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gebildeten spannungsgeladenen Grenzraum 

ein, in dem Muslime 78% der Bevolkerung 

ausmachen. Religion (Islam) und Sprache 

(Malaiisch) bilden eine klare Abgrenzung 

gegeniiber den buddhistischen Thai; die 

politische Forderung von Thainess und Thai- 

Nationalismus durch Phibun Songkram 

(1938-1944; 1948-1957) sowie durch Sarit 

(1959-1963) fiihrten nicht nur zu tiefen 

Eingriffen und Restriktionen fiir die Mus

lime, sondem auch zur vermehrten Ansied- 

lung von Thai im Siiden des Landes, mit 

dem Ergebnis, dass es in den 1970er Jahren 

zu einer ersten Phase des Widerstands gegen 

den Thai geo body kam. Eine gewisse Ent- 

spannung von den 1980er Jahren bis zum 

Beginn des 21. Jahrhunderts lieB die Grenz- 

region zwischen Thailand und Malaysia zu 

einer transnationalen Kulturlandschaft wer- 

den, in der sozialen und religiose Netzwerke 

mit gegenseitigen vorteilhaftem Austausch 

entstanden. Revitalisierungsbewegungen des 

Islam in Nordmalaysia (u.a. durch den Pre- 

diger Nik Aziz) starkten jedoch nicht nur die 

malaiisch-muslimische Identitat in Siid- 

thailand, sondem da die Politik Thaksins auf 

die kulturelle Sensibilitat im Siiden des 

Landes wenig Riicksicht nahm, ist es seit 

2004 auch zu einer Eskalation von malai- 

isch-muslimischer Gewalt und thai-buddhis- 

tischer Gegengewalt sowie neo-nationalis- 

tischer Tendenzen auf beiden Seiten ge- 

kommen (vgl. S. 98ff.). Diese halt bis zur 

Gegenwart an und ist von der zentralen 

Politik in Bangkok bislang nicht in den Griff 

bekommen worden. Trotz dieser Konflikt- 

situation bleiben aber auf der lokalen Ebene 

Kommunikation und Austausch zwischen 

der Bevolkerung und lokalen Dorfober- 

hauptem bestehen, die zeigen, dass eine 

friedliche gemeinsame Existenz weiterhin 

moglich ist. Damit dieses Zusammenleben 

im grbBeren Rahmen funktionieren kann, ist 

es jedoch - so die Autorin - notwendig, dass 

Thailand ein neues Identitatskonzept ent- 

wickelt, bei dem das enge Verstandnis von 

Thainess bis an den Rand des geo body 

ausgedehnt wird, damit sich die „Rander“ 

Thailands nicht dauerhaft zu Raumen desta- 

bilisierender Aktivitaten entwickeln.

Fasst man zusammen, so kann die kleine 

Arbeit als gelungener Einstieg dafur gelten, 

die Konfliktsituation in Stidthailand in den 

Rahmen der - noch nicht abgeschlossenen - 

Nationenbildung Thailands einzuordnen, 

wobei Thailand als geographische Einheit 

nur dann friedlich existieren kann, wenn es 

gelingt, Grenzerfahrungen fiir die Integration 

und die Aufrechterhaltung einer transnatio

nalen Kulturland zu nutzen. Uber den Lo- 

kalbezug hinausgehend kann das Buch 

wegen seiner exemplarischen Weise auch fur 

Leser, die sich mit Fragen von ethnisch- 

kulturellem Pluralismus, mit Integration von 

Minderheiten und mit nationalistischer 

Politik in Asien (und Europa) befassen, 

empfohlen werden.

Manfred Hutter

Andreas Seifert: Bildergeschichten 

fiir Chinas Massen. Comic und 

Comicproduktion im 20. Jahrhundert

Koln, Weimar, Wien: Bdhlau Verlag, 2008, 

viii + 309 S., EUR 44,90

Mit dem Erscheinen dieses Buches verbf- 

fentlichte der Autor seine Dissertation an der 

Universitat Tubingen. Sie hat den chinesi- 

schen Comic, den sogenannten „Lianhuan- 

hua“ zum Gegenstand. Als originares 

Medium der Volksrepublik China ist er 

abzugrenzen gegen importierte Formen des 

Comics, wie etwa den japanischen „Manga“, 

welcher den Lianhuