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Die Aufteilung der Regionalwissenschaften in 

Deutschland folgt traditionellerweise geogra- 

phischen und in neuerer Zeit national- 

politischen Grenzziehungen. Daher hinterlas- 

sen sie Liicken in der Abdeckung zu erfor- 

schender Raume. Da die traditionelle Sinologie 

von ihrer Methode her philologisch-literarisch 

gepragt ist, gehdren chinesische Minoritaten, 

die teilweise keine eigene Schriftkultur fuhren, 

selbstverstandlich nicht zum Schwerpunkt 

dieser Wissenschaft. Die Kulturanthropologie 

oder Vblkerkunde, wie man sie im Deutschen 

nennt, nimmt diese Populationen hingegen 

kaum wahr, da sie geographisch wiederum 

zum groBen Kulturareal China zahlen. So 

werden viele ethnische Minderheiten Chinas, 

mit Ausnahme einiger grbBerer Nationalitaten 

wie Tibeter, Uiguren und Mongolen oder auch 

kleinerer, die ein eigenes reichliches Schriftgut 

besitzen, wie die Yao, weder von Chinawissen- 

schaftlem noch von Anthropogeographen 

erforscht.

Die in den hohen Bergen der Region Liangshan 

ansassigen 1.7 Millionen Nuosu (Yi)-Chinesen 

haben das Gluck, dass es einen deutschen 

Chinawissenschaftler namens Thomas Heberer 

gibt, der sich ihnen zuwendet. Schon in den 

1980er Jahren begann Heberer Feldforschung 

in diesem Gebiet und kehrte im Lauf der Zeit 

immer wieder zuriick. Das besprochene Buch 

ist die Verdffentlichung der Ergebnisse seines 

letzten Yi-Projektes „Ethnische Untemehmer 

zwischen Marktverhalten und sozialer Morali- 

tat. Der Einfluss ethnischen Untemehmertums 

auf sozialen Wandel und Ethnizitat. Eine Fall- 

studie am Beispiel des Autonomen Bezirks 

Liangshan der Yi in China". Mit der finanziel- 

len Forderung seitens der Volkswagenstiftung 

und in Kooperation mit emem einheimischen 

Institut fur Nationalitatsforschung ftihrte er von 

1999 bis 2002 jedes Jahr eine dreimonatige 

Feldforschung in Liangshan durch. Sein For- 

schungsteam bereiste neun der insgesamt 16 

Kreise dieser Region. Die durch Interviews und 

Fragebogen gesammelten primaren Materia- 

lien, in statistisch auswertenden Tabellen 

vorgelegt, sicheren die solide sozialwissen- 

schaftliche Grundlage des Buches.

Untersucht werden die in der chinesischen 

Reformzeit seit dem Ende der 1970er Jahre 

entstandenen privaten Nuosu-Untemehmer. Sie 

leben und arbeiten in zwei Welten: der moder- 

nen chinesischen Marktwirtschaft und der 

traditionellen Clangesellschaft. Was bedeutet 

die Entstehung privaten Untemehmertums in 

dieser von Armut und Unterentwicklung ge- 

pragten Gesellschaft? Welche Rolle spielen die 

Privatuntemehmer im Sozialwandel? Welche 

Einfliisse haben sie auf die lokale Politik, die 

ethnische Identitat und die interethnischen 

Beziehungen? Das sind Fragen, die gestellt 

werden und auf die der Autor Antworten gibt.

Gegliedert in acht Kapitel, dazu einer Einlei- 

tung und einer Schlussfolgerung, beginnt das 

Buch mit der zusammenfassenden Darstellung 

der traditionellen Kultur und der sich wandeln- 

den Gesellschaftsverfassung der Nuosu. GroBe 

Clane und die indigene Religion mit einem auf 

Schriftlichkeit gegriindetes Priestertum bilden 

wesentliche Merkmale der Nuosu-Kultur. 

Danach beschreibt der Autor in Kapitel 2 die 

wirtschaftliche Entwicklung dieser Region. Er 

verwendet hierfur hauptsachlich offizielle 

Statistiken von 1999 bis 2001, die nach Kreisen 

und Branchen gegliedert sind. AnschlieBend 

analysiert er im Kapitel 3 die Entwicklung des 

privaten Sektors in neun von ihm untersuchten 

Kreisen. Obwohl die Situation sich von Kreis 

zu Kreis unterscheidet, sind die Probleme, die 

private Untemehmer bewaltigen mtissen, 

ahnlich. Es sind die unprofessionelle Interven

tion der lokalen Parteikader, die zu hohen 

Steuersatze und Abgabepflichten, der Mangel 

an Untemehmensgesetzen und die Schwierig- 

keit ihrer Durchsetzung. Auch die lokalen 

Vereine der privaten Untemehmer funktionie- 

ren oft nicht richtig, so dass ihre Interessen von 

keiner Organisation vertreten werden. Im 

vierten Kapitel folgt eine biographische Unter- 

suchung von Nuosu- und Han-Untemehmem 

mit dem Focus auf ihrem Aufstieg im privaten
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Untemehmertum. Dabei werden 16 Einzelfalle 

prasentiert.

