
Rezensionen 87

allerdings im Literaturverzeichnis nicht wieder aufgegriffen wird, verspricht hier 

eine eingehendere Klarung.

Im zweiten groBen Teil des Buches, der zeitlich von der Islamisierung bis in die Ge- 

genwart reicht, stellt sich die Quellenlage der Bugis-Forschung reichhaltiger dar. 

Entsprechend detailliert kbnnen auch die unterschiedlichsten Aspekte der buginesi- 

schen Kultur dieser Epoche prasentiert werden. Uber Verwandtschafts- und Heirats- 

beziehungen sowie die Ge/?<7er-Frage, Uber spirituelles und geistiges Leben bis hin 

zur Integration der buginesischen Kultur in Weltmarkt, Nationalstaat und Moderne 

reicht hier der Bogen. Der Blickwinkel des Buches wechselt dabei mehrfach. Wah- 

rend etwa die Passagen liber die bissu, die Transvestiten-Priester, teilweise ethnolo- 

gisch inspiriert anmuten, sind die Abschnitte uber Politik und Wirtschaft meist in 

geschichtswissenschaftlichem Tonfall gehalten (v.a. S. 270ff.).

Diese im Text deutlich werdende multidisziplinare Annaherung wird durch einen 

Blick in das Literaturverzeichnis begreiflich: Hier ist Fachliteratur aus einer Vielzahl 

von Disziplinen verarbeitet. Neben Geschichtswissenschaft und Ethnologic sind 

Archaologie, Philologie und Textwissenschaft, Linguistik und Politologie, aber auch 

naturwissenschaftliche Quellen vertreten. Fur die Bugis-Forschung in jedem einzel- 

nen dieser Facher mag es daher willkommen sein, auch etwas liber die Resultate der 

anderen Disiplinen in einem synoptischen Uberblick zu erfahren.

Wohl niemand anderes als Christian Pelras mit seiner intensiven jahrzehntelangen 

Auseinandersetzung mit der buginesischen Kultur hatte ein solches multidisziplina- 

res Kompendium verfassen kbnnen. Gleichzeitig jedoch stellt sich die Frage, ob 

man in zehn oder funfzehn Jahren noch einmal eine Monographic liber "the Bugis" 

verfassen kbnnen wird. Immerhin spezialisiert sich in jeder der beteiligten Diszipli

nen der Forschungsdiskurs immer weiter, so daB es zunehmend schwerer wird, als 

Generalist in alien Disziplinen auf dem Laufenden zu bleiben. Schon heute wtirde 

man sich in manchen Punkten eine genauere Diskussion mit detaillierteren Verwei- 

sen auf entsprechende Belegstellen wtinschen, wie etwa bei der nicht weiter beleg- 

ten Aussage liber angeblich nostalgische Erinnerungen an einen allgegenwartigen 

Primarwald, wie sie in oral tradierter Literatur vorkommen sollen (S. 9).

Dennoch ist dem vorliegenden Buch unter Wissenschaftlern wie unter Laien, die 

nach Siid-Sulawesi reisen, eine weite Verbreitung zu wtinschen. Vielleicht kbnnen 

in einer zweiten Auflage dann auch zumindest die argerlichsten der zahlreichen 

Druck- und Trennungsfehler beseitigt sowie die Fotos in einer besseren Qualitat 

wiedergegeben werden.

Arndt Graf
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lung in Indonesien. Untersucht am Beispiel der Insel Lombok
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Ltibbens Studie behandelt Aspekte des intemationalen Drittwelt-Tourismus, der die 

Freizeitgesellschaft der westlichen Welt zunehmend pragt und die Globalisierung
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auch bislang "unterentwickelter" Regionen zumindest mitinitiiert. Untersuchungs- 

gebiet ist die Insel Lombok, eine Nachbarinsel Balis, des touristischen Magneten 

Indonesiens; Lombok gait vor geraumer Zeit als "Geheimtip", als "nicht von 

"Touristen zerstbrt" - seit Ende der 70er Jahre trugen allerdings Wellen von 

"altemativen" rucksackreisenden Travellem zur zunehmenden ErschlieBung der 

Insel bei, die Mitte der 80er im Rahmen der nationalen Tourismus- und Entwick- 

lungsplanung Indonesiens als "Neue touristische Entwicklungsregion" ausgewiesen 

wurde.

