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schiede zwischen Nationalkulturen auf 

moglichst pragnante Art und Weise zu be- 

nennen, zu erlautem und fur spezifische 

Interaktionssituationen entsprechende Hand- 

lungsanweisungen auszusprechen („Rezept- 

wissen"). Grundlage dafur bilden im wesent- 

lichen zwei Ansatze, die in der interkulturel- 

len Managementforschung weit verbreitet 

sind. Es handelt sich dabei zunachst um die 

nach wie vor einflussreichsten Studien von 

Edward T. Hall, Geert Hofstede und Fons 

Trompenaars, im Rahmen derer auf makro- 

analytische Art und Weise abstrakte Kultur- 

dimensionen meist in Form von Gegensatz- 

paaren beschrieben werden (Kollektivis- 

mus/Individualismus, Maskulinitat/Feminitat 

etc.). Auf der anderen Seite stehen mikro- 

analytische Ansatze im Sinne des Psycholo- 

gen Alexander Thomas, die auf der Analyse 

von Verstandigungsproblemen zwischen 

Personen aus zwei Nationalkulturen beru- 

hen, die kulturhistorisch begriindet und 

schlieBlich in Form sogenannter Kulturstan- 

dards zusammengefasst werden (Gruppen- 

orientierung, Soziale Harmonie etc.). Beide 

Ansatze versuchen primar auf der Grundlage 

der Beobachtung und Befragung bestimmter 

Personengruppen, Rtickschlusse auf die 

Beschaffenheit einer Nationalkultur zu 

ziehen. Bei Hall, Hofstede und Trompenaars 

wird dabei - wenn iiberhaupt - nur in be- 

schranktem Umfang versucht, Beztige zur 

Geschichte eines Landes oder einer Region 

herzustellen. Bei Thomas spielen Erlaute- 

rungen zur kulturhistorischen Verankerung 

zwar eine groBe Rolle. Sie dienen aber in 

erster Linie dazu, bereits gewonnene Ergeb- 

nisse gewissermaBen kulturhistorisch abzu- 

sichern. Dieser sekundare Schritt steht im 

Ratgeber China fur Anfanger im Gegensatz 

dazu an erster S telle und bildet den Aus- 

gangspunkt der Betrachtung. Grundlage 

dessen ist die Uberlegung, dass gesellschaft- 

liche Wertvorstellungen in erster Linie im 

Kontext der jeweiligen historischen Ent

wicklung und der religidsen oder philosophi- 

schen Anschauungen eines Landes oder 

einer Region zu verstehen sind. Nach Erlau- 

terungen zur Landeskunde (S. 41-47) und 

Geschichte (S. 48-74) werden daher im 

Kapitel „Wertesystem: 'Die GroBe Traditi- 

on'“ (S. 75-155) die „geistigen Traditionen 

Chinas“ (S. 75) wie etwa Yin-Tawg-Denken, 

Konfiizianismus, Daoismus und Buddhismus 

auf eine kompakte und informative Art und 

Weise thematisiert. Dies stellt wiederum die 

Basis fur Erlauterungen zu Grundlinien der 

chinesischen Gesellschaftsordnung (S. 156- 

178) und Verhaltensweisen (S. 179-208) 

sowie fur das abschlieBende Kapitel „Inter- 

kulturelle Sensibilitat“ (S. 209-213) dar, in 

denen jeweils auch der Bezug zu dem The- 

menbereich wirtschaftlicher Kooperation 

hergestellt wird.

Vor dem Hintergrund zahlreicher meist 

oberflachlicher, stark simplifizierender und 

teilweise inhaltlich fragwurdiger Publikatio- 

nen in diesem Bereich handelt es sich bei 

dem vorliegenden Ratgeber um eine fundier- 

te und anregende Alternative, die einer 

breiten Zielgruppe von Lesem, die sich 

privat, geschaftlich oder im Rahmen von 

Aus- und Weiterbildung mit China ausei- 

nandersetzen, ausdrucklich zu empfehlen ist.

Michael Poemer

Kirsten W. Endres (Hg.): Zwischen 

Dreisam und Jangtse. Chinesische 

Migranten in Freiburg erzahlen ihre 

Lebensgeschichte

Norderstedt: Books on Demand GmbH, 

2008, 164 S„ EUR 12,80

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis eines 

Projektseminars zur Erzahl- und Biographie- 

forschung am Institut fur Vblkerkunde der 

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. Es soli 

die Themen Migration und Integration, uber 

den Seminarrahmen hinausgehend, einer 

breiten Leserschaft zuganglich machen.

