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ne als Ziele bzw. Absichtserklarungen versteht, und wer die Aussagekraft der 

meisten Statistiken nicht hbher bewertet als die Statistiken der UdSSR, wird sich 

viele Fehleinschatzungen ersparen. Wer in Indien realitatsbezogen arbeiten will, 

muB sich zuvor im Einzelfall an Ort und Stelle informieren" (S.168).

Die FIA-Berichte sind direkt von der Forschungsstelle fur Internationale 

Agrarentwicklung e.V., 6900 Heidelberg, Ringstr. 19, zu beziehen.

Wolfgang-Peter Zingel

Mary F. Somers Heidhues: Bangka Tin and Mentok Pepper. Chinese Settlement 

on an Indonesian Island

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992, 269 S.

Mary Somers Heidhues beantwortet bereits mit Titel und Untertitel die nahelie- 

gende Frage, warum sie aus der indonesischen Inselwelt mit uber 13 000 Inseln 

und einer Gesamtbevblkerung von uber 180 Mill. Menschen gerade der kleinen 

Insel Bangka mit 11340 km und etwa einer halben Mill. Menschen (1980) so 

groBe Aufmerksamkeit schenkt. Sie setzt damit nicht nur ihre Publikationen zur 

Problematik der Chinesen in Indonesien fort, sondern leistet auch einen wichti- 

gen Beitrag zu der Erforschung der lange Zeit vernachlassigten Geschichte 

einzelner Gebiete und Regionen in Indonesien.

Die Autorin hat mit bewundernswertem FleiB wohl alles zusammengetragen, 

was sich in Archiven in Europa, den USA und Indonesien finden lieB. Der Pri- 

mar- und Sekundarliteratur fiber Bangka allein aber traute sie nicht. Sie bereiste 

die Insel und fiihrte mit Einwohnern und Bangka-Kennern viele Interviews. Auf 

diese Weise trug Somers Heidhues eine groBe Ffille von Fakten zusammen, die 

es ihr gestatteten, dem Publikum einen umfassenden Uberblick fiber die Zinn- 

produktion von der Entdeckung des Zinns um 1710 bis zur Gegenwart und paral

lel dazu die Geschichte der chinesischen "Gastarbeiter" und Bevblkerungsbewe- 

gungen auf Bangka vorzulegen.

Die Autorin geht im wesentlichen chronologisch vor. Doch in den acht Kapi- 

teln werden die Hauptthemen mit unterschiedlichen Schwerpunkten behandelt. 

In den ersten beiden Kapiteln geht Somers Heidhues der Zinnproduktion bis zur 

Mitte des 19. Jh.s nach. Zinn war bereits ein begehrtes Handelsobjekt in China 

und Europa, bevor Bangka unter die direkte europaische Herrschaft geriet und 

im 19. Jh. zum profitabelsten Besitz der Niederlander auBerhalb Javas avancier- 

te. In der Mitte des 19. Jh.s gab es etwa 200 Bergwerke auf Bangka; von den 9000 

Chinesen, die 1849 auf Bangka lebten, arbeiteten etwa 5000 Manner in Bergwer- 

ken (davon waren 749 "peranakan", d.h. auf Bangka geborene Chinesen). Die 

Beschreibung der Art und Weise, wie die Chinesen Arbeit und Kapital in den 

"Kongsi" organisierten (S. 37f.), kann als Beispiel fur fesselnde Schilderungen 

gelten, die sich mit nfichternen Bestandsaufnahmen von Fakten abwechseln. Von 

der Mitte des 19. Jh.s an geriet die Beschaffung von Arbeitskraften zu einem 

standigen Problem, bis dann Ende des Jahrhunderts fiber Agenturen und be- 

stimmte Modi der Bezahlung ein jahrlicher Import von 2000 bis 3000 Arbeitern 

erfolgte. Die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen in den Bergwerken
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fiihrten dazu, daB die Mehrzahl der Kulis die Insel nach Ablauf der Kontrakte 

verlieB. So waren im Jahre 1900 von 14597 chinesischen Bergleuten nur 1777 

peranakan-Chinesen. Andere fanden auf Plantagen in der Landwirtschaft, u.a. 

beim Anbau von Pfeffer Arbeit. Pfeffer war 1869 von Riau aus eingefiihrt wor- 

den und stieg Ende des Jahrhunderts zu einem Hauptexportprodukt auf.

