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Zur Entmagisierung des Regenwaldes in Indonesien 

Problemdarstellung und Verhaltensmodelle 

im literarischen Werk von Mochtar Lubis

Arndt Graf

Javanische und malaiische Traditionen der Wahrnehmung von Natur und Wald

Als Anfang der 1970er Jahre die groBflachige Abholzung der indonesischen 

Regenwalder begann, nahm dies der franzbsische Indonesist Denys Lombard 

zum AnlaB, uber traditionelle Sehweisen des Waldes in Java, dem politischen 

und kulturellen Zentrum des Landes, zu forschen (LOMBARD 1974). Ausge- 

hend von literarischen Quellen, stellt er uber einen Zeitraum von mehr als 

tausend Jahren gewisse Kontinuitaten in der kulturellen Bewertung des Waldes 

fest.1 Dabei wird von der zivilisierten Atmosphare der Fiirstenstadt mit ihrem 

politischen und kulturellen Mittelpunkt, dem Fiirstenpalast (keraton), ausgegan- 

gen. Je mehr man sich von diesem Zentrum in Richtung Wald (alas') entfernt, 

desto unwirtlicher wird die Umgebung und desto grober und ungebildeter wer- 

den die Leute.

Im javanischen Schattenspiel (wayang kulit) wird das etwa dadurch zum 

Ausdruck gebracht, daB der Urwald von Damonen (buta) und Riesen (raksasa) 

bewohnt wird, Sinnbilder der zu bekampfenden menschlichen Leidenschaften. 

Lediglich weise Eremiten (rest), die in groBer Distanz von den menschlichen 

Siedlungen und Stadten mit den Gefahren des Dschungels zurechtkommen 

kbnnen, sind positiv gezeichnete Bewohner des Waldes.

In welcher Weise solche traditionellen Vorstellungen auch heute noch die 

politisch machtigen Javaner pragen, ist schwer zu sagen. Genauere Untersuchun- 

gen zu diesem wichtigen Aspekt politischer Kultur in Indonesien gibt es bislang 

noch nicht.

Angesichts der zunehmenden Alphabetisierung spielt jedoch bei der Vermitt

lung neuer Vorstellungen vom Wald die moderne indonesische Literatur mit 

ihren vielfaltigen Wurzeln eine bedeutende Rolle. Wie sich in ihrer malaiischen 

Tradition uber die Jahrhunderte das Verhaltnis zur Natur geandert hat, ist 

Gegenstand von Thesen des malaysischen Literaturwissenschaftlers Wahab Ali 

(1987). Er spricht von einer fortschreitenden penduniaan (Verweltlichung, 

Sakularisierung) des Verhaltnisses zur Natur in der malaiischen und indonesi

schen Literatur. Vor allem in den letzten zweihundert bis dreihundert Jahren sei 

Natur immer weniger "magisch", dafiir immer mehr "sakular" oder "konkret" 

gezeichnet worden. Heutige Malaien nahmen deshalb die Naturschilderungen in 

den alten Handschriften etwas befremdet wahr. Als Ursache dieser penduniaan 

sieht Wahab Ali den zunehmenden europaischen EinfhiB.

Meine Frage ist nun, ob eine solche "Sakularisierung" auch im Verhaltnis zum 

Regenwald zu beobachten ist. Nicht von ungefahr bietet das literarische Werk 

von Mochtar Lubis einen vielversprechenden Einstieg in diese Problematik. Als
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einer der bekanntesten Schriftsteller und Journalisten der letzten funfzig Jahre 

zahlt er zu den pragenden Gestalten des modernen Indonesiens. Seine Werke 

gehbren zum literarischen Grundkanon. Selbst die Schulkinder miissen Mochtar 

Lubis lesen. Fur meine Fragestellung besonders interessant ist, dab dieser 

politisch so oft umstrittene Autor immer wieder das Verhaltnis zum Regenwald 

thematisiert hat. Allein drei seiner Romane spielen im Urwald Sumatras, 

namlich Harimau!Harimau! ("Tiger!Tiger!", 1975),2 Penyamun dalam Rimba 

("Rauber im Urwald", 1972) und Berkelana dalam Rimba ("Unterwegs im 

Urwald", 1980). Das letztgenannte Werk hat er eigens mit der Zielsetzung ver- 

fabt, die Jugend des Landes zum Schutz des Regenwaldes zu motivieren. Mitt- 

lerweile gehbrt es mit einer Auflage von 130.000 Exemplaren zu den meistgele- 

senen Jugendbiichern Indonesiens.3

Analog dem von Wahab Ali fur den Gesamtprozeb postuherten Entwick- 

lungspfad labt sich auch im Fall der Werke von Mochtar Lubis zunachst jener 

Bereich von Einstellungen zum Wald betrachten, der am meisten magische 

Vorstellungen enthalt. Das ist vor allem bei Figuren mit dbrflichem Hintergrund 

der Fall. Anschliebend sind die Faktoren der "Sakularisierung" naher zu unter- 

suchen. Im dritten und letzten Schritt mbchte ich moderne indonesische Sehwei- 

sen des Waldes darstellen.

"Traditionelles" Setting: Der Wald aus der Perspektive des Dorfes

Dbrfliche Gesellschaften am Rande des Urwalds werden in Mochtar Lubis’ 

Werken sehr haufig dargestellt. Meist wird dabei die Sphare der dbrflichen 

Zivilisation aber in scharfem Gegensatz zum Bereich des Waldes gezeichnet. 

