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standen. Dies wurde als einzige Mbglichkeit 

gesehen, die Dynastie fortzusetzen.

Bezeichnenderweise sind in alien unter- 

suchten Landem Frauen in Entscheidungs- 

positionen sowie in Parlamenten unterrepra- 

sentiert, ebenso haben die gewahlten Fiihre- 

rinnen wahrend ihrer Amtszeit Frau enthe- 

men - wenn tiberhaupt - nur marginal vo- 

rangebracht. Dies wirft die Frage nach der 

politischen Amtsfuhrung der jeweiligen 

Regierungschefin auf. Wie Hellmann-Raja- 

nayagam herausstellt, war beispielsweise der 

Ftihrungsstil der Prasidentinnen in Sri Lanka 

keineswegs sanfter oder weniger autokra- 

tisch als derjenige ihrer mannlichen Vorgan- 

ger. Interessant ware zu untersuchen, ob das 

politische Verhalten der Ftihrerinnen auch 

ursachlich dafur ist, dass sie in den meisten 

Fallen umgehend abgewahlt wurden; im- 

merhin stellten Frauen die Halfte der Wahl- 

berechtigten dar, haufig - wie in Indonesien 

- sogar die Mehrzahl der Wahlerinnen.

Sind die Patronagebeziehungen tatsachlich 

in alien untersuchten Landem so ausgepragt, 

dass Personen alleine aufgrund ihres Na- 

mens gewahlt werden, ohne mit einem Pro- 

gramm fur sich zu werben? Mbglicherweise 

instrumentalisieren die jeweiligen Parteien 

das korruptionsfreiere Image der weiblichen 

Erben oder die Politikerinnen nutzen es, um 

ihre Dynastie fortzufuhren. In vielen Fallen 

ist dies wohl nicht gleich so offensichtlich 

wie bei der Tochter Suhartos, nach deren 

Performanz als Ministerin die oppositionel- 

len Proteste gegen ihren Vater zunahmen. 

Aber auch in Sri Lanka wurden von mehre- 

ren Parteien Kandidatinnen aufgestellt, und 

nicht alle wurden von der Bevblkerung 

akzeptiert. Wie die Wahlen 2004 in Indone

sien gezeigt haben, verbindet sich die in der 

Bevblkerung verankerte Hoffnung auf den 

"gerechten Herrscher" durchaus mit politi

schen Inhalten und Regierungschefmnen 

kbnnen ihr moralisches Kapital auch ver- 

spielen. Der zuriickliegende Wahlkampf war 

ebenso personenbezogen wie in den Jahren 

zuvor, nur war es diesmal ein mannlicher 

Kandidat, der erfolgreich mit dem Wahlver- 

sprechen fiir sich geworben hatte, gegen die 

Korruption zu bekampfen .

Durch das breit und umfassend angelegte 

Forschungsthema ist die Studie eine geeig- 

nete Einfiihrung sowohl fiir Politik- und 

Regionalwissenschaftler als auch fiir Leser, 

die an feministischen Thematiken interes- 

siert sind. Nach der Lekttire des Bandes 

bleiben jedoch neben der Frage nach der 

gesellschaftspolitischen Stellung von Frauen 

in den jeweiligen Landern noch viele weitere 

Aspekte offen. Wieso kommt es in den 

iibrigen asiatischen Landern nicht zu Dynas- 

tien, welche Frauen an die Spitze des Staates 

heben, wie beispielsweise in Thailand, ob- 

wohl auch dort Patron-Klient-Beziehungen 

sehr verbreitet sind? Wie sieht es in den 

sozialistischen Landem Laos, Vietnam und 

China aus, deren Geschichte herausragende 

weibliche Fuhrungspersbnlichkeiten auf- 

weist? Auf weitere Erkenntnisse dieses 

Forschungsprojektes durfen wir gespannt 

sein.
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In der auf Grundlage ihrer Dissertation 

entstandenen Publikation beschaftigt sich die 

Medienwissenschaftlerin Elena Koch mit 

dem Phanomen "Horerclubs" in Indien. Es 

wird unter anderem auf Fragen nach dem 

Ursprung von Horerclubs und ihrer Organi- 

sationsstruktur eingegangen. Insbesondere 

wird die persbnliche Bindung der Mitglieder 

solcher Vereinigungen an den intemationa- 

len Rundfunkveranstalter "Deutsche Welle" 

dargestellt.

Der erste Teil der explorativen Studie be- 

zieht sich auf die Analyse des kulturellen 

Kontextes von Horerclubs in Indien. Zu- 

nachst wird Indiens "unity in diversity" in 

kompakter Weise dargestellt. Es wird her-
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ausgearbeitet, dass die kollektivistische Aus- 

richtung des indischen Gesellschaftssystems 

ein Charakteristikum von Hbrerclubs ist. 