Im vierten Kapitel analysiert Somers Heidhues die drastischen bevblkerungs- 

politischen Auswirkungen der niederlandischen Kolonialpolitik. Die groBte 

Gruppe der einheimischen Bevolkerung bildeten die Orang Gunung (Bergbevbl- 

kerung) und die Orang Darat (Landbevolkerung), die nach der Gefangennahme 

eines einheimischen Rebellen (1851) von den niederlandischen Kolonialherren in 

"Neuen Dorfern" entlang der HauptstraBen angesiedelt wurden. Als eine Folge 

dieser "Ordnungspolitik" der Niederlander vergrbBerte sich die Distanz zwischen 

den Bangkanesen in den Kampungs (Dorfern) und den ethnischen Chinesen in 

und um den Bergwerken. Dennoch gehbrten die Chinesen untrennbar zur Land- 

schaft Bangkas, und das Gewohnheitsrecht (adat) regelte auch Streitfalle unter 

den ethnischen Chinesen (S.98). Diese Argumente bereiten die spatere SchluB- 

folgerung von Somers Heidhues vor, daB es auf Bangka nicht zu ethnischen 

Konflikten zwischen Chinesen und nichtchinesischen Bangkanesen kam.

1913 wurden die Kolonialverwaltung und das Zinnmanagement auf Bangka 

getrennt. Das traurige Schicksal der Kulis anderte sich dadurch nicht. Die Mehr- 

heit von ihnen verlieB die Insel so arm, wie sie angekommen waren. Um die 

Abhangigkeit von chinesischen Arbeitskraften zu reduzieren, erfolgte eine for- 

cierte Mechanisierung der Zinnproduktion. Letztere blieb eine Goldgrube: Von 

1911-1925 erzielte die staatliche BTW (Bangkatinwinning) 350 Mill. Gulden 

Gewinn (S. 129).

Im sechsten Kapitel stellt die Autorin eine sehr lebendige chinesische Gesell

schaft auf Bangka vor. Sie behandelt den Widerstand der Kulis, die Geheimge- 

sellschaften, ihre Tempel, die Rolle der Frauen, die wirtschaftlichen Aktivitaten 

der Chinesen (u.a. in der Pfefferproduktion: 1930 produzierte Bangka fast 80% 

des Weltaufkommens an weiBem Pfeffer), den Platz der Chinesen in der Verwal- 

tung, den politischen EinfluB von China, die chinesischen Schulen u.a. Als Folge 

der Weltwirtschaftskrise muBten dann viele arbeitslose Immigranten Niederlan- 

disch-Indien verlassen. Auf Bangka ging die chinesische "Dominanz" sichtbar 

zuriick. Im Jahre 1939 waren von den 186 000 Einwohnern nur noch 41,5% 

Chinesen.

In den letzten beiden Kapiteln, die die japanische Okkupation, die indonesi- 

sche Revolution und die Entwicklung seit den 1950er Jahren umfassen, haben 

politische Ereignisse ein viel grbBeres Gewicht als in den vorangegangenen 

Kapiteln. Bangka riickte sowohl mit der Konferenz von Pangkalpinang (Oktober 

1946), die das von den Niederlandern favorisierte fbderalistische System fur 

Indonesien voranbringen sollte, als auch mit der Internierung bekannter Politiker 

der Republik Indonesien im Dezember 1948 (nach der zweiten militarischen 

Aggression der Niederlander) auf Bangka in den Blickpunkt der nationalen und 

internationalen Offentlichkeit.

