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227-mal so viel Treibstoff und 115-mal so 

viel Papier verbraucht wie ein Durch- 

schnittsinder.
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Drei wesentliche Fragen stehen im Vorder- 

grund der neusten Publikation der australi- 

schen Politikwissenschaftlerin, die sich be- 

reits in friiheren Essays dem Thema des 

Verhaltnisses zwischen Staat und Frauenbe- 

wegung gewidmet hat.

Welchen Einfluss hatte der Staat auf die 

Frauenbewegungen, welche Interessen ver- 

folgte er und wie vertrat er sie? Sieben 

wichtige Themenkomplexe werden histo- 

risch detailliert aufgearbeitet, wobei Black

burns zeitliche Abfolge das ganze 20. Jh. 

umfasst. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt 

auf der Beschreibung der Auseinanderset- 

zungen wahrend der Kolonialregierung und 

der entstehenden nationalen Bewegung 

sowie der Regierungszeit Sukarnos. Der 

Autorin kommt dabei das Verdienst zu, 

durch die Verwendung niederlandischer und 

indonesischer Quellen erstmals sehr detail

liert die Debatten innerhalb der Gesellschaft 

dieser Zeit nachgezeichnet zu haben. Eher 

uberblicksartig schlieBt sich daran die Ana

lyse der bereits in zahlreichen Aufsatzen 

anderer Autoren dokumentierten Regie

rungszeit Suhartos an, wahrend fur die Phase 

der Reformasi nach 1998 aus redaktionellen 

Grunden nur noch ein kurzer Ausblick 

gegeben werden kann.

Nach einer knappen Einfuhrung fiber die 

Entwicklung der Frauenbewegungen, erhalt 

der Leser zunachst einen ersten Einblick in 

die vielfaltigen Rollen der Frau in der Ge

sellschaft innerhalb ihrer jeweiligen Schicht. 

In den nachfolgenden Kapiteln greift Black

burn Themen auf, welche fur einen GroBteil 

der indonesischen Frauen in der Vergangen- 

heit relevant gewesen sind, aber durchaus 

auch fur die heutige Zeit noch als problcm- 

beladene Politikfelder bezeichnet werden 

kbnnen.

Bildung war bereits zu Beginn des 20. Jh. 

eines der kontrovers diskutierten Themen- 

felder, was Einfluss auf die Geschlechter- 

verhaltnisse hatte. Aufschlussreich werden 

die unterschiedlichen Beweggrunde sowohl 

der jeweiligen Regierungen als auch der 

Krafte innerhalb der Gesellschaft geschil- 

dert, eine gute Ausbildung von Frauen zu 

unterstutzen. Deren Argumentation stiitzte 

sich dabei immer auf konkrete eigene Inte

ressen ohne die Entwicklung der Ge- 

schlechterrollen im Blick zu haben. Da eine 

gute Ausbildung der Schlussel zu sozialem 

Wandel in der Gesellschaft und der Grund- 

stein fur deren Emanzipation ist, profitierten 

letztendlich die Frauen sehr von den Investi- 

tionen in das Bildungssystem, welche aller- 

dings erst wahrend der Regierungszeit Su

hartos aufgrund des hohen Bedarfs an Ar- 

beitskraften erfolgten.

Das zu Beginn des Jh. diskutierte Problem- 

feld der Kinderheiraten wurde ebenfalls erst 

durch den starken Staat verbunden mit des- 

sen radikaler Familienplanungspolitik ge- 

setzlich geregelt. Blackburn beschreibt das 

Ringen urn eine staatliche Regelung und 

zeigt auf, welche gesellschaftlichen Kreise 

an traditionellen Praktiken festhielten.

Bei dem Thema Polygynie wird noch starker 

eine Kontroverse innerhalb der Gesellschaft 

deutlich, die einen Konsens verhinderte. An 

dieser Stelle ware eine ausfuhrliche zusam- 

menfassende Differenzierung der zahlrei

chen Debatten innerhalb der muslimischen 

Frauenbewegung zum Verstandnis dieser 

Auseinandersetzungen wiinschenswert ge

wesen. Blackburn schildert allerdings um- 

fassend, wie durch staatliche Reglementie- 

rungen wahrend der Prasidentschaft Suhar

tos von staatlicher Seite versucht wurde, die 

ausufernde Polygynie einzudammen. Die 

neueren Tendenzen prominenter Persbnlich- 

keiten, die sich offen zu der von ihnen prak-
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tizierten Vielehe bekennen, sowie das Leid 

der vielen, besonders der armeren Frauen, 

die ungeachtet der gesetzlichen Regelungen 

weiterhin unter der Existenz von Neben- 

frauen leiden, zeigen auch die Ohnmacht des 

Staates auf, dieses Problem nachhaltig zu 

Ibsen.

