
Rezensionen 105

semi-staatlichen Think-tanks und fiihrenden Universitaten des asiatisch-pazifi- 

schen Raums tatig.

Es versteht sich beinahe von selbst, daB die "hot spots" in der siidostasiati- 

schen Region - Siidchinesisches Meer (oder "Siidostasiatisches Meer", eine 

Bezeichnung die der philippinische Prasidentenberater Jose T. Almonte ange- 

sichts historischer und geographischer Gegebenheiten fiir zutreffender halt), 

Kambodscha, Territorial- und Grenzkonflikte - mit ihren Implikationen fiir die 

regionale Sicherheit in der gebiihrenden Ausfiihrlichkeit diskutiert werden. 

Positiv fallt aber vor allem auf, daB dem Sammelband nicht ein eingeengtes rein 

militarstrategisches Verstandnis von Sicherheit zugrunde liegt, sondern - wie in 

Asien ja auch durchaus iiblich - ein umfassendes secimty-Konzept Anwendung 

findet. Auf diese Weise erstreckt sich die Auseinandersetzung mit den Perspekti- 

ven einer ASEAN-UN-Zusammenarbeit auch auf Themengebiete wie Demokra- 

tisierung, Menschenrechte, Okologie und Migration (ohne hierbei jedoch der vor 

einigen Jahren von Samuel Huntington, Lee Kuan Yew, Mahathir und anderen 

Kulturkampf-Theoretikern begonnenen globalen Wertedebatte weiteren Vor- 

schub zu leisten). Ein weiterer Pluspunkt des Buches ist sein Anhang mit den 

wichtigsten hier interessierenden internationalen Deklarationen und Stellung- 

nahmen, der dem Sammelband neben seiner meinungsbildenden Funktion auch 

Wert als Primar quelle verleiht.

Zusammenfassend ist festzustellen, daB die einzelnen Autoren zwar Visionen 

entwickeln (in der ausgepragtesten Form wohl Almonte mit seinen Uberlegun- 

gen zu einem Siidostasien ohne Grenzen), die Beitrage jedoch - angesichts des 

eingeschrankten Handlungsspielraums der Vereinten Nationen - den Blick fiir 

das Machbare nicht verlieren. Vorschlage wie der einer UN-Briickenfunktion fiir 

Siidost- und Nordostasien mit dem Ziel einer Intensivierung der Kontakte zwi- 

schen beiden Regionen (Roger T. Uren), die Teilnahme des UN-Generalsekre- 

tars am ASEAN Regional Forum und den Postministeriellen Konferenzen 

(Linda J. Perkin), die gemeinsame ErschlieBung und Entwicklung des Mekong- 

Deltas (Khien Theeravit) oder die Einrichtung eines regionalen Friedenszen- 

trums als Modell fiir ahnliche Institutionen auf anderen Kontinenten (Pfennig) 

scheinen durchaus realisierbare erste Schritte auf dem Weg zu einer umfassen- 

den und stabilen Friedensordnung im asiatisch-pazifischen Raum zu sein.
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Marco Polo (1254-1324) hat das unaufhbrliche und genuBvolle Kauen von Tarn- 

bur1 sowie das Ausspucken "des iiberfliissigen Speichels" fiir eine Gewohnheit 

hauptsachlich der "vornehmen Gesellschaft" der indischen Stadt Cail erachtet. 

Wie auch andere friihere westliche Reisende in Siidostasien und in Siidchina 

unweigerlich mit dem Betelkauen Bekanntschaft schlossen und sich dariiber 

verschiedenste Gedanken (S.l-7) machten, so fallt es auch dem heutigen Reisen- 

den nicht schwer, sowohl auf StraBen und Wegen als auch auf Lippen und Zah- 

nen der Kauenden die roten Spuren dieses Genusses zu entdecken.
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Im vorliegenden Buch bietet Dawn F. Rooney, dessen Interesse am Betel- 

kauen durch seine Beschaftigung mit der Keramik der Khmer2 erweckt worden 

war, eine gut lesbare Darstellung sowohl des GenuBmittels als auch der damit 

verbundenen kulturellen Phanomene.