Dem entspricht eine deutliche mentale Distanz. Bevor sich Hauptfiguren in den 

Wald bewegen, wird auf verschiedene Weise bekraftigt, dab sie zum Dorf und 

seinen sebhaften Bewohnern gehbren. Dabei ist wichtig, dab auch das Dorf nicht 

ausschlieblich in Beziehung zum Wald gesehen wird. Vielmehr werden oft reli

giose, ethnische und sprachliche Verbindungen mit anderen menschhchen Sied- 

lungen besonders betont.

Das Verhaltnis zum Wald scheint demgegemiber wesentlich problematischer 

zu sein. Schon der Zugang steht nicht alien offen. Frauen zum Beispiel gehen in 

Werken mit "traditionellem" Kontext so gut wie nie in den als gefahrlich einge- 

schatzten Urwald - im Unterschied zu modernen Settings. Bei den Mannern wird 

kbrperliche wie psychische Starke als das wichtigste Quahfikationsmerkmal 

angesehen. Der Aufbruch in den Wald gilt dabei manchmal auch als Mutprobe.

Das Verlassen des Dorfes gibt in Mochtar Lubis’ literarischen Werken oft 

Anlab, noch einmal dbrfliche Idylle zu zeichnen. Wasserbuffel auf Nabreis- 

feldern von gelblich-goldener Farbe werden auf dem Weg zum Wald beschrie- 

ben. Kokospalmen in der Sonnenhitze, im Hintergrund ein blauer See vor 

Hiigeln und einer Bergkette sind Zeichen einer friedlichen, freundlichen Welt.

Noch am Waldrand Ibsen Vogelstimmen und die Rufe der Makaken-Affen 

angenehme Empfindungen aus. Doch kaum ist man im Wald, ist es mit einem 

Mai nicht nur dunkel, sondern auch still. Die unheimliche Stimmung des Waldes 

mit seinen Siimpfen und sonstigen Gefahren hat eingesetzt.
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In HarimaulHarimau! begibt sich eine Gruppe von Dorfbewohnern in den 

Urwald, um dort Harz zu sammeln, das anschlieBend verkauft werden soli. Das 

ist mbglich, weil dieser Teil des Waldes nicht als heiliger Wald angesehen wird 

wie jener in Berkelana dalam Rimba. Dort darf man weder Harz noch Honig 

oder Rattan sammeln. Aber auch hier in HarimaulHarimau! sind die Reichtiimer 

des Waldes nicht alien in gleicher Weise zuganglich. Die Harzsammler zum 

Beispiel begeben sich unter der Fiihrung ihres Schamanen Wak Katok in den 

Urwald. Ihm traut mail zu, nicht nur die Pflanzen des Regenwaldes zu kennen, 

sondern auch mit den unsichtbaren Machten dort in Kontakt treten zu konnen.

Der alte Lehrer Wak Katoks ist der geheimnisumwitterte Einsiedler Wak 

Hitam. Seine Hiitte im Wald ist das Ziel der ersten Etappe der Harzsammler. 

Wak Hitam liegt im Sterben, und seine schbne Frau Siti Rubiyah klagt dem 

jugendlichen Helden Buyung aus dem Dorf ihr Leid. Der Schamane zwinge die 

junge Frau, ihn unbekleidet zu umarmen, damit ihre Kraft auf ihn iibergehe. 

Wenn er gesund sei, sei es noch viel arger. Weinend zeigt Siti Rubiyah ihren 

zerschundenen Kbrper. Ihr Riicken und ihre Brust sind iibersat von Malen und 

schlecht verheilten Wunden. Es ist die Rede davon, dab diese Verletzungen 

durch Kratzen, Kneifen, BeiBen oder Auspeitschen verursacht sein kbnnten.

Die Darstellung von Wak Hitams Sexualverhalten dient offenbar dazu, das 

Uberschreiten der Grenze der Zivilisation zu kennzeichnen. Der Nimbus ma- 

gisch-mystischer Krafte wird auf diese Weise durch die Realitat perverser Grau- 

samkeit konterkariert.

Aus traditioneller dorflicher Sicht charakterisiert dieses Stigma des Nicht- 

Dazugehbrigen, Abartigen, Unzivilisierten ganz allgemein die Bewohner des 

Waldes. Wak Hitam etwa ist gleichzeitig Anfiihrer einer Rauberbande, die sich 

im Wald versteckt halt. Auch Waldnomaden wie die Kubu auf Sumatra werden 

in dieser Perspektive negativ dargestellt. In Penyamun dalam Rimba thematisie- 

ren Dbrfler den Kbrpergeruch der Kubu und stellen Assoziationsketten zu alien 

mbglichen Affen her. Die "modernen" Figuren in diesem Roman bemuhen sich 

dagegen um ein besseres Verstandnis der Kubu und verbiinden sich mit ihnen 

gegen die Rauber im Wald.

Sagenhafte Zwergenmenschen (orang kerdil) stellen aus dorflicher Sicht die 

Verbin dung zwischen Waldnomaden, Affen und Geistern her. Eine Mischung 

aus Gesehenem, Gehbrtem und Vorgestelltem laBt sie mythische Dimensionen 

annehmen. Das Ratsel ihrer Existenz mag als Beispiel der Wirklichkeitswahr- 

nehmung der Dorfbewohner dienen. Nach ihrer Erfahrung muB der Urwald in 

der Tat voll unbekannter Dimensionen und Gefahren sein. Der Glaube an Gei- 

ster, die diesen Wald bewohnen, liegt da nicht fern. Vor diesen Geistern haben 

auch in HarimaulHarimau! die Hauptfiguren Angst.