Welche Rechte haben die Frauen als Staats- 

burgerinnen und wie haben sie sich ihre 

Rechte erkampft? Blackburn schildert den 

vielschichtigen Stimmrechtsdiskurs sowohl 

innerhalb der Frauenbewegung als auch 

innerhalb muslimischer Kreise, der seine 

Fortsetzung dann erst wieder nach der Re- 

formasi in deren Forderung nach Einfuhrung 

einer Frauenquote findet.

Die Mutterschaft hat in der indonesischen 

Gesellschaft immer eine ganz zentrale Be- 

deutung im Leben einer Frau gehabt. Umso 

erstaunlicher ist es, dass Fragen nach der im 

Vergleich zu anderen ASEAN-Landern 

hohen Mutter- und Sauglingssterblichkeit  

erst durch den internationalen Druck aufge- 

worfen wurden. Erst seit der Kairoer Welt- 

bevblkerungskonferenz 1994 werden Forde- 

rungen nach reproduktiven Rechten der Frau 

vor allem im Zusammenhang mit der Ein- 

haltung der Menschenrechte von den Frau- 

enorganisationen reklamiert.

Auch das Thema Gewalt an Frauen war 

lange kein bffentliches Thema und rilckte 

sogar innerhalb der Frauenbewegung erst 

nach der Weltfrauenkonferenz in Beijing 

1995 in den Fokus der Debatten. Durch die 

bffentlichen Anklagen der Massenvergewal- 

tigungen im Zuge der Ausschreitungen nach 

Suhartos Rucktritt gelangte es auf die 

Agenda der Regierung. Die Diskussion uber 

eine umfangreiche Gesetzgebung zum 

Schutz von Frauen vor Gewalt oder einer 

angemessenen Bestrafung von Tatern steckt 

leider noch in den Anfangen.

Sowohl die bezahlte als auch die unentgeltli- 

che Arbeitskraft von Frauen ist in Indone- 

sien fur die Entwicklung der Wirtschaft un- 

erlasslich. Samtliche Regierungen waren an 

ihrer dkonomischen Ausbeutung interessiert, 

taten Jedoch wenig zu ihrem Schutz. Black

burn zeigt die Konfliktlinien innerhalb der 

Frauenbewegung auf und das vergebliche 

Bemiihen der jeweiligen Ministerin, die 

Rolle von Frauen als Arbeiterinnen in der 

Gesellschaft und in Form von Gesetzen zu 

verankern.

Die sehr detailreiche Darstellung der histori- 

schen Abfolgen bedingt haufige Redundan- 

zen, doch dadurch erschlieBt sich die kom- 

plexe Thematik einem weiten Leserkreis. 

Auch aufgrund des ausfuhrlichen Registers 

kann das Werk sowohl Indonesienspezialis- 

ten als auch Geschlechterforschern als 

Grundlagenwerk empfohlen werden.
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Das vorliegende Buch stellt die Festschrift 

zur Emeritierung des groBen Schweizer 

Ethnologen Reimar Schefold dar. Er lehrte 

unter anderem in der Schweiz, Deutschland, 

Frankreich, GroBbritannien, Australien und 

Indonesien sowie vor allem an der Univer- 

sitat Leiden, wo er von 1989 bis 2003 eine 

Professur fur "Cultural Anthropology" und 

Soziologie innehatte. Neunzehn Monogra- 

phien und Sammelbande sowie zahlreiche 

weitere Publikationen haben ihn internatio

nal zu einer der GroBen seines Fachs werden 

lassen, mit Arbeitsschwerpunkten in Nordaf- 

rika und vor allem in Indonesien. Mehr als 

zwei Dutzend von ihm betreute Dissertatio- 

nen haben dariiber hinaus zur Weitertragung 

seiner Ansatze in der Erforschung von Glau- 

benssystemen, Symbolismus, materieller 

Kultur, Architektur, Ethnizitat und lokaler 

Entwicklung beigetragen.

Fast alle Beitrage der Festschrift stammen 

von Reimar Schefolds Kollegen und Stu- 

denten an niederlandischen Universitaten.