Von den Alkaloide (insbesondere Arecolin) enthaltenden und euphorisier- 

end, stimulierend (S. 5: "energy giving medicine") und desinfizierend (daher u.a. 

zur Zahnhygiene und zur Entwurmung verwendet) wirkenden Samen (arecae 

semen) der Betelpalme (areca catechu), die mit gelbschtem Kalk (teils auch mit 

aromatischen Zugaben wie Tabak versetzt) und Betelblatt gekaut werden, fiihrt 

der Autor zu den fein gearbeiteten und teils aus edlen Materialien hergestellten 

Utensilien (Betel-Schneider und Ingredienzien-Boxen), die sich rund um den 

Konsum der Droge herausbildeten. Die farbigen Abbildungen dieser aus den 

Haushalten der einstig "vornehmen Gesellschaft" stammenden Gerate dokumen- 

tieren jene hohe soziale Stellung ihrer Besitzer bzw. Benutzer, die der unbedarfte 

zeitgenbssische Beobachter in Siidostasien oder Siidchina sine ira et studio vor- 

schnell in das Reich Marco Poloscher Phantastereien zu verweisen verlockt ist, 

denn allzu oft gilt das Betelkauen in unseren Tagen als scheinbar untriigbares 

Zeichen niederen sozialen Prestiges.

Abgesehen von seiner Verwendung als GenuBmittel, dessen Zubereitung sich 

in diesem Buch ebenfalls in farbigen Bildern dargestellt findet, haben die Are- 

ka-Samen (als phonetische Entlehnung aus dem Malaysischen pinang im moder- 

nen Hochchinesisch als binlang oder auch binglang bezeichnet)3 in den Kulturen 

Siidostasiens als Symbol fur Gastfreundschaft, Liebe, Sexualitat und Heirat eine 

gewichtige Funktion. Sie gelten etwa als Zeichen fur einen Heiratsantrag, als 

Indikator fur das Schlichten von Streit zwischen Mann und Frau oder aber - in 

halbierter Form - als nonverbale Aufforderung zur Scheidung. Als Opfergabe an 

gute Geister soli die Betel von diesen Schutz oder auch Regenfalle erbitten, 

spirituellen Medien soil sie beim Austreiben bbser Geister helfen. Ausgehend 

von dieser Funktion als Opfergabe wurden die drei Ingredienzien Areka-Samen 

("BetelnuB"), Betelblatter (chines.: laoye) und Kalk-Paste (chines.: shihui) dann 

als symbolisches Abbild der Dreifaltigkeit der Hindu (Brahma, Vishnu, Shiva) 

verstanden und in religiose Zeremonien eingebettet (S.34).

Durch geschicktes Einweben zahlreicher Erzahlungen und siidostasiatischer 

Redewendungen in seinen Text versteht es Rooney, seinen Ausfiihrungen jene 

anekdotenhafte Farbigkeit zu verleihen, die den LesefluB mit Leichtigkeit durch 

die Seiten gleiten laBt. Der Versuch, das Phanomen des Betelkauens und seine 

Implikationen querbeet durch die Regionalkulturen Siidostasiens darzustellen, 

verhindert allerdings (auch angesichts der Kiirze des Buches) tiefergehende 

Einblicke sowohl in die historische Dimension als auch in den Variantenreichtum 

dieser so weit verbreiteten Gewohnheit.

Obwohl sich Rooney, dem Buchtitel nach zu schlieBen, mit dem Betelkauen 

in Siidostasien beschaftigt, schlieBt er in seiner Karte der geographischen Ver- 

breitung dieses Phanomens (S. xii) die gesamten chinesischen Kiistengebiete bis 

hinauf zur Halbinsel Shandong ein. Daraus ware abzuleiten, daB er den Begriff 

Siidostasien nicht sehr eng faBt und zumindest einige Teile Siidchinas einschlieBt. 

Seine Ausfiihrungen iiber das Betelkauen in China, insbesondere in Siidchina, 

jedoch lassen - nicht nur aus der Sicht des sinologisch gebildeten Ethnologen -
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mehr als zu wiinschen iibrig. Zwar vermerkt der Autor chinesische Quellen 