Im Mittelpunkt des Bandes stehen acht 

Lebensgeschichten chinesischer Migranten, 

die eine neue Heimat im GroBraum Frei- 

burg/Breisgau gefunden haben. Alle Biogra- 

phien zeigen, unter welchen schwierigen 

okonomischen, sozialen und politischen
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Verhaltnissen die Menschen in China Mitte 

des 20. Jahrhunderts 1 eb ten: Armut, 

Zwangsarbeit, eine anstrengende Schulzeit 

und die Kulturrevolution haben das Leben 

aller Interviewpartner mehr oder weniger 

stark gepragt. In Deutschland fanden alle 

Migranten relativ schnell eine neue Arbeit, 

machten neue personliche Erfahrungen und 

bekamen zudem einen distanzierten Blick 

auf ihr Heimatland. Zentrale Elemente fur 

eine gelungene Integration waren in alien 

Interviews das Erlemen der deutschen Spra- 

che und eine gewisse Offenheit fur das neue 

kulturelle Umfeld.

In der Einleitung wird die Methode des 

narrativen Interviews vorgestellt, welche von 

alien Autoren in ihren rund zweisttindigen 

Interviews verwendet wird. AuBerdem wer- 

den die politischen Ereignisse in China Mitte 

des letzten Jahrhunderts dargestellt, um den 

Biographien einen historischen Rahmen zu 

geben. Im Anschluss daran geben die Auto

ren einen Uberblick uber klassische Theo- 

rien zur intemationalen Migration.

Auf den Einleitungsteil folgen die einzelnen 

Lebensgeschichten. Dabei ist es bemerkens- 

wert, wie unterschiedlich die verschiedenen 

Migranten ihre Biographic erzahlen. So gibt 

es Beitrage, in denen die Interviewpartner 

einen sehr tiefen Einblick in das Leben vor 

der Migration geben, wahrend Persbnliches 

aus dem neuen Leben in Deutschland kaum 

Beachtung findet. Erwahnenswert ist in 

diesem Zusammenhang das Interview mit Fu 

Jin (portratiert von Cilia Neumann), der viel 

von seiner Kindheit und seinen Arbeitserfah- 

rungen in China berichtet. Auch Jian Ming 

(Carola Haug) erzahlt ausfuhrlich von ihrer 

Kindheit in einer chinesischen GroBstadt und 

den Besuchen bei der GroBmutter auf dem 

Land. Die Biographic von Jinmei (Eva 

Stackeberg) schlieBlich gibt ebenso einen 

interessanten Einblick in das Leben in Chi

na: Jinmei kam erst nach ihrer Zwangspen- 

sionierung im Alter von achtundvierzig 

Jahren nach Deutschland, und sie erzahlt 

ausfuhrlich sowohl von ihrer Kindheit als 

auch von ihrem Arbeitsleben in China.

In anderen Interviews dagegen stehen die 

ersten Erfahrungen in Deutschland im Mit- 

telpunkt. Herr Lu (Niko Karajannis) schil- 

dert unterhaltsam seine erste Begegnung mit 

Deutschen (eine schlagende Verbindung) 

und einem anderen Migranten aus Brasilien. 

Wie Niko Karajannis herausarbeitet, konnte 

sich Herr Lu vor allem aufgrund seiner 

groBen Offenheit, auf Menschen zuzugehen 

und sich anzupassen, mit den neuen Erfah

rungen gut umgehen und sich gut integrie- 

ren. AuBerst bewegend ist die Lebensge- 

schichte von Li-Bai Cheng (Heike Gruber), 

die durch ihre Migration zum einen bedrii- 

ckende Erfahrungen in Deutschland machte. 

So musste sie ihre kleine Tochter in China 

zuriicklassen, die sie erst zwei Jahre spater 

nach Deutschland holen konnte. Zum ande

ren konnte sie aber durch den Beitritt zum 

Christentum neue Freunde, Aufgaben und 

ihre verloren geglaubte Lebensfreude wie- 

derfinden.

Aufschlussreich sind auch die Beitrage, bei 

denen die Migranten interkulturelle Reflexi- 

onen zu verschiedenen Alltagsthemen anstel- 

len. Hier konnen deutsche Leser einen frem- 

den Blick auf ihre Kultur gewinnen. Jinmei 

(Eva Stackelberg) vergleicht die deutsche 

Esskultur, die Wanderlust der Deutschen 

oder die Kindererziehung mit dem Leben in 

China. Herr Wang (Susanne Hartmann) 

erzahlt, wie er sich in seinem Alltag mit 

deutschen Gepflogenheiten und Ritualen 

auseinandersetzt. Zum Beispiel musste er 

sich erst an die Kaffeepause gewbhnen, 

bevor er sie auch schatzen lemte. Weiterhm 

stellt Herr Lu (Niko Karajannis) chinesische 

und deutsche Bildungseinrichtungen gegen- 

iiber und zeigt Unterschiede zwischen dem 

Leben deutscher und chinesischer Schuler 

und Studenten auf.