Ferner wird die hierarchische, zumeist 

patriarchalische Sozialstruktur aufgezeigt, 

welche sich in der organisatorischen und 

soziodemographischen Struktur des Unter- 

suchungsgegenstandes widerspiegelt.

Das darauffolgende Kapitel stellt in knapper 

Form die westlichen Theorien und Modelle 

der (Massen-)Kommunikation dar. Es wird 

erbrtert, dass die westliche, funktionalisti- 

sche Denkweise beziiglich Kommunikation 

im asiatischen Raum nicht greife, gleichzei- 

tig aber die asiatische Perspektive von einer 

Medienwirkung ausgehe, welche in der 

Forschung als iiberholt gelte. Auf Basis von 

in Indien publizierten Werken werden philo- 

sophische Denkrichtungen wie das Konzept 

von Sadharanikaran, das Gesetz des Dharma, 

oder spirituell-religios gepragte Leitbilder 

anschaulich erlautert.

Eine Differenzierung der indischen Gesell

schaft hinsichtlich Medienzugang und -nut- 

zung leitet in das nachste Kapitel ein. Im 

Anschluss erfolgen eine Beschreibung und 

Kontextualisierung verschiedener Medien. 

Der in diesem Kapitel eingegliederte Ab- 

schnitt tiber Entwicklungskommunikation 

zeigt deren Anpassung an die sich veran- 

demden entwicklungstheoretischen Heran- 

gehensweisen. Die Autorin betont die parti- 

zipatorischen Komponenten im Entwick- 

lungsprozess, die analog in der interperso- 

nalen Kommunikation aufzeigt werden. Im 

illustrierten Abschnitt tiber die Mediennut- 

zung werden trotz der unzureichenden 

Quellenlage Tendenzen der Mediennutzung 

in Indien dargelegt, die das Ergebnis zulas- 

sen, Indien sei im Hinblick auf Medien, 

Mediennutzung und Medienzugangsmog- 

lichkeiten sehr heterogen.

Das folgende Kapitel betont, dass Auslands- 

rundfunk im Horfunkbereich in Indien die 

einzige Mbglichkeit sei, an nicht staatlich 

kontrollierte Informationen zu kommen. 

Daran anschliebend werden die kulturellen 

Besonderheiten herausgearbeitet, die eine 

Folgekommunikation, beispielsweise in 

Form von Hbrerpost, im dargelegten Kon- 

text implizit mitbestimmen.

Der zweite Teil der Studie bezieht sich auf 

die Entstehung, Struktur und Funktionen von 

Horerclubs in Indien. Die Darstellung ver

schiedener Formen radiobezogener Clubs 

lasst verschiedene Einflussfaktoren dieser 

auf die heutigen Horerclubs erwarten. Des 

Weiteren wird der These nachgegangen, dass 

die Institutionalisierung dieser Zusammen- 

kiinfte auf die britische Kolonialzeit zuriick- 

zufuhren sei. Besonderes Augenmerk richtet 

sich in diesem Kapitel auf Deutsche-Welle- 

Horerclubs.

Im darauffolgenden Kapitel wird das empiri- 

sche Vorgehen der Studie, welches sich in 

einen Fragebogen und das "Besuchen" von 

vier Horerclubs untergliedert, vorgestellt. 

Neben den Erlauterungen und graphischen 

Darstellungen der Untersuchungsergebnisse 

wird auf Probleme der Reliability und Vali

dity von Untersuchungen im fremdkultu- 

rellen Kontext eingegangen. Darauf basie- 

rend begrundet die Autorin, dass ihre Besu- 

che bei den Horerclubs nicht den Standards 

qualitativer Interviews gentigen kbnnen. Das 

nachste Kapitel analysiert anhand ausge- 

wahlter Ansatze der Medienwirkungsfor- 

schung die Funktionen von Horerclubs. 

Diese Analyse zeigt spezielle Informations- 

funktionen und soziale Funktionen. Deutlich 

wird die Unterscheidung der von der Deut- 

schen Welle intendierten und von den Ho- 

rerclubs erwarteten Funktionen.

