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1) Siehe Marco Polo, Il Milione. Die Wunder der Welt. Ubersetzt aus altfranzbsischen und 

lateinischen Quellen von Elise Guignard. Zurich: Manesse Verlag 1983, S.343. Die an dieser 

Stelle verwendete Bezeichnung "Tambur" scheint eine aus Sanskrit tambula hervorgegangene 

Bezeichnung fur Betel (piper-betle) zu sein. Siehe hierzu Berthold Laufer, Sino-Iranica. Chine

se Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran. Reprint: Taibei: Ch’eng Wen 

1978, S.582.

2) Dawn Y. Rooney, Khmer Ceramics. Oxford: Oxford UP 1984.

3) Ausfiihrungen zur chinesischen Terminologie sowie Ubersetzungen chinesischen Quellenmate- 

rials zur Betel finden sich in Camille Imbault-Huart, "Le Betel", in: Toung Pao, Vol. V (1894), 

S.311-328. Da in diesem Aufsatz auch zahlreiche chinesische Textunterlagen (in franzosischer 

Ubersetzung) zur Betel in Siidchina und in Sudostasien aufgearbeitet wurden, ware er in 

Rooneys Bibliographic zu erganzen.

4) An dieser Stelle ware auch das von der chinesischen Tradition auf Dongfang Shuo (154-93 v. 

Chr.) zuriickgefuhrte, in seiner heutigen Form aber wahrscheinlich der Jin-Zeit entstammende 

Werk Aufzeichnungen uber Champa [heute: Vietnam] (Liyi ji) zu erganzen. Siehe hierzu 

Joseph Needham, Science and Civilisation in China. Cambridge: Cambridge UP 1986, Vol. 

VI:1; S.445f.

5) Siehe Yao Cha (533-606) u. Yao Silian (gest. 637), Liangshu (Offizielle Geschichte der Liang- 

Dynastie). 3 Bde., Beijing: Zhonghua shuju 1973, Bd. 3, juan 54, S.794.

6) Eine Ubersichtsbiographie des auch Jingyi genannten Monchs Yijing (burgerlicher Name: 

Zhang Wenming), der in 25 Jahren 30 Lander durchreiste, fast 400 Sanskrit-Texte sowie ein 

indisches Transkriptionssystem nach China brachte und im Jahr 713 im Alter von 79 in Luo- 

yang verstarb, findet sich z.B. in Zanning, Song Gaoseng zhuan. 2 Bde., Beijing: Zhonghua 

shuju 1987, Bd. 1, juan 1, S.l-3.

7) Siehe hierzu etwa die Ausfiihrungen bei Paul Ulrich Unschuld, Pen-Ts’ao. 2000 Jahre traditio- 

nelle pharmazeutische Literatur Chinas. Miinchen: Heinz Moos Verlag, 1973, S.39, 198, 191. 

Ein konzise Darstellung der Verwendung der Betel in der modemen chinesischen Pharmazie 

findet sich in Erich A. Stoger, Arzneibuch der chinesischen Medizin. Monographien des 

Arzneibuches der Volksrepublik China 1985 und 1990. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag 

1991-1995 (2. iiberarbeitete Auflage; bis September 1995 vier Erganzungslieferungen), 2. 

Erganzungslieferung 6/1993, S.l-4.

8) In seiner Kritik am Kaiser zitierte Wang Jingqi (1672-1726) ein das Bild des Betelkauens 

verwendendes Spottgedicht von Wang Shizhen (1634-1711).

9) Siehe Kapitel 64 in Cao Xueqin u. Liu E, Hongloumeng, 3 Bde., Beijing: Renmin wenxue 

chubanshe 1982, Bd. 2, S.921f; David Hawkes, The Story of the Stone. Middlesex: Penguin 

1973-1980, Bd. 3, S.267f.

10) Siehe z.B. die Quellenverweise in Zhongguo gudaishi luncong, Fujian: Renmin chubanshe 1982, 

Heft 1, S.329.

Bernhard Fuhr er

Georg Cremer: Suchverhalten, Statuserwartungen und offene Arbeitslosigkeit 

in Entwicklungsokonomien mit rasch expandierendem Bildungswesen. Eine 

Untersuchung am Beispiel Indonesiens

Berlin: Duncker & Humblot, 1995 (Volkswirtschaftliche Schriften; 445), 256 S.