In Kapitel 5 evaluiert Heberer den Zusammen- 

hang der privaten Untemehmer als eine neue 

Sozialgruppe mit der lokalen Politik, darunter 

vor allem ihre Beziehungen zur Regierung und 

zur kommunistischen Partei sowie ihre Mit- 

gliedschaft in verschiedenen Organisationen. 

Die Anteilnahme an der lokalen Politik kann 

privaten Untemehmem wirtschaftliche Vorteile 

verschaffen. Die zivilen Vereine hingegen 

werden oft nicht emstgenommen, so dass sich 

ihre Tatigkeiten manchmal auf die Organisati

on von Sportveranstaltungen und Exkursionen 

beschranken. Allerdings kann kein Untemeh

mer auf soziale Beziehungen (guanxi) verzich- 

ten, die iiberall eine entscheidende Rolle spei- 

len. Wahrend die Einheimischen ihr soziales 

Netzwerk auf den jeweiligen Clan und ihre 

Blutverwandtschaft aufbauen, miissen die von 

AuBen gekommenen Han-Untemehmer mehr 

Spenden und Wohltatigkeiten leisten, um 

Anerkennung seitens der lokalen Bevdlkerung 

zu gewinnen. Hier liefert der Autor, der diesem 

Thema schon mehrere Publikationen gewidmet 

hat, einige vertiefte Kenntnisse iiber die Kor- 

ruption in China. Er macht klar, dass Korrupti- 

on als kulturelles Phanomen unter bestimmten 

sozialen Kontexten differenziert betrachtet 

werden soil. Im nachfolgenden Kapitel 6 geht 

Heberer noch mehr auf den sozialen Kontext 

der Nuosu-Untemehmer ein. Die meisten von 

ihnen gehoren einem lokalen Clan an und 

erhalten Unterstiitzung seitens ihrer Clanmit- 

glieder, besonders in der Startphase des Be- 

triebs und beim Aufbau der kommerziellen 

Beziehungen. Viele Betriebe stellen hauptsach- 

lich eigene Clanmitglieder an, so dass sie als 

Clan-Untemehmen (jiazu qiye) bezeichnet 

werden. Auch die neue Form der Clanorganisa

tion (jiazu xiehui) dient in gewisser Weise den 

Interessen privater Untemehmer und kompen- 

siert mangelhaft entwickelte Funktionen der 

zivilen Vereine der Untemehmer. Auf der 

anderen Seite miissen die einheimischen Un

temehmer haufig schwere fmanzielle Fasten 

tragen, wenn ihre Clanmitglieder der Uberzeu- 

gung sind, dass sie berechtigt sind, an ihren 

Gewinnen teilzuhaben. Ein erfolgreicher Un- 
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temehmer sollte nicht nur den Armen in sei- 

nem Dorf bei Krankheit und Verschuldung 

helfen, sondem auch alle feierlichen Angele- 

genheiten wie Hochzeit und Beerdigung und 

soziale Projekte wie die Versorgung mit Was

ser, Strom, Femsehsatelliten und Schulen 

mitfinanzieren. Es ist auch normal, dass er fur 

den Nachwuchs des Clans aus armen Verhalt- 

nisse Schulgebiihren und weitere Bildungskos- 

ten tragt. In neuster Zeit zeigt sich jedoch eine 

Tendenz zur Individualisierung, so dass viele 

jiingere Clanmitglieder solche Sozialpflichten 

nicht mehr wahmehmen wollen.

Die letzten beiden Kapitel des Buches wenden 

sich den Beziehungen zwischen Nuosu und 

Han sowie der ethnischen Identitat der Nuosu 

zu. Die Verhaltnisse zwischen den Nuosu- und 

den Han-Untemehmem, die in dieser Region 

aktiv sind, widerspiegeln die ethnische Bezie- 

hung beider Nationalitaten. Auf ethnozentri- 

scher Grundlage hegen sie gegenseitige Ver- 

achtung und fuhlen sich jeweils von der ande

ren Seite diskriminiert. In der Wahmehmung 

des Anderen, die Heberer mittels Fragebogen 

erhoben hat, lassen sich Vorurteile und Stereo- 

typen beider Seiten erkennen. Die ethnische 

Spannung wird nicht durch die wirtschaftliche 

Entwicklung gemindert, sondem durch den 

Wettbewerb am Markt verstarkt. Im Endeffekt 

wollen Untemehmer aus beiden Gruppen keine 

einheitliche Organisation bilden. Stattdessen 

wtinschen sie sich zwei getrennte Organisatio

nen, die ihre jeweiligen Gruppeninteressen 

vertreten. Der Aufstieg des Nuosu- 

Untemehmertums verstarkt auch das Wir- 

Bewusstsein der Einheimischen. Die privaten 

Untemehmer sind zugleich Trager der ethni

schen Symbole und Agenten der Modemisie- 

rung. Mit zunehmendem ethnischem Selbstbe- 

wusstsein verherrlichten sie im Gesprach mit 

dem Forscher die Geschichte und Kultur ihrer 

Ethnic und ihrer Region. Die Identitatsbildung 

der Nuosu erweist sich, nicht anders als bei 

vielen Nationalitaten, als ein Prozess der Erfin- 

dung und Imagination der Tradition und ihrer 

Neueinbettung in eine sich modemisierende 

Gesellschaft. Das Beispiel hierfur ist der Alko- 

holkonsum, der als Merkmal der Nuosu- 

Identitat angenommen wird. Wahrend die
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Einheimischen stolz darauf sind, dass niemand 