Ziel der Arbeit, die am Institut fur Geographische Wissenschaften der Freien Uni- 

versitat Berlin angefertigt wurde, ist eine Diskussion der Rolle des Tourismus als 

Beitrag zur Regionalentwicklung. Herausgearbeitet werden sollten potentielle Ver- 

flechtungen mit vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen der Region. Lubben 

geht hierbei iiber den Rahmen konventioneller Case Studies hinaus und untemimmt 

zunachst empirische Bestandsaufnahmen in Senggigi, Kuta und Gili Air, drei touri

stischen Zentren unterschiedlichen Standards, die schlieBlich in einem notwendigen 

MaBnahmenkatalog fur integrierte Tourismusentwicklung formuliert werden. Be- 

fragt wurden Hotelbesitzer und -angestellte, Kunsthandwerker (Weberdorf Sukarare, 

Tbpferdorf Penuiak) sowie Burgermeister und Vertreter verschiedener Behbrden auf 

Lombok, deren Haltung zum bzw. Abhangigkeit vom Devisenbringer Tourismus 

mittels strukturierter Fragebbgen erfaBt wurden. Auch graphisch anschaulich doku- 

mentiert sind die Beschaftigtenstruktur und Bezugswege exemplarischer Hotelanla- 

gen in den genannten Gemeinden, womit die vorliegende Arbeit iiber den engen 

Interessenbereich der Tourismuswissenschaft hinausgeht und auch interessierten 

Reisenden zuganglich gemacht werden sollte.

Erhoben wurden Art und Umfang der Nachfrage des Tourismus fur die Bereiche 

Arbeitskrafte, Nahrungs- und GenuBmittel sowie handwerkliche Produkte; die tou- 

rismusbedingten AusbaumaBnahmen im Bereich der Infrastruktur wurden im Hin- 

blick auf die Gesamtentwicklung der Region und den Nutzens fur die ansassige Be- 

vblkerung bewertet: Fiihrt der Lombok-Tourismus der Gegenwart zu erweiterten 

Absatzmbglichkeiten und Einkommenszuwachsen fur Betriebe der lokalen 

"handicraft"-Branchen?

Der empirischen Analyse zufolge ware eine Reihe von MaBnahmenbiindeln im 

Sinne der Forcierung einer integrierten und regionenbestimmten Tourismusent

wicklung erforderlich - Lubben fuhrt aus, daB Tourismus als flankierender Sektor 

die Gesamtentwicklung Lomboks sehr wohl positiv beeinflussen kbnnte; die Wei- 

terverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, die Forcierung des Kunsthandwerks 

wie der Mobelherstellung werden hierbei vorrangig genannt: "Grundsatzlich sollte 

die ErschlieBung verschiedener Markte angestrebt werden, um die Abhangigkeiten 

vom labilen touristischen Markt zu mindem". Dazu gehbrt auch ein regionales 

Image, das sich von dem der "kleinen Schwester Balis" entscheidend abhebt, worauf 

die Planungsverantwortlichen bislang wenig Wert gelegt haben.