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
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Optimierungsverhalten zwischen Informationsstand und dem dafiir nbtigen 

Kostenaufwand. Cremer stellt das Grundmodell und seine Weiterentwicklungen 

- rein verbal und gut nachvollziehbar - vor und unterzieht sie mit Blick auf die 

Empiric einer kritischen Wiirdigung: (i) haufig liegt die Annahme zugrunde, dab 

der Zustrom zur Arbeitslosigkeit durch Selbstkiindigungen - zwecks besserer 

Mbglichkeiten zur Job-Suche - hervorgerufen wird; (ii) damit negieren viele Mo

delie die faktisch gegebene Mbglichkeit zur on-the-job-Suche; (iii) zudem steht 

den Suchenden nur in den wenigsten Fallen eine geniigend groBe Anzahl von 

offenen Stellen zur Auswahl an. GemaB Cremer ist das Suchverhalten gerade 

dann fur die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit und deren Umfang relevant, 

wenn Arbeitslosigkeit primar ein Problem des verzbgerten Ubergangs zwischen 

Ausbildung und Beruf darstellt.

Kapitel 3 stellt die Hbhe, Entwicklung und Struktur der offenen Arbeitslosig

keit in Indonesien vor. Das statistische Material - beruhend auf Zensuserhebun- 

gen - diskutiert Cremer kritisch. In Indonesien ist die Abgrenzung zwischen 

wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Tatigkeit (Grundlage fur das Konzept 

der Erwerbsbevblkerung) weit willkiirlicher als in industrialisierten Landern. 

Auch wirft die Erfassung "unbezahlter" Arbeit Abgrenzungsprobleme auf, so daB 

zwischen den einzelnen Stichtagserhebungen deutliche Differenzen bestehen und 

eine Trendentwicklung im Verlaufe der Zeit schwierig herzuleiten ist. So 

schwankt der Anteil der Erwerbspersonen an der Bevblkerung im arbeitsfahigen 

Alter (> 10 Jahre) im Zeitraum 1971-1990 - selbst im gleichen Jahr - zwischen 

50-58%. Gleiches gilt fur die Arbeitslosigkeit (zw. 0,8-4,5%). Besonders gravie- 

rend ist die Fehlerfassung von Arbeitslosen (ohne Arbeit und aktiv arbeitssu- 

chend), denn alle Erhebungen legen nur eine einwbchige Referenzperiode 

zugrunde. Zudem weist Cremer auf den Scham der Befragten hin, gegemiber 

dem Zahler den MiBerfolg der Arbeitssuche einzugestehen. Ergebnis: Eine 

Bereinigung der Statistiken fiihrt zu einer deutlichen Erhbhung (oft Verdoppe- 

lung) der Arbeitslosenquote. In den Stadten und bei Mannern ist Arbeitslosigkeit 

um ein Mehrfaches hbher als auf dem Land und bei Frauen. Beriicksichtigt man 

zusatzlich noch Alter und Bildungsniveau, so stellt sich heraus, daB offene Ar

beitslosigkeit in erster Linie ein Problem des verzbgerten Ubergangs zwischen 

Ausbildung und Beschaftigung darstellt. Es trifft iiberwiegend die besser Ausge- 

bildeten und 20-24jahrigen.

Kapitel 4 analysiert die weit verbreitete These, daB offene Arbeitslosigkeit in 

Entwicklungslandern ein verzerrter Indikator ist. Da in Indonesien kein staat- 

liches System der Arbeitslosenunterstutztung existiert, meldet sich nur derjenige 

arbeitslos, der es sich auch finanziell (liber Vermbgen, Kreditaufnahme oder 

Familie) leisten kann. Alle anderen miissen Arbeit annehmen. Cremer zeigt dies 

am Beispiel der Migranten in die Stadte. Sie finden ihre erste urbane Tatigkeit 

meist innerhalb weniger Tage. Interessanterweise begriinden sowohl Unterbe- 

schaftigung als auch die Beschaftigung im "informellen" Sektor die niedrige 

offene Arbeitslosenquote nur zu geringem Teil: (i) Da der Anteil der on-the- 

job-Sucher unter den sichtbar Unterbeschaftigten nicht nennenswert hbher als 

unter den Vollbeschaftigten liegt, ist sichtbare Unterbeschaftigung eher mit 

Teilzeitarbeit gleichzusetzen. (ii) Am Beispiel der Miillsammler, Becak-Fahrer 

und StraBenhandler zeigt Cremer, daB Beschaftigungen im "informellen" Sektor
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nicht per se - zumindest finanziell - denen im "formellen" Sektor unterlegen sind. 