Wenn man kurz innehalt und diese dbrflichen Einstellungen zum Wald mit- 

einander vergleicht, stellt man fest, daB der Urwald zu einem groBen Teil negativ 

wahrgenommen wird - als standige Quelle von Gefahren aller Art. Zwar muB 

man ihn auch bkonomisch nutzen, wie in HarimaulHarimau! die Harzsammler. 

Doch andert das nichts an seiner Grundwahrnehmung. In Harimau! Harimau! 

wird die Gruppe von einem hungrigen Tiger angefallen und verfolgt, und in 

anderen Romanen und Kurzgeschichten wird immer wieder erwahnt, daB wilde 

Tiere in die Sphare des Dorfes einbrechen. Sie fressen die Ernte auf, fallen die 

Nutztiere an und bedrohen sogar die Menschen in ihren Hausern.
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Hinzu kommt, daB in diesen "traditionellen" Settings keine Waldromantik 

anzutreffen ist, wie es sie etwa in Europa in den letzten zwei Jahrhunderten gab. 

Statt dessen wird der Wald als Teil einer von Geistern beseelten Natur wahr- 

genommen, der deshalb teilweise dur ch entsprechende Taburegelungen ge- 

schiitzt wird. Wenn sich diese religiose Grundlage andert, hat das Konsequen- 

zen auch fur den Umgang mit dem Regenwald.

Faktoren des Einstellungswandels zum Wald: Moderner Islam und westlicher 

Einflufl

In seinem hier zugrundeliegenden Artikel gibt Wahab Ali westlichen Einfl uB 

als einzigen ausdrucklichen Grund fur die "Sakularisierung" des Verhaltnisses zur 

Natur an, wie er sich in der malaio-indonesischen Literatur spiegelt. "Sakularisie

rung" versteht er dabei nicht im Sinne einer Abwendung von Rehgion insgesamt, 

sondern als ProzeB, in dem die Natur immer weniger als "heilig" oder "magisch" 

wahrgenommen wird. Um diesen Aspekt des Abriickens von magischen Glau- 

bensinhalten unmiBverstandlicher zu kennzeichnen, wiirde ich den Begriff der 

"Entmagisierung" vorschlagen. Damit wird noch nicht, wie bei Webers "Ratio- 

nalisierung", eine Bezeichnung des neuen Zustands vorgenommen. In der Folge 

verwende ich, je nach Situation, beide Begriffe.

In HarimaulHarimau! dient etwa das erste Viertel des Romans der Einstim- 

mung des Lesers in Gedanken und Erfahrungswelt der Harzsammler im Urwald. 

Man erfahrt, daB sie zwar nominell Moslems sind, daB aber magische Vorstel- 

lungen einer beseelten Natur bei ihnen nach wie vor sehr stark sind. Der Um

gang mit den unsichtbaren Kraften wird vor allem von den Schamanen betrieben. 

Einer von ihnen, Wak Katok, ist der Anfiihrer der Gruppe, die bei ihm Schutz 

sucht. Diese soziale Stellung ist am meisten bedroht, wenn eine Gefahr von 

auBen ein Gefiihl von Schutzlosigkeit und Ohnmacht hervorruft.

Ein Tiger, Inbegriff der Gefahren des Urwalds, stellt in HarimaulHarimau! 

diese personifizierte Herausforderung dar. Nun muB sich nicht nur Wak Katok 

allein bewahren. Auch sein System der Deutung und des Umgangs mit der Welt 

befindet sich auf dem Priifstand.4

Die Leser erleben die entscheidenden Passagen aus der Perspektive des 

jugendlichen Helden Buyung. Seit er mit den anderen Harzsammlern die Hiitte 

von Wak Hitam verlassen hat, plagt ihn das schlechte Gewissen. Er hatte mit Siti 

Rubiyah, der jungen Frau des alten todkranken Einsiedlers, Geschlechtsverkehr. 

Nach Buyungs moralischen MaBstaben ist das eine schwere Siinde, die von Allah 

bestraft wird. Angst hat er aber auch, weil er fiirchtet, Wak Hitam kbnne sich 

aufgrund seiner magischen Krafte auf iibernatiirliche Weise rachen.

Eine entsprechende Strafe erwarten deshalb die Leser. Das Briillen eines 

Tigers ganz in der Nahe versetzt die gesamte Gruppe in Unruhe. Doch bis zum 

Abend geschieht nichts Besonderes. Man entfacht ein Lagerfeuer, bereitet eine 

Mahlzeit, und jeder hangt seinen Gedanken nach, wahrend der alte Pak Balam 

zur Verdauung im Gebiisch verschwindet. Ein gellender Schrei und das Briillen 

eines angreifenden Tigers lassen die Gruppe hochfahren. Mit einem SchuB aus 

seinem alten Vorderlader kann Wak Katok, der Anfiihrer, das wilde Tier ver- 

treiben. Doch Pak Balam ist schwer verwundet und fangt bald an, im Fieber iiber 

sein nahendes Ende zu sprechen. Schon vor dem Aufbruch in den Urwald habe
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er zwei schlechte Traume gehabt. Nicht nur er allein schwebe in Lebensgefahr, 

sondern die ganze Gruppe. Jeder, der Untaten auf sich geladen habe, miisse nun 

biiBen. Seine persbnliche Schuld sei es, daB er Wak Katok im Aufstand gegen die 

Niederlander von 1926 habe gewahren lassen. Jener habe namlich grausam 

eigene Kameraden getbtet, wehrlose Frauen vergewaltigt und sie dann zusam- 

men mit ihren Kindern umgebracht.