(S.14),4 wie etwa eine Erwahnung der Betelpalme5 in einer Beschreibung von 

Indonesien, oder verweist auf eine Erwahnung von "Borneo-Kampfer" in der 

Beschreibung eines Festes in Sumatra (S.23) durch den chinesischen Mbnch 

Yijing6 aus der Tang-Zeit. Doch weder - um hier nur einige der bekanntesten 

Textstellen zu nennen - die relativ friihe Erwahnung der Betelpalme als exoti- 

sches Flair in Zuo Sis (2537-307?) Poetischer Beschreibung der Hauptstadt von Wu 

(Wudu fu) noch die fur die historische Darstellung des Betelkauens in China so 

bedeutsame Geschichte des Liu Muzhi (gest. 417) oder die u.a. auf eine beacht- 

liche Verbreitung des Betelkauens unter den Literati der Song-Dynastie weisen- 

den Gedichte uber die Betel eines Su Shi (1037-1101) oder eines Zhu Xi (1130- 

1200) finden Beachtung. Auch die vier Wirkungsweisen der Betel, wie sie Luo 

Dajing (gest. nach 1248) in seinem Jadetau von Helin (Helin yulu) dargestellt 

hat, sowie - dies mag vielleicht das schwerwiegendste Manko sein - die hbchst 

erwahnenswerten Ausfuhrungen in Chinas traditioneller pharmazeutischer Lite- 

ratur7 bleiben vbllig unangesprochen. DaB der GenuB dieser Droge auch im 

Peking (!) des spateren kaiserlichen China, so etwa wahrend der Regierungszei- 

ten der Kaiser Kangxi (reg. 1661-1722) und Yongzheng (reg. 1723-1736), sehr 

verbreitet war, zeigt sich in einer Kritik an Kaiser Yongzheng, die ihrem Autor 

dann auch den Kopf gekostet hat.8 Um diesen kurzen Exkurs abzuschlieBen, sei 

hier noch auf eine Textstelle im bekannten Roman Traum der roten Kammer 

(Hongloumeng)9 hingewiesen, die sehr augenscheinlich zu zeigen vermag, daB die 

Areka-Samen und damit auch das Betelkauen auch im Nordchina eines Cao 

Xueqin (1715-1763) ihrer sexuellen Symbolkraft nicht verlustig gegangen waren.

Wollen wir aber von den chinesischen Literaten, denen die Betel als Stilmittel 

fur Lokalkolorit des Sudens, Sexualsymbolik, Berauschung, Dolce far niente etc. 

diente, absehen. Die Produkte der Betelpalme wurden in Siidchina auch zum 

Schiffbau verwendet, und ihre Samen dienten Guangdong u.a. als Zahlungsmittel 

fur Tribute an den Kaiserhof der Qing-Dynastie.10 Derartige Aspekte der Bedeu- 

tung der Betel waren durchaus zumindest eines kurzen Hinweises Wert gewesen.

In seinen kunstgeschichtlichen Ausfuhrungen (S.40-65) uber die zur Zuberei- 

tung, zur Darbietung, zum Transport und zur Lagerung der Betel sowie zum 

GenuB verwendeten Utensilien dagegen zeigt der Autor sein eigentliches Inter- 

essensgebiet. Doch leider vernachlassigt er auch hier detailliertere und damit 

weiterfuhrende Quellenverweise, die den Wert dieses Buches sicherlich wesent- 

lich erhoht hatten. Ein Leser, der an mehr als an einer kurzen Kompilation 

einschlagigen Sekundarmaterials interessiert ist, bleibt somit etwas unbefriedigt. 

Die ausgewahlte Bibliographie (S. 69-73) kbnnte jedoch dazu fuhren, daB dieses, 

wie auch Rooney beklagt (S. 66), in der wissenschaftlichen Literatur nur unzurei- 

chend bearbeitete Phanomen sowohl in der Ethnologie als auch in den Regional- 

studien einer eingehenderen Bearbeitung unterzogen wird.

Die popularwissenschaftliche Zielsetzung, die der Verlag Oxford University 

Press mit der Reihe Images of Asia, in der das vorliegende Buch erschienen ist, 

verfolgt, scheint die hier vorgelegte Darstellungsmethode gewissermaBen zu 

bedingen. Als allgemein gehaltene Einfiihrung in Lebensformen und Kulturen 

Siidostasiens, in concreto in dieses so augenfallige Phanomen und in dessen 

kulturelle Implikationen, ist dieses kleine und doch recht aufwendig gestaltete 

Buchlein zweifelsohne als gelungen anzusehen.
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Mit der vorliegenden Habilitationsschrift versucht Cremer offene Arbeitslosig

keit in einem Entwicklungsland wie Indonesien zu erklaren. Er beginnt in Kapitel 

2 mit einem suchtheoretischen Ansatz zur Arbeitslosigkeit in Industrielandern. 

Als Teil der "Neuen Mikrobkonomik" wird in den suchtheoretischen Modellen 

insbesondere das Informationsproblem erbrtert. Dabei werden Uberlegungen 

miteinbezogen, die einen hbheren Informationsstand uber offene Stellen und 

ihre Lohnhbhe unter Aufwendung von Informationskosten berucksichtigen. Die 

individuelle Verweildauer in der Arbeitslosigkeit erklart sich demnach aus dem