Die Struktur und Entwicklung der Beschaftigung hat der Autor letzterem Punkt 

vorgezogen - umgekehrt ware es fur den Leser einsichtiger. Von 1971-1990 

schlagt sich die Verstadterung Indonesiens auch in den sektoralen Beschafti- 

gungsanteilen deutlich nieder. Wahrend die Landwirtschaft an Bedeutung verlor 

(1990: immer noch 50% der Beschaftigten), nahm die Bedeutung von Handel 

(14,7%), sonstigen Dienstleistungen (13,1%) und Industrie (11,4%) deutlich zu. 

Zwar ist der Anstieg der Industriebeschaftigten seit Mitte der 80er Jahre auf- 

grund von Handelsliberalisierung und Aufbau von exportorientierten, arbeitsin- 

tensiven Industriezweigen besonders hoch, aber von einer "Urbanisierung ohne 

Industrialisierung" zu sprechen (S. 139) ist irrefiihrend. Selbst zwischen 1971-80 

stieg der Anted der Industriebeschaftigten um 34%.

Im fiinften Kapitel gibt Cremer - endlich - die Begrundung der Ubertragung 

des suchtheoretischen Ansatzes fur die Erklarung offener Arbeitslosigkeit in 

Indonesien. Offene Arbeitslosigkeit wird ja iiberwiegend dur ch den Verlauf der 

Absorption der Erstzuganger in ein Beschaftigungsverhaltnis bestimmt. Jedoch 

sind nur die Stellenangebote mengenmaBig rationiert, die den Statuserwartungen 

der hbher ausgebildeten Absolventen entsprechen. Dieses Statusdenken (be- 

griindet in Abschnitt 5.3) fiihrt dazu, daB die Gruppen der Besserausgebildeten 

eine stark uberdurchschnittliche Suchdauer aufweisen. Eine lange Suche erhbht 

den (familiaren) Druck auf die Suchenden, spater dann doch Beschaftigungsof- 

ferten anzunehmen, die den anfanglichen Erwartungen nicht entsprechen. Die 

rasche Expansion des indonesischen Bildungssystems in den 70er und 80er 

Jahren fiihrte dazu, daB die wahrend der Ausbildungszeit angestauten Aufstiegs- 

erwartungen nur selten erfullt wurden. Bis dies nach AbschluB der Ausbildung 

von den Arbeitssuchenden realisiert wird, vergeht haufig viel Zeit.

Im abschlieBenden Kapitel diskutiert Cremer drei wirtschaftspolitische Op- 

tionen zur schnelleren Absorption besser qualifizierter Arbeitskrafte: (i) Einer 

weiteren Ausdehnung des heute schon chronisch iiberbesetzten Staatsdienstes 

erteilt der Autor eine Absage. Es kame einem "employment without produc

tion" gleich. (ii) Der Abbau der Protektion ganzer Sektoren schafft auch fur 

hbher Ausgebildete Beschaftigungsmbglichkeiten. Deshalb sollte die Offnung 

gegeniiber dem Weltmarkt weitergefiihrt werden. (iii) Der Status des "informel- 

len Sektors" kbnnte durch hbhere Rechtssicherheit verbessert werden, aber eine 

signifikante Beschaftigungswirkung fur hbhergebildete Absolventen vermag ich 

im Gegensatz zu Cremer nicht zu erkennen.