Mit einem Schlag ist Wak Katoks Stellung als Anfiihrer der Gruppe erschiit- 

tert. Gleichzeitig erscheint Buyungs "Siinde" gering im Vergleich zu den Mord- 

taten Wak Katoks. Immer mehr schiebt sich die Frage in den Vordergrund, ob 

nicht der Angriff des Tigers als "Strafe Gottes" mit der moralischen Schwache 

des Schamanen in Zusammenhang steht.

Bis zum Ende des Romans macht sich Wak Katok immer unglaubwiirdiger. 

Verbunden damit ist aber auch zunehmend ein ideologisches Vakuum. Magische 

Anschauungen, wie sie Wak Katok reprasentiert und zur Legitimation seiner 

Macht benutzt, sind durch die Erfahrungen mit dem Schamanen fragwiirdig 

geworden?

In HarimaidHarimau! dauert die Orientierungskrise der von Wak Katok 

betrogenen Harzsammler nicht lange. Ein moderner Islam ohne magische Bei- 

mischungen dient als Alternative. "Modern" zu sein, bedeutet dabei auch, dem 

alten Verhaltenskodex (adat) in immer mehr Bereichen nicht mehr zu folgen. So 

will Buyung keine Frau heiraten, deren Zahne durch das traditionell iibliche 

Kauen von Betel geschwarzt sind. Auch will er sich seine zukiinftige Frau selbst 

aussuchen; er mbchte aus Liebe heiraten und nicht aus Gehorsam gegeniiber den 

Regeln des adat.

Im Gefolge dieser Abwendung vom adat und von magischen Anschauungen 

andert sich auch das Verhaltnis zur Natur. Wesentlichen Anteil daran besitzt der 

alte Mekkapilger Pak Haji: Bereits vom Tiger verwundet und dem Tod nahe, 

predigt er gleichsam als Vermachtnis eine religiose Neubesinnung und die Ab- 

kehr vom Glauben an eine beseelte Natur. Buyungs Einstellung zum Tiger 

andert sich daraufhin immer mehr. War er vorher noch fur einen Geistertiger im 

Auftrag von Wak Hitam oder von Allah gehalten worden, so betrachtet Buyung 

ihn nun als ein ganz normales Tier, das man auch jagen kann. Der Tiger hat also 

seine magische Besetztheit verloren. Der Begriff takhyul (Aberglauben) bezeich- 

net jetzt all das, was nicht mehr mit dem neuen Verstandnis von Islam in Ein

klang zu bringen ist.

Ganz ahnlich wird die Neuinterpretation des Islams auch in der Kurzge- 

schichte Kuburan Keramat ("Das heilige Grab") gezeichnet, die von Irene 

Hilgers-Hesse bereits 1971 ins Deutsche iibertragen wurde. Hier werden die 

Bewohner eines kleinen javanischen Dorfes, das seit Jahrhunderten ein heiliges 

Grab besitzt, durch modernistische Moslems missioniert. Diese santri weisen 

nach, daB das so sehr verehrte heilige Grab in Wirklichkeit leer ist. Den alten 

Glaubensvorstellungen mit ihren starken magischen Beimischungen ist dadur ch 

die Grundlage entzogen. Um die Landwirtschaft und die sonstigen wirtschaft- 

lichen Aktivitaten im Dorf zu intensivieren, ist nach Meinung der santri zuerst 

ein neues Verhaltnis zur Natur, und das heiBt: zur Religion, notwendig. Man 

kbnne die Reichtiimer des Landes nur dann starker nutzen, wenn man nicht 

mehr eine magisch-mystische Einheit mit der Natur suche. Dies schlieBt aus- 

drucklich ein neues Verhaltnis zum Regenwald mit ein: Erst auf der neuen
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weltanschaulichen Grundlage kbnne man auch den Wald lieben lernen. Durch 

die Vorstellung der Schbpfung Gottes hat das Reich der Geister an Schrecken 

verloren. Je weniger magische Elemente im religiosen Mischungsverhaltnis 

vorhanden sind, desto weniger furchterregende Geister sind im Wald, und desto 

mehr kann man mit dem Gedanken an die Liebe und Giite Allahs auch die Tiere 

und Pflanzen im Urwald als Mit-Kreaturen begreifen (sesama makhluk Allah).

EinfluB des Westens

In Wahab Alis Aufsatz wird als Charakteristikum urspriinglicher malaio-in- 

donesischer Lebensart ein wesentlich weniger materiell bestimmtes Interesse an 

der Welt dargestellt, als dies dem Westen eigen sei. Dieser Gedanke laBt sich 

auch in Mochtar Lubis’ literarischen Werken an vielen Stellen finden. In 

Bezug auf den Regenwald wird dabei immer wieder betont, daB bereits Jahr- 

zehnte vor dem Zweiten Weltkrieg westliche Auslander ganze Schiffsladungen 

von wilden Orchideen auBer Landes schafften. Mittlerweile gebe es sogar Kon- 

kurrenz fur indonesische Exporteure durch indonesische Orchideen, die in 

Europa weitergeziichtet werden. Hohe Preise im westlichen Ausland und in 

Japan seien ebenso dafiir verantwortlich, daB seltene Tiere wie der Tapir oder 

der Paradiesvogel in den Regenwaldern Siidostasiens gewildert werden.

Das durch die groBflachige Abholzung verursachte Artensterben in den indo- 

nesischen Urwaldern wird lediglich allgemein auf die Habgier des Menschen 

zuruckgefiihrt. Eine ausdruckliche nationale Zuordnung dieser Eigenschaften 

findet dabei nicht statt. Mbglicherweise wird aber durch den Kontext der vorhin 

skizzierten Grundiiberzeugung, das industrialisierte Ausland sei materialistischer 

als man selbst, assoziativ die Schuld daran im Westen oder in Japan lokalisiert. 

