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zunehmend auch die Ausbreitung von 

H1V/AIDS) als auch die wechsel- und zeit- 

weise krisenhaften Beziehungen zu Thailand 

ein Sicherheitsrisiko fur die ganze Region 

darstellen. Diese Probleme und die Politik 

des Westens bildeten immer wieder eine 

echte Herausforderung der Prinzipien des 

ASEAN Way. Einige Mitglieder - Thailand, 

die Philippinen und Malaysia - suchten im 

Namen der regionalen Stabilitat und interna- 

tionalen Verantwortung den Weg des Kon- 

struktiven Engagements zu durchbrechen 

und mit dem so genannten Flexiblen Enga

gement direkt Einfluss auf das Regime aus- 

zuiiben. Das strikte Nichteinmischungsprin- 

zip der ASEAN, so Wageners Analyse, 

wurde im Fall von Burma/Myanmar gebro- 

chen - allerdings alles andere als im Kon- 

sens mit alien Mitgliedem. Gerade die 

jiingsten Mitglieder des Biindnisses (Viet

nam, Laos, Kambodscha) straubten sich 

gegen jegliche Reformversuche innerhalb 

der Organisation.

Insgesamt, resiimiert der Autor, sei der Weg 

des Konstruktiven Engagements der ASEAN 

gegeniiber Burma/Myanmar gescheitert: 

Weder wurden die Ziele eines sichtbaren 

politischen Wandels, einer Demokratisierung 

und Liberalisierung der Wirtschaft sowie ein 

Ende der Menschenrechtsverletzungen in 

Burma erreicht, noch konnte das Hegemoni- 

alstreben Chinas eingedammt werden. China 

ist nach wie vor Burmas wichtigster Partner 

fur Wirtschafts- und Militarhilfe. Die Mili- 

tarjunta konnte sich konsolidieren, zeigt sich 

noch immer unbelehrbar, wenngleich seit 

etwa 2000 minimale Ansatze eines Umden- 

kens in Rangun sichtbar werden (u.a. Zulas- 

sung eines ILO-Verbindungsbiiros, koope- 

rativerer Umgang mit UN-Gesandten, Besu- 

che von amnesty international). Die Normen 

und Prinzipien des ASEAN Way greifen nach 

der Erweiterung der ASEAN nicht mehr.

Stringent und anschaulich analysiert Wage

ner die Probleme der ASEAN und Bur- 

mas/Myanmars und wirft ein Licht auf einen 

wissenschaftlich vemachlassigten Bereich 

der Beziehungen des Regimes zu seinen 

Partnerlandern vor dem Hintergrund der 

zugrunde liegenden Normen und Verfah- 

rensweisen. Dies macht die Arbeit zu einer 

empfehlenswerte Lektiire.

Eine weitere ZerfeiBprobe fur den Staaten- 

bund wird das Jahr 2006, wenn Burma/ 

Myanmar den Vorsitz der ASEAN iiber- 

nehmen wird. Mit dem Widerstand der in- 

ternationalen Gemeinschaft ist zu rechnen, 

bereits jetzt protestieren Menschenrechtsor- 

ganisationen in Siidostasien und Europa.

Ulrike Bey
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Die sozialistischen Staaten Asiens - China, 

Vietnam und Laos - haben vom Sozialismus 

wenig mehr als die Einparteienherrschaft 

bewahrt und im Bereich der Wirtschaft 

langst den Kapitalismus eingefuhrt. Sie ha

ben wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen, die 

noch vor zehn Jahren kaum vorstellbar wa- 

ren. Myanmar ist ein weiteres asiatisches 

Einparteiensystem, das im Westen gerne 

vergessen wird. Es hat rund zwei Jahre nach 

Vietnam und Laos unter ahnlichen Bedin

gungen eine Liberalisierung der Wirtschaft 

begonnen. Die wirtschaftlichen Erfolge sind 

bislang jedoch groBenteils ausgeblieben. 

Myat Theins Buch liber die wirtschaftliche 

Entwicklung Myanmars tragt zum Verstand- 

nis der Misserfolge bei. Das Werk liefert 

zum ersten Mai eine Geschichte der 

burmanischen Volkswirtschaft vom Ende 

des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart. 

Wer alle Veroffentlichungen zum Thema 

kennt oder wer theoretisch orientiert ist, wird 

auf diese Synopsis vielleicht verzichten kon- 

nen, fur alle anderen Myanmar-Interessierten 

durfte das Buch dagegen zur Pflichtlektiire 

gehoren.