Bei Herm Fung (Reka Mascher-Frigyesi) 

und Herm Lee (Ina Mitzscherling) schlieB

lich nimmt die noch bestehende Verbindung 

nach China einen groBen Raum ein. Beide 

halten regelmaBigen Kontakt zu Freunden, 

Familienmitgliedern oder Geschaftspartnem 

in China, was sie zu Reflektionen fiber ihr
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Leben in Deutschland sowie die Chancen 

und Grenzen von Integration anregt.

Die Studierenden erarbeiten die Lebensge- 

schichten detailliert und mit grobem Enga

gement (herausragend sind die Beitrage von 

Eva Stackelberg, Heike Gruber, Ina Mitz- 

scherling und Niko Karajannis); gleichwohl 

bleibt das Buch hinter den Mbglichkeiten 

der Biographieforschung zuriick. So stellt 

sich beim Lesen der Wunsch nach einer 

abschlieBenden vergleichenden Analyse ein, 

welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der verschiedenen Faile herausstellen kbnn- 

te. Die Biographien stehen eher nebeneinan- 

der, ohne dass Verbindungen zwischen den 

einzelnen Fallen gezogen werden. Kritisch 

bleibt zudem anzumerken, dass in jedem 

Beitrag neu auf bestimmte historische Ereig- 

nisse, wie z.B. die Kulturrevolution, hinge- 

wiesen wird, die schon in der Einleitung 

zentrales Thema waren.

Ungeachtet dieser Kritik liegt die Starke des 

Buches in den bewegenden Darstellungen 

der verschiedenen Lebensgeschichten. Der 

Leser bekommt sowohl Einblicke uber das 

Leben in China und die Integrationsleistun- 

gen einer bisher kaum beachteten Migran- 

tengruppe als auch eine andere Perspektive 

auf das Leben in Deutschland. Dabei wird 

das tagliche Ringen von Migranten um 

Zufriedenheit und Gluck in einem neuen 

Land deutlich.

Stephanie Romer

Yoshiko Ashiwa, David L. Wank 

(eds.): Making Religion, Making the 

State. The Politics of Religion in 

Modern China

Stanford: Stanford University Press, 2009, 

304 S„ EUR 18,99

According to Robert Weller, himself an 

expert in this field, “everyone who works on 

Chinese religion will have to read this 

book”. And Robert Weller is right - because 

the editors and authors of this rather small 

volume do offer new perspectives for the 

analysis of religions in China. Instead of 

following dichotomous frameworks that 

emphasize recurring patterns of state control 

over religion throughout Chinese history the 

analytic concern of the authors is with the 

implementation of the modem category of 

‘religion’ through various actors within 

religions and in the state. Yoshiko Ashiwa 

and David Wank see institutionalization as 

proceeding through interactions among 

multiple actors in the state and religions. For 

them ‘religion’ and ‘state’ are two categories 

that “appeared as necessary components of 

the doctrine of modernity” for enlightened 

elites in Asian countries (p.6).

In his analysis of the late-imperial Chinese 

state Timothy Brooks observes three main 

approaches with regard to religion: patron

age, prohibition, and regulation (p.23). 

Interestingly Brooks sees the 1950 legisla

tion on religion replicating much of the 

regulations that the Hongwu emperor intro

duced during Ming dynasty. According to 

Brooks the local elites in the Ming dynasty 

as well as in the People’s Republic of China 

“found the hostility to religion at the core of 

both Confucian and Communist ideologies a 

convenient weapon in their ... struggles to 

dominate local society.” (p. 40) Yoshiko 

Ashiwa in his study on Buddhism in today’s 

China states quite clearly: “The basic condi

tion that the state imposes on religion is 

‘love the state, love religion’ (aiguo aijiao), 

which means loyalty to the Party and gov

ernment above all else: it should never be 

‘love religion, love the state’ (aijiao, aiguo).” 

(pp. 58-9) Still he sees religion in China 

performed to the maximum extent possible 

within the limits set by the state.

Richard Madsen’s and Fan Lizhu’s research 

focus is the Catholic Pilgrimage to Sheshan, 

a small mountain located near Shanghai. For 

the authors the Marian cult does not straight

forwardly reflect anyone’s interests. Though 

foreign political powers, the Vatican, the 

Catholic Patriotic Association and the un

derground “all at times tried to control the 

Marian cult ... the control could never be