Auch Japan, so ist hinzuzufiigen, wird relativ oft als "habgierige" Nation dar

gestellt, was etwa mit dem Abschlachten der Wale "bewiesen" wird.

Westliche wissenschaftliche Annaherungen an die indonesischen Urwalder 

werden in Mochtar Lubis’ literarischem Werk meist sehr positiv dargestellt. Das 

gilt vor allem fiir den Jugendroman Berkelana dalam Rimba, dessen Thema die 

Expedition einer Gruppe von Jugendlichen mit ihrem Onkel in den Regenwald 

ist. Europaische Forscher wie Rumphius, Junghuhn und viele andere werden als 

Vorbilder fiir die indonesische Jugend genannt. Kritisch auBert sich der Onkel 

aber fiber den Tierforscher Wallace, der mit dem Tbten von Orang-Utans viel 

gesundigt habe.

Neben bkonomischen und wissenschaftlichen Beriihrungspunkten finden sich 

in den untersuchten Werken noch eine Reihe anderer westlicher Einwirkungen 

auf indonesische Einstellungen zum Wald. Davon sei hier lediglich noch das 

Wirken der christlichen Mission kurz dargestellt. Im Roman Tanah Gersang 

("Odnis") gibt es einen sehr positiv gezeichneten - wohl fiktiven - deutschen 

Batak-Missionar namens Dr. Mullenhoff. Den verzweifelten Helden der Ge- 

schichte empfiehlt er, sich ein Beispiel an der Figur des Dr. Albert Schweitzer zu 

nehmen. Dieser habe sich freiwillig im dunklen Urwald Afrikas (di hutan belan- 

tara Afrika yang gelap) selbst aufgeopfert. Tatsachlich entschlieBt sich nach dem 

Tod ihres Verlobten die Heldin Dewi, im Landesinneren Sumatras, Kalimantans 

oder Sulawesis als Arztin zu arbeiten. Dort gebe es namlich Gegenden, wohin nie 

ein Arzt gekommen sei. Dorthin musse man die Fortschritte der Wissenschaft
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tragen. Europaische Einfliisse der 1950er Jahre mit einer negativen Sicht des 

Urwalds als eines Orts der Selbstaufopferung sind hier in der direkten Ubertra- 

gung auf indonesische Verhaltnisse spurbar. Waldreiche Gebiete sind riickstan- 

dige Gegenden, deren Bewohner mit den Segmmgen der Moderne wie etwa 

westlicher medizinischer Versorgung zu versehen sind. Wie sich solche moder- 

nen Sehweisen des Waldes in Mochtar Lubis’ literarischen Werken insgesamt 

darstellen, mbchte ich im folgenden kurz ausfiihren.

Moderne Sehweisen des Waldes: Faktor oder Ergebnis von Entmagisierungs- 

prozessen?

In Mochtar Lubis’ literarischen Werken werden oft Indonesier dargestellt, deren 

sozialer und kultureller Orientierungsrahmen nicht mehr das Dorf ist. Sie besit- 

zen einen in Indonesien so genarmten wawasan nasional, einen "nationalen 

Horizont". Dabei gilt der indonesische Nationalstaat als hoher Wert, mit dem 

gleichzeitig der Anspruch auf Modernitat und Fortschrittlichkeit verbunden ist. 

Diese Begriffe werden von den betreffenden Figuren jedoch sehr unterschiedlich 

interpretiert.

Im folgenden mbchte ich kurz darstellen, wie der Regenwald aus dieser 

modernen, nationalen Perspektive gesehen wird. In Anlehnung an die historische 

Chronologie stehen dabei zunachst die entsprechenden Einstellungen der Natio- 

nalbewegung der Vorkriegszeit und des Unabhangigkeitskampfes im Mittel- 

punkt. AnschlieBend wird der Bogen bis zu aktuellen Sehweisen des Waldes 

fortgefiihrt.

Nene Erfahrungen mit dem Wald bis zur Unabhangigkeit

Das historische Trauma der Kolonisierung Indonesiens durch fremde Machte 

spiegelt sich auch in den literarischen Werken von Mochtar Lubis wider. Die 

Kurzgeschichte Kuli Kontrak ("Kontrakt-Kuli") bildet dafur ein Beispiel. Hier 

halten Vertragsarbeiter, die wie Skiaven gehalten werden, die Behandlung auf 

den niederlandischen Plantagen nicht mehr aus und laufen davon. Gehetzt von 

den Verfolgern, fluchten sie sich in den Wald.

Gegeniiber der oben dargestellten dbrflichen Sicht des Waldes als Aufent

haltsort von Raubern und sonstigen zwielichtigen Gestalten hat sich nun die 

Perspektive grundlich gewandelt: Jetzt werden die landwirtschaftlichen Flachen 

wegen der Prasenz der Niederlander als bedrohlich empfunden, wahrend sich im 

Wald die mit Sympathie geschilderten Indonesier befinden. Der Ort der Angste 

ist zum Zufluchtsort geworden, wo man gerade diese Angste iiberwinden kann, 

um dann gestarkt den Kampf gegen die auberen Feinde wieder aufnehmen zu 

kbnnen.

Das zeigt sich auch an den literarischen Werken, die im identitatsstiftenden 

Unabhangigkeitskampf gegen die Niederlander von 1945 bis 1949 spielen. In 

Tidak Ada Esok ("Zukunftslos") zum Beispiel flieht ein ganzes Dorf vor den 

vordringenden niederlandischen Soldaten. Erschbpft ziehen sich Frauen, Kinder 

und Greise unter dem Schutz der indonesischen Guerilla in den Wald zuriick. 