Theins Zentralthese lautet, dass die Wirt- 

schaftspolitik der Regierung Myanmars fur 

die schlechte wirtschaftliche Lage des Lan-
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des verantwortlich sei. Eine autoritare Regie

rung (wie etwa in Vietnam) kbnne eine er- 

folgreiche Wirtschaftspolitik betreiben, 

wenn sie soziale, politische und rechtliche 

Stabilitat gewahrleiste. Dazu miissten nach- 

haltige Entwicklung und "good governance" 

die zentralen Ziele der Politik werden. Das 

sei in Myanmar bislang nicht der Fall gewe- 

sen. Thein, der von 1988 bis 1997 Professor 

fur Wirtschaft in Yangon war, sein Buch 

aber vor allem in Bangkok verfasst hat, geht 

mit seiner Regierung erstaunlich hart ins 

Gericht. Ihm zufolge kann sie nur einen Weg 

aus der wirtschaftlichen Misere finden, wenn 

sie ihre Politik an wirtschaftlichem Wachs- 

tum und am Rat von Experten orientiert und 

den Staatsapparat vollig neu organisiert.

Die Untersuchung selbst ist im Wesentlichen 

deskriptiv. Thein spricht sich fur einen ho- 

listischen Ansatz aus, der die sozio-kultu- 

relle Einbettung der Wirtschaft beriicksich- 

tigt, gesteht aber, dieser Forderung als Oko- 

nom nicht gerecht werden zu kbnnen. Er 

beschreibt die Entwicklung verschiedener 

makrobkonomischer Dimensionen, veran- 

schaulicht durch iiber 100 Tabellen und 

Schaubilder. Die Nachkriegsgeschichte glie- 

dert er in drei Epochen: die parlamentarische 

bis 1962, die sozialistische bis 1988 und die 

marktorientierte, die er bis ins Jahr 2000 

verfolgt. Dasr-Schwergewicht liegt auf der 

jungsten Periode, der die Halfte des Buches 

gewidmet ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

war die Infrastruktur und die Industrie Bur- 

mas vollig verwiistet. Das Land war zur 

Subsistenzwirtschaft zuriickgekehrt. In die

ser Situation hatte man sich Thein zufolge 

nicht auf die Entwicklung der Industrie, 

sondern auf die der Landwirtschaft konzent- 

rieren mussen. Das sei zwar auch in anderen 

asiatischen Staaten nicht geschehen, dort sei 

der Fehler aber fruher bemerkt und korrigiert 

worden. Statt dessen habe sich die Situation 

in Burma noch zugespitzt, als 1962 das Mi- 

litar endgtiltig die Macht ergriff und einen 

autarken Sozialismus einfuhrte. Die Isolation 

habe unter anderem einen akuten Kapital- 

mangel, eine hohe Verschuldung und die 

Verlagerung der Wirtschaft auf den 

Schwarzmarkt zur Folge gehabt. Daran litte 

die Wirtschaft noch heute, nachdem 1988 

mit der Machtiibernahme des State Law and 

Order Restoration Council die wirtschaftli- 

che Liberalisierung begonnen wurde. Die 

Liberalisierung sei aber nicht konsequent 

genug, es gebe unzureichende politische und 

rechtliche Kontinuitat, zu wenig Transparenz 

sowie mangelnde Kompetenz in Regierung 

und Verwaltung. Die Wirtschaft Myanmars 

befinde sich in einem teuflischen Zirkel von 

Haushaltsdefizit, Inflation, geringer Spar- 

und Investitionsrate und geringem Steuer- 

aufkommen. In Laos und Vietnam sei der 

Zirkel (durch Entwicklungshilfe und auslan- 

dische Direktinvestitionen) aufgebrochen 

worden, die vor allem durch Stabilitatspoli- 

tik und Liberalisierung mbglich wurden. 

Myanmar sei hinter diese Lander zuriickge- 

fallen, weil seine Wirtschaftspolitik keine 

wissenschaftliche Fundierung und keine 

Konstanz aufzuweisen habe.

Genau das beklagen allerdings auch die 

Beobachter in Laos, das in ahnlicher Weise 

am autoritaren Filhrungsstil und der sozia- 

listischen Vergangenheit festhalt. Da ver- 

wundert es nicht, dass der Regierungschef 

Myanmars Anfang August zu einem zweita- 

gigen Besuch nach Vientiane kam und eine 

engere Zusammenarbeit beider Lander ver- 

einbarte. Es bleibt abzuwarten, ob das eher 

als weitere Offnung Myanmars oder als 

Schulterschluss der Einparteiensysteme zu 

deuten ist.

Boike Rehbein
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Die vorliegende Studie entstand als Disser

tation am Institut fur Asien- und Afrikawis- 

senschaften der Humboldt-Universitat zu 

Berlin. Der aus Vietnam stammende Autor 

ist ein ausgewiesener Kenner der antikoloni- 

alen Widerstandsbewegungen seiner Heimat.