Restimee und Ausblick sowie eine abschlie- 

Bende Zusammenfassung bilden den Schluss 

der Studie. Ersichtlich wird die Tendenz, 

dass Horerclubs ein mannlich dominiertes 

Phanomen sind, deren Rezipienten jung sind 

(18-30 Jahre alt), hbhere formale Bildung 

genossen haben (oftmals Studenten), finan- 

ziell besser gestellt und iiberwiegend in 

kleinen Stadten ansassig sind. Die hierar- 

chisch strukturierten, selbstorganisierten 

Gruppen treffen sich in regelmalSigen Ab- 

standen und zeigen ein hohes Engagement, 

fur den Sender tat ig zu werden.
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Trotz der Herausbildung einer Meinungsfuh- 

rerschaft entsteht beztiglich aller Hbrer eine 

enge kulturell bedingte Beziehung zu dem 

Sender. Diese sollte nach Meinung der Auto- 

rin intensiviert werden. Da Auslandsrund- 

funk in erster Linie aus Mangel an Medien- 

und Informationsangeboten angenommen 

werde, vertritt die Autorin die Position, dass 

sich medienbasierte Projekte hinsichtlich 

einer entwicklungsorientierten Ausrichtung 

in Indien anboten. Die Autorin tragt ihrem 

Anliegen, Horerclubs ganzheitlich und 

eingebettet in ihren kulturellen Kontext zu 

verstehen, Rechnung. Jedoch werden die 

Einflussfaktoren auf den Untersuchungsge- 

genstand weniger in ihrer Ganzheit analy- 

siert, sondem vielmehr als verschiedene, 

independente Indikatoren. Erst durch die 

Ergebnisse der Studie werden Komplexitat 

und wechselseitige Abhangigkeit der ver- 

schiedenen Einflusse erkennbar.

Diese Studie ist fur den medienwissen- 

schaftlichen Leser ntitzlich, der sich uber 

Kommunikation und Medienwirkung im 

indischen Kontext informieren mbchte. Die 

Abhandlung des kulturellen Kontextes ist als 

einfuhrende Lektiire in das indische Gesell- 

schaftssystem zu verstehen. Insgesamt ist es 

der Autorin gelungen, das interessante und 

durch diese Studie erstmals wissenschaftlich 

evaluierte Phanomen der indischen "Hbrer- 

clubs" in aufschlussreicher und interessanter 

Weise zu analysieren.

Verena Sommer
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Wenn sich Staaten von Plan- auf Marktwirt- 

schaft umstellen, fuhrt das nicht nur haufig 

zu extremen Umbruchen in Wirtschaft, 

Gesellschaft und Politik, sondern oftmals 

auch zu neuen theoretischen Uberlegungen: 

Entstehen Marktwirtschaften immer nach 

demselben Muster oder sind sie gepragt vom 

jeweiligen kulturellen Umfeld? Wie kann ein 

Staat im 21. Jahrhundert nachhaltige Wirt- 

schaftspolitik betreiben?

In dem vorliegenden Sammelband, der aus 

der Euroviet III Conference 1997 in Amster

dam hervorgegangen ist, behandeln die 

beiden Herausgeberinnen Melanie Beresford 

und Tran Ngoc Angie sowie acht weitere 

Autoren das Transitionsland Vietnam. Das 

Land hat seit der Einfuhrung der Marktwirt- 

schaft und dem wirtschaftspolitischen Re- 

formprogramm dot moi unter der Regierung 

der Kommunistischen Partei Vietnams 

(KPV) in den 1990er-Jahren ein rasantes 

Wirtschaftswachstum von im Durchschnitt 

sieben bis acht Prozent zu verzeichnen.

Neben den extemen Griinden, die zu der 

Reformpolitik gefuhrt haben (u.a. die inter

national Isolation des Landes nach dem 

Einfall der vietnamesischen Armee in Kam- 

bodscha und das US-amerikanische Han- 

delsembargo), befasst sich Dang Phong in 

Kapitel 2 mit den oft iibersehenen intemen 

Mechanismen der Offnung. Privatwirtschaft- 

liche Initiativen der Bevblkerung und deren 

Kooperation mit lokalen Parteimitgliedem 

haben das Kollektivsystem der KPV nach 

und nach unterlaufen, so der Autor. Melanie 

Beresford fuhrt in Kapitel 3 den inneren 

Reformstau und die Korruption in Vietnam 

in den 1990er-Jahren weiter aus und gibt 

einige Reformempfehlungen: Vietnams 

Regierung musse sich darauf konzentrieren, 

die Exporte weiter zu diversifizieren, um die 

Gefahr von Handels- oder Finanzschocks zu 

minimieren und die Abhangigkeit von 

Subventionen zu reduzieren. Um die Aus- 

weitung der Kluft zwischen Arm und Reich 

zu verhindem, bediirfe es eines interventio- 

nistischen Staates.

Es folgen Beitrage zur Entwicklung des 

Arbeitsmarkts und zur fur die vietnamesi- 

sche Wirtschaft wichtigen exportorientierten 
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