SchlieBlich erreichen sie eine Anhbhe, auf der sie Rast machen. Wahrend links
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und rechts Granaten und Morser einschlagen, gebiert eine der Frauen aus dem 

Dorf ein Kind. Das Symbol ist eindeutig: Indonesien wird im Wald geboren. Das 

Kind und die Mutter werden notdiirftig mit Blattern aus dem Wald versorgt, und 

alle freuen sich, daB die Geburt glucklich verlief. Doch der BeschuB durch die 

Nie derlander geht weiter.

Einer der Protagonisten wird schwer verwundet und stirbt. Fast gleichzeitig 

wird ein Nest wilder Waldbienen getroffen. Aggressiv steigt ein Schwarm auf. 

Nun, da die Bienen einmal in ihrer Ruhe gestbrt wurden, sind sie - und hier liegt 

wohl der beabsichtigte Vergleich mit den Indonesiern des Unabhangigkeits- 

kampfes - nicht mehr zu bandigen.

In etlichen Werken von Mochtar Lubis reflektieren die dargestellten Figuren 

haufig uber die Griinde fur den grausamen und verlustreichen Unabhangigkeits- 

krieg. Es wird gefragt, warum Indonesien zur Beute auslandischer Kolonial- 

machte werden konnte. Warum es bkonomisch so ins Hintertreffen geraten 

konnte. Und was zu tun sei, damit sich die Geschichte nicht wiederhole. Kulturell 

bedingte Schwachen indonesischer Soldaten in den Kampfhandlungen bilden 

dabei eine Art Schliisselerfahrung. So heiBt es in Maut dan Cinta ("Tod und 

Liebe"), dem groBen Roman uber den Unabhangigkeitskrieg:

(...) es geschah haufig in den Kampfen, daB unsere Krieger auBerst mutig 

waren, weil ihnen ein Schamane ein Amulett gegeben hatte, das unverwund- 

bar machen sollte. Dadurch vergaBen sie ihre Vorsicht. Die Folge war, daB 

sie, von den Kugeln des Feindes getroffen, starben. Aber es gab noch welche, 

die weiter an ihre Amulette glaubten und den Tod ihrer Freunde damit er- 

klarten, daB diese etwas getan hatten, was nicht gut war. Die Amulette seien 

beschmutzt gewesen, deswegen hatten sie keine magische Kraft mehr gehabt 

(155).

Um die nationale Unabhiingigkeit zu erhalten, sei es daher nicht nur in diesem 

konkreten Fall nbtig, sich von magischen Vorstellungen abzukehren. Man miisse 

moderne Technologie iibernehmen, um bkonomisch selbstandig zu werden. Das 

aber erf or der e ein modernes Weltbild. Man diirfe nicht mehr nach Anpassung 

und mystischer Harmonie mit der Natur streben. Statt dessen gelte es, "die Natur 

zu unterwerfen" (menaklukkan alam). Nur mit diesem Verstandnis kbnne man 

die bkonomische Ausbeutung durch die fremden Machte beenden und die natiir- 

lichen Ressourcen des Landes zum eigenen Vorteil nutzen. So etwa lauten die 

Argumente der Intellektuellen-Figuren in Senja di Jakarta ("Dammerung in 

Jakarta"), Maut dan Cinta oder den anderen Romanen von Mochtar Lubis.

Okonomische Aspekte der neuen Rationalitat

In den Augen wichtiger literarischer Figuren sind also unterschiedliche Grade 

von "Rationalitat" hauptverantwortlich fiir die historische Kolonisierung Indone- 

siens. Um fiir die Zukunft eine Wiederholung der Unterdriickung auszuschlie- 

Ben, wird vor allem eine religiose Neuorientierung propagiert. Nach der Abkehr 

von magisch-mystischen Glaubensinhalten gewinnen dabei materielle Werte 

zunehmend an Bedeutung. So besteht der Traum, den der Held Sadeli in Maut 

dan Cinta von der Unabhangigkeit hegt, hauptsachlich aus bkonomischen Ver- 

anderungen:
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Sadeli sah gute StraBen und Eisenbahnschienen ausgestreckt fiber die Inseln 

Indonesiens. Er sah Schiffe fiber das Meer unseres Archipels segeln, Fischer 

geschaftig Fische fangen, Traktoren den Urwald aufbrechen und Maschinen 

in den Fabriken kreischen. Er sah Indonesier geschaftig nach den Reich- 

tfimern in der Erde graben, und er sah die Luft zittern von Hunderten von 

Flugzeugen. Die Schulen waren voll mit der jungen Generation Indonesiens. 

... Ach, wie schon war sein Traum von der Unabhangigkeit, sein Lieblings- 

traum, der das Herz ffillte (43).

Zu welchem Zweck dieses Aufbrechen des Urwalds (traktor-traktor membuka 

hutari) geschehen soli, wird nicht deutlich. Es handelt sich anscheinend um einen 

Vorgang, der ohne weiteres als etwas Positives verstanden werden kann. Die 

Entmagisierung des Verhaltnisses zum Wald dfirfte hier der entscheidende Fak- 

tor sein. Nach der traditionellen Erfahrung des Grauens vor den sichtbaren und 

unsichtbaren Gefahren des Dschungels ist das Abholzen vielleicht nun auch ein 

kompensatorischer Akt, eine Art Befreiung. Das moderne Indonesien zu bauen, 

bedeutet, die Natur nicht mehr wie frfiher ffirchten zu mfissen.