Liibbens Ergebnisse sind penibel dokumentiert, decken sich im Grunde mit ahnli- 

chen Studien und bleiben nichtsdestoweniger desillusionierend: Zum einen bestehen 

kaum iiberregionale Verflechtungsmbglichkeiten, zum anderen sind planerisch-inte- 

grative Impulse auf Lombok unterblieben - die einseitige Konzentration auf einen
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internationalen Fremdenverkehr gehobenen Standards klammert die Entscheidungs- 

trager vor Ort aus, und bestehende raumliche Disparitaten verstarken sich. Auch 

wenn der Tourismus einfachen und mittleren Standards durchaus positiv perzipiert 

wird: "Notwendig ist vor allem eine Tourismusplanung und -politik, die sich an den 

Mbglichkeiten und Bedurfnissen der Regionen orientiert und weniger an internatio

nalen Standards."

Gunter Spreitzhofer

Simone Prodolliet: Handlerinnen, Goldgraber und Staatsbeamte. Sozialge- 

schichte einer Kleinstadt im Hochland Siidwestsumatras

Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1996, 372 S., 44 Fotos

Die Untersuchung ist im Rahmen der von Wolfgang Marschall geleiteten Berner 

Sumatra-Forschungen als Dissertation entstanden. Ziel der von Simone Prodolliet 

durchgefuhrten Studie ist die Erfassung der Sozial- und Alltagsgeschichte einer 

Kleinstadt. Diese hat in der Kolonialzeit als Goldgraberort vielfaltige Bevolke- 

rungsgruppen angezogen, sich seit dem Ende des Goldfiebers aber wieder zu einer 

mehr oder weniger unbedeutenden Provinzstadt zuriickentwickelt. Aus dieser Ent

wicklung den SchluB zu ziehen, somit komme einer Untersuchung dieses Ortes, 

seiner wechselnden Geschichte und der Alltagserfahrung seiner Bewohner keine 

oder allenfalls nur geringe Bedeutung zu, ware jedoch ganzlich falsch. Die Erfor- 

schung der regionalen bzw., wie in diesem Fall, brtlich-regionalen Sozialgeschichte 

ist in der Vergangenheit nicht nur in Indonesien, sondem in weiten Teilen Stidost- 

asiens viel zu wenig betrieben worden (Stichwort: Sozio-kulturelle Vielfalt). Lange 

Zeit waren es entweder Dorf- bzw. Mikro- oder aber tiberregionale Makrostudien, 

die das wissenschaftliche Vorgehen bestimmten und mit den bekannten Unzulang- 

lichkeiten des zu Speziellen oder des zu Allgemeinen behaftet waren. Historisch 

begriindete Regionalstudien haben den Vorteil, daB sie einerseits spezifische kultu- 

relle Gegebenheiten und interne Dynamiken eines Sozialraumes beriicksichtigen, 

andererseits aber auch den extemen Einfltissen die erforderliche Beachtung sowie 

dem dialektischen Zusammenspiel beider Aspekte Rechnung tragen kdnnen, um so 

zu einem besseren Verstandnis der Gegenwart, des Gewordenen beizutragen.

Die Arbeit von Simone Prodolliet laBt sich in drei groBe Bereiche aufteilen. Im 

ersten Teil werden der Forschungsansatz, das Untersuchungsgebiet und das metho- 

dische Vorgehen formuliert (Kap. 1). Die sich anschlieBenden Kapitel 2 bis 4 be- 

handeln die historische Entwicklung und basieren folglich im wesentlichen auf 

Quellenstudien. Der auf eigenen Feldforschungen basierende Teil (Kap. 5 u. 6) be- 

zieht sich auf die Zeit der Neuen Ordnung.

Im ersten Kapitel formuliert die Autorin den Anspruch, nicht nur die Sozialge

schichte in all ihren Facetten, sondem dariiber hinaus auch die Alltagskultur, soil 

sagen: die soziale Praxis der Menschen, in die Analyse einzubeziehen. Es geht folg

lich letztlich darum, eine Verbindung zwischen Struktur und Handlung herzustellen.

Mit Blick auf die historische Entwicklung zeigt sich allerdings eine Schwierigkeit. 

Das zur Verfugung stehende Material ist, wie so oft, in einer kolonialen Situation