Die Politisierung der Bevolkerung nach 1945 driickte sich vor allem in der 

Griindung von gesellschaftlichen Organisationen aus. Von den ethnischen Chine

sen schauten aber viele mit Hoffnung auf das neue China; sie waren Ende der 

1940er Jahre nicht an der indonesischen Staatsbiirgerschaft interessiert. Der
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Anteil der ethnischen Chinesen an der Bevolkerung von Bangka war seit der 

Depression standig abgesunken. Er betrug dann 1971 27% und 1983 21,3%. 1983 

besaBen vier Fiinftel die indonesische Staatsbiirgerschaft. Viele Chinesen hatten 

die Insel nach der Regierungsverordnung von 1959, die Chinesen den Aufenthalt 

in landlichen Gebieten verbot, und nach den Ereignissen von 1965/66 verlassen.

Seit dem Ende der 70er Jahre - so stellt die Autorin fest - beschleunigte sich 

der ProzeB der Naturalisation. Die kulturellen Veranderungen, insbesondere 

durch indonesische Schulen und kirchlichen EinfluB herbeigefuhrt, bewirkten, 

daB "Bangkas Chinesen sich von den Chinesen im iibrigen Siidostasien unter- 

scheiden" (S. 222). Die Anpassung an und die Einbeziehung der Chinesen in den 

"IndonesierungsprozeB" verlaufen nach Meinung der Autorin relativ spannungs- 

frei. Das ist nicht iiberall so in Indonesien. Somers Heidhues vermeidet Ausein- 

andersetzungen mit der offiziellen Politik der nationalen Integration oder der 

Umsiedlungspolitik. Sie wertet nicht, sie laBt Fakten sprechen.

Selbstverstandlich findet der Leser auch die entsprechenden Ausfiihrungen 

liber die wirtschaftliche Entwicklung Bangkas von 1945 bis zur Gegenwart. Die 

SchluBbemerkungen von der veranderten Landschaft sind allerdings etwas blaB 

geraten. Dafur findet der Leser aber viele Anregungen in der umfangreichen 

Bibliographie.

Insgesamt lohnt die Lektiire des Buches, denn es gestattet, das Bild von den 

Chinesen in Siidostasien genauer zu zeichen.

Ingrid Wessel

Jackel, Wolfram: Tauschhandel und Gesellschaftsform: Die Entwicklung des 

Markthandels bei den Toraja (Indonesien)

Kassel: Gesamthochschule, 1990

Mit dieser Studie kniipft der Autor sowohl an soziologisch bzw. ethnologisch 

orientierte Untersuchungen zum Phanomen "Markt" (z.B. dem Klassiker von 

Bohannon und Dalton und die "peasant studies" von Mintz und Geertz) als auch 

an die geographische Wochenmarktforschung (z.B. von der International Geo

graphical Union) an. Diese unterschiedlichen Ansatze dienen dem Autor als 

Bezugsrahmen, um sein eigenes Vorgehen herauszuarbeiten. Ihm geht es darum, 

"am Beispiel des Marktplatztausches zu zeigen, in welcher Weise die Form- 

gebung einer Institution mit dem Wandel des gesellschaftlichen Kontexts ver- 

bunden ist" (S. 9). Die Basis fur seine Studie bildet - neben schriftlichen Quellen 

- eine empirische Feldforschung in Tana Toraja, einem Hochlandgebiet auf der 

Insel Sulawesi, von August bis Dezember 1982 und von April bis September 

1983.

Im ersten Teil geht der Autor ausfiihrlich auf den Wandel der wirtschaftli- 

chen, politischen und sozialen Verhaltnisse des Untersuchungsgebiets ein. Auf 

diese Weise versucht er die Institutionalisierung des Marktplatztausches gewis- 

sermassen aus der "Innenperspektive" nachzuzeichnen (S. 9). Unter diesem 

Begriff versteht er nicht eine emische Sichtweise im ethnologischen Sinn, d. h. 

eine mbglichst genaue Rekonstruktion dieses Wandels aus der Sicht der Lokal-