Im bkonomischen Kontext bewirkt diese weltanschauliche Veranderung eine 

Beseitigung von Hindernissen, den Regenwald als Ressource zu sehen. Dazu 

kommt, daB immer wieder die groBe Ausdehnung der Urwalder Indonesiens 

hervorgehoben wird, was die Bedeutsamkeit der Ressource unterstreicht.

Dennoch wird im literarischen Werk von Mochtar Lubis kein rficksichtsloses 

Abholzen der indonesischen Regenwalder propagiert. Gerade in den Jugend- 

romanen Penyamun dalam Rimba und Berkelana dalam Rimba ist das Gegenteil 

der Fall. Der Gedanke, daB die Walder Indonesiens einen groBen Reichtum 

darstellen, der sinnvoll zu nutzen sei, zieht sich aber auch durch die meisten 

anderen Werke dieses groBen Wegbereiters der indonesischen Okologie- 

bewegung.

Zusatzlich geraten die ausgedehnten Waldgebiete des Landes noch unter 

einem anderen Aspekt in den Blickwinkel der Figuren mit "nationaler", "moder- 

ner" Ausrichtung. "Unterentwicklung" heiBt hier das Stichwort. Vor allem aus der 

Perspektive von Protagonisten aus Sumatra besteht ein innerindonesisches Ent- 

wicklungsgefalle. Das wird etwa in Maut dan Cinta oder in Senja di Jakarta 

immer wieder thematisiert. Demnach sei das waldreiche Sumatra im Gegensatz 

zu Java mit StraBen viel zu wenig erschlossen. Polikliniken und andere Versor- 

gungseinrichtungen bestiinden dort in viel zu geringer Zahl. Eine bessere Er- 

schheBung der Waldgebiete sei daher aus Grfinden der GleichmaBigkeit der 

nationalen Entwicklung ein sehr wichtiges Ziel. Wfirde dem nicht nachgekom- 

men, gabe es die Gefahr des Aufkommens separatistischer Bewegungen.

Die Unterentwicklung der Waldgebiete wird im fibrigen haufig auch dadurch 

unterstrichen, daB die Einwohner dieser Gegenden aus stadtischer Perspektive 

oft als vormodern bis hinterwalderisch gekennzeichnet werden. Merkwiirdiger- 

weise richtet sich dieses Vorurteil der "modernen" Stadter aber hauptsachlich 

gegen die Bewohner von Dbrfern waldreicher Gebiete. Waldnomaden, denen die 

Dorfler sehr ambivalent gegenfiberstehen, haben dagegen ein sehr positives 

Image. Sie gelten, etwa in Penyamun dalam Rimba, als scheue Freunde, die 

einem gegen die gesetzlosen Rauber des Urwalds helfen kbnnen. Der Onkel
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belehrt seine Reisegruppe denn auch, daB es sich bei den Waldnomaden um 

Menschen handelt, die prinzipiell mit alien anderen gleich seien. Diese universa- 

listische Begriindung stellt im Vergleich zu den AuBerungen der Dorfbewohner 

im gleichen Roman etwas grundsatzlich Nenes dar. Gleichzeitig setzt eine gewis- 

se Romantisierung ein. So erzahlt der Onkel Geschichten von amerikanischen 

Indianern, und plbtzlich erscheinen die eigenen Kubu in einem vbllig neuen 

Licht.

Asthetisierung des Urwalds

HarimaulHarimau! diirfte fur die indonesische literarische Topik eine Schliissel- 

funktion besitzen: Hier sind, vor allem am Anfang, noch die alten Topoi vom 

graBlichen Wald, einem locus terribilis, zu finden. Siinde und Verrat, Ehebruch 

und sadistische Qualereien haben hier ihren Schauplatz. Doch nun wird mit 

magischen Vorstellungen auch dieser Teil "traditioneller" Weltsicht diskreditiert.

Zugleich wird mit einer reformierten theologischen Grundlage die Basis einer 

neuen asthetischen Sicht des Urwalds gelegt. Als "Schbpfung" Gottes ist er nun 

starker Teil eines sinnhaften Ganzen und kann deshalb seinerseits als sinnvoll 

wahrgenommen werden. Auch wilde Waldtiere sind von dieser Neubewertung 

betroffen. Der Tiger etwa, der dem traditionellen Dorfoberhaupt in Berkelana 

dalam Rimba als besonders furchterregend gilt, wird von dem "modernen" Onkel 

in dem gleichen Roman als Inbegriff von Schonheit empfunden. Er stellt ihn auf 

die Frage nach den schbnsten Tieren in eine Reihe mit Hirsch und Fasan.

Erst vor dem Hintergrund dieser Asthetisierung der einst grauenerregenden 

Teile der Natur wird verstandlich, daB nun der Onkel und seine Adepten mit 

Zeichenblocken durch den Urwald ziehen. Als sie einen besonderen Ausblick 

genieBen, wiinschen sie sich gar, Maier zu sein, um den Anblick besser festhalten 

zu kbnnen.

Dieser kunstlerische, in gewissem Sinne romantische Blick auf den Urwald 

geht in den untersuchten Werken mit einer grbBeren leb ens weltlichen Distanz 

der "modernen" Figuren zum Urwald einher. Das stadtische oder zumindest 

stadt-orientierte Miheu des Onkels und der Jugendlichen macht sich auch an 

ihrer Sprache bemerkbar. So verfallt der Onkel in Berkelana dalam Rimba oft in 

einen "wissenschaftlichen" Tonfall, wenn er zum Beispiel die bkologischen Funk- 

tionen des Regenwaldes beschreibt. Dabei ist seine Metaphorik von Erscheinun- 

gen der modernen technischen Zivilisation gepragt. Das Bild des Wolkenkratzers 

etwa dient ihm dazu, den Aufbau des Urwaldes "in Stockwerken" zu erklaren. 