Cremer hat eine umfangreiche und gut lesbare Arbeit uber offene Arbeitslo

sigkeit in Indonesien vorgelegt. Besonders interessant sind seine Hinweise zur 

Interpretierbarkeit der Erhebungsdaten und die Widerlegung gangiger Thesen 

uber "verdeckte" Arbeitslosigkeit in Entwicklungslandern. Ein gelegentlicher 

Vergleich zu anderen Landern ware hilfreich. Der Aufbau der Arbeit ist jedoch 

an zwei Punkten verbesserungswiirdig: (i) In Kapitel 2 "verreiBt" Cremer die 

suchtheoretischen Ansatze. Aber erst hundert Seiten spater erlautert er, warum 

dieser Ansatz aufgrund der iiberzogenen Job-Erwartungen der SchuL/Universi- 

tatsabganger auf Indonesien angewandt wird. (ii) Der Leser wird ohne Zusam- 

menfassung der Aufgabenstellung und Ergebnisse "entlassen". Dies erschwert die
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Reflexion uber die Thematik ungemein und verbaut dem fliichtigen Leser den 

Zugang zur informativen Materie.

Marc Piazolo

Anke Melzer: Erziehungspolitik und Sprachunterricht in Singapur 1819 -1989

Bochum: Brockmeyer, 1992, 152 S. (Chinathemen; 73)

Untersuchungen zu Fragen von Erziehung und Bildung in asiatischen Landern 

ziehen seit einigen Jahren mehr und mehr das Interesse auf sich. Anke Melzers 

Arbeit reiht sich zu dieser Thematik als ein wichtiger und notwendiger Beitrag 

ein.

Die Republik Singapur ist als Mitglied der ASEAN-Staaten in den vergange- 

nen fast 30 Jahren zu einem Industrie- und Handelszentrum von internationalem 

Rang aufgestiegen. Die Bevblkerung dieses Staates, der offiziell am 22.12.1965 

als Republik proklamiert wurde, setzt sich aufgrund der historischen Entwick

lung aus verschiedenen Ethnien - wie Chinesen, Indern, Malaien u.a. - zusam- 

men, wobei die Chinesen prozentual die grbBte Gruppe bilden. A. Melzer stellt 

deshalb die Entwicklung des Erziehungs- und Bildungssystems der Chinesen in 

Singapur von den Anfangen bis zur Herausbildung eines nationalen Erziehungs- 

systems der Republik in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung.

Den Chinesen, die einst als billige Arbeitskrafte durch die englischen Kolo- 

nialherren nach Singapur kamen, blieb dieses Land uber viele Jahrzehnte fremd. 

Sie betrachteten sich selbst als "Gastarbeiter", behielten eine enge Bindung an 

das chinesische Mutterland bei und pflegten die chinesischen Traditionen. Kultu- 

relle Werte, auch die Sprache, insbesondere das Hochchinesisch, wurden an die 

Kinder weitergegeben.

Angesichts der Tatsache, daB Bildung den Einwohnern von Singapur sehr viel 

bedeutet und eine Ausbildung an einer renommierten Schule den Grundstein fur 

das ganze weitere berufliche Leben eines jungen Menschen legt, ist der Schulbe- 

such sowohl fur die Eltern als auch fur die Kinder ein standiges Ringen um 

Ansehen und gesellschaftlichen Aufstieg. Tief verwurzelte Traditionen und 

Uberzeugungen prallen hier auf die sich standig verandernden und weiterentwik- 

kelnden Anforderungen der modernen Wirtschaft an die Absolventlnnen. In 

Fiihrungs- und Managerpositionen sind auch in Singapurs Wirtschaft heute 

Leute gefragt, die kreativ denken und eigenverantwortlich Entscheidungen 

treffen kbnnen.

Ein Erziehungssystem ist nicht nur eine Einrichtung zur Vermittlung von 

Fakten. Entscheidend bei der Wissensvermittlung ist nicht allein das Was, son- 

dern auch das Wie. Wird der Schuler zu eigenem Denken veranlaBt, wird seine 

Schbpferkraft, seine Kreativitat gefordert und gefbrdert, lernt er, selbst aktiv zu 

werden und zu hinterfragen? Inwieweit das Erziehungssystem in Singapur heute 

diesem Anspruch gerecht wird und wie die Entwicklung von den Anfangen bis 

zur Gegenwart verlief, sind Fragen, denen A. Melzer in ihrer Untersuchung 

nachgeht.

Die Herangehensweise der Autorin an dieses Thema, zeugt davon, daB man 

den Bereich der Bildung und Erziehung nicht losgelbst von der gesamten histori-