anderer ihnen beim Trinken tiberlegen ist, 

kritisieren die Han-Untemehmer die Neigung 

ihrer Nuosu-Kollegen zum Alkohol und ihre 

Aggressivitat unter Alkoholeinfluss, wobei 

kaum jemand merkt, dass die ubermafiige und 

aggressive Trinkweise (wie zum Beispiel das 

Gias mit einem Atemzug ausleeren) eigentlich 

eine Neuerung bei den Nuosu ist, die sich dem 

Einfluss der Han-chinesischen Konvention 

verdankt!

Als trainierter und erfahrener Forscher hat 

Thomas Heberer offensichtlich keine Probleme 

sich seinen Forschungsgegenstanden mbglichst 

gut anzunahem, ohne dabei die wissenschaft- 

lich gebotene Distanz zu verlieren. Die bei 

lokalen Behbrden gesammelten Statistiken, die 

unter privaten Untemehmem durchgefuhrten 

Interviews und Fragebogen und seine eigene 

ethnographischen Beobachtungen bilden die 

Hauptquellen der Untersuchung. Sekundarlite- 

ratur wird nur gelegentlich als Hintergrundin- 

formation einbezogen. So leistet er eine ver- 

dienstvolle empirische Arbeit, die in der bishe- 

rigen deutschen Chinaforschung kaum Ihres- 

gleichen hat.

Unerwahnt darf nicht bleiben, dass Heberer in 

seiner Untersuchung eine kulturrelativistische 

Sichtweise befolgt. Stets stellt er sich auf den 

Standpunkt der Einheimischen und versucht 

ihre Anliegen so darzustellen, wie sie das selbst 

taten. So benutzt er ihre Selbstbezeichnung 

„Nuosu“ anstatt des von der chinesischen 

Regierung vorgesehenen offiziellen Namens 

„Yi“. Gleichzeitig setzte er die Argumente der 

Nuosu-Untemehmer immer mit denen der 

Han-Untemehmer in Vergleich. So gelingt es 

ihm dem Lesem ein relativ objektives Bild 

dieser Menschengruppe zu vermitteln. Dabei 

werden viele sozial- und kulturanthropologi- 

schen Theorien und Begriffe eingesetzt, um 

iiber das Phanomen hinaus zu einem vertieften 

Verstandnis zu gelangen. Beispielsweise fuhrt 

er den Begriff des konstruktiven Trinkens von 

Mary Douglas ein, um die soziale Funktion des 

kollektiven Alkoholkonsums zu verdeutlichen. 

Andere Theorien wie die der warmen und 

kalten Loyalitat in Bezug auf Gruppenidentitat 

von Goran Rosenberg, die Theorie des Ver- 

haltnisses zwischen kollektivem Bewusstsein 

und dem Individuum von Emile Durkheim, die 

der Vor- und Nachteile der AuBenseiter und 

der Etablierten in Gesellschaften von Norbert 

Elias und John L. Scotson und die des Gaben- 

tausches von Marcel Mauss etc. werden an 

passenden Stellen erwahnt, so dass der fach- 

kundige Leser die Themen schnell einordnen 

kann. Einige diese Ansatzpunkte laden zur 

Fortsetzung ein. Der Einfluss der Marktwirt- 

schaft auf die traditionelle Gesellschaft und der 

Strukturwandel des Clans sollten zum Beispiel 

kunftig durch ethnographische Forschung 

genauer dokumentiert und mit empirischen 

Daten belegt werden.

Das Buch ist nicht nur fur Wissenschaftler aus 

verschiedenen Disziplinen wie China- und 

Asienwissenschaftler, Ethnologen, Politologen, 

Soziologen und Okonomen interessant, son- 

dem auch fur allgemein Interessierte als Ein- 

fuhrung in den Themakomplex China und 

seine ethnischen Minderheiten auf dem Weg 

der Modemisierung. Alle Fachausdriicke 

werden deutlich erklart, so dass auch Leser 

ohne Vorkenntnisse den Text verstehen kbn- 

nen. Das Englische ist klar und gut verstand- 

lich; zahlreiche Karten, Tabellen und schwarz- 

weiBe Fotos verleihen der Abhandlung An- 

schaulichkeit.
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Das Arbeitsvertragsgesetz (AVGes), das am 

29. Juni 2007 vom Standigen Komitee des 

Nationalen Volkskongresses verabschiedet 

wurde und am 1. Januar 2008 in Kraft trat, 

stellt - wie die Autoren zu Recht feststellen - 

„einen Kurswechsel in der chinesischen