Die Bakterien, Wurmer und Insekten seien der Gesundheitsdienst des Waldes, 

Diinger- und Kompostfabrik sowie Begrabnisdienst in einem. Interessanterweise 

setzen diese sprachlichen Neuheiten aber erst in Berkelana dalam Rimba in 

vollem Umfang ein. Im wenige Jahre vorher, namlich 1972, verbffentlichten 

Penyamun dalam Rimba dagegen ist eine noch wesentlich konventionellere 

Metaphorik festzustellen. In HarimaulHarimau!, das bereits in den 1960er Jahren 

in den ersten Fassungen geschrieben wurde, sind solche sprachlichen Neuschbp- 

fungen iiberhaupt noch nicht feststellbar. Analog zur inhaltlichen Entwicklung 

einer immer starkeren Abwendung von magischer Weltsicht verandert sich 

demnach auch die Ausdrucksweise der Protagonisten. "Moderne" Figuren spre- 

chen "modern". Wissenschaftlich-bkologische wie romantisierende Annaherun- 

gen an den Urwald werden nur mit diesem Miheu in Verbindung gebracht.
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Zusammenfassung

Das zentrale Motiv bei der Darstellung des Regenwaldes im literarischen Werk 

von Mochtar Lubis ist die Veranderung der kulturellen Rahmenbedingungen. 

Thematisiert wird die Entmagisierung des Verhaltnisses zum Wald. In vielen 

Variationen scheitert die alte Weltsicht. An ihre Stelle tritt eine moderne, als 

zeitgemaBer verstandene Interpretation des Islams. Auf dieser Grundlage ist 

auch eine neue asthetische Annaherung an den fruher oft nur als grauenvoll 

wahrgenommenen Dschungel moglich. Gleichzeitig hat nun okonomische und 

wissenschaftliche Rationalitat im modernen Sinn EinfluB auf die Sicht des WaL 

des.

Dieses Ergebnis fiigt si ch in das Bild ein, das Wahab Ali von der allgem ein en 

Entwicklung des Naturverstandnisses in der malaio-indonesischen Literatur der 

letzten Jahrhunderte zeichnet. Demnach kniipft Mochtar Lubis mit seiner 

Thematisierung des Verhaltnisses zum Regenwald an Diskussionen an, die sich 

uber einen sehr langen Zeitraum erstrecken. Das Besondere an Mochtar Lubis’ 

Waldromanen scheint jedoch zu sein, daB nicht nur die alten Topoi vom - meist - 

graBlichen Urwald in Frage gestellt werden, sondern daB nun eine neuartige 

Waldromantik einsetzt. Auf reformierter religibser Grundlage wird der Schutz 

des Regenwaldes zu einem literarischen Thema, das offenbar beim Publikum 

sehr gut ankommt. Die Auflagenzahlen (130.000 Exemplare allein von Berkelana 

dalam Rimbd) weisen jedenfalls in diese Richtung.

Anmerkungen

1) Das wird indirekt von LONG 1985 und BOOMGAARD 1992 bestatigt, die sich aber nicht auf 

Lombard beziehen und daher wohl unabhangig von ihm auf ihre Ergebnisse gekommen sind.

2) Obwohl HarimauIHarimau! erst 1975 verbffentlicht wurde, schrieb Mochtar Lubis bereits Mitte 

der 1960er Jahre an dem Buch (vgl. die Eintragungen in seinem Gefangnistagebuch Catatan 

Subversif, S. 254, 269). Damit stellt HarimauIHarimau! den ersten von Mochtar Lubis’ Roma- 

nen dar, der vollig im Wald spielt. - In diesem Artikel wurde einheitlich, auch fur die vor 1972 

erschienenen Werke, die derzeit gultige Schreibweise verwendet.

3) Brief vom 10.3.1992.

4) Eine Interpretationsvariante von HarimauIHarimau! besteht darin, daB es sich bei dem Roman 

um eine Allegoric auf den Sturz Sukarnos handelt. Demnach ware der Anfiihrer Wak Katok die 

Parallelfigur zu Sukarno, der Tiger symbolisierte die kommunistische Herausforderung, Buyung 

schlieBlich stiinde fur die junge Generation Indonesiens, die ihr Schicksal selbst in die Hand 

nehme Oder nehmen miisse. Einen AnstoB zu solchen Interpretationsversuchen hat Mochtar 

Lubis selbst gegeben, etwa im Vorwort zur englischen Ubersetzung von 1991. SOEDJUONO 

1985 bietet dazu den bisher umfangreichsten Deutungsversuch.

5) In Indonesien wird im allgemeinen bei den Kiinsten der Magier, Heiler und Schamanen recht 

genau differenziert. Mochtar Lubis’ Wak Katok beherrscht "schwarze" Magie" (zum Beispiel das 

Mischen von todlichem Gift), "weiBe Magie" (Bereiten von Amuletten gegen den Tiger) und 

Pflanzenheilkunde. Im Roman versagen aber all seine Machtmittel. Selbst seine meisterhafte 

Gewandtheit in der Kampfkunst pencak silat sowie die Tatsache, daB er als einziger in der 

Gruppe liber ein Gewehr verfiigt, niitzt ihm nichts gegen den Verfall seiner Autoritat. Das 

Gewehr ubernimmt Buyung, der ebenfalls pencak silat gelernt hat, und nun wird Schritt fur 

Schritt die Wirkungslosigkeit von Wak Katoks Amuletten wie seiner Verwiinschungen demon- 

striert.
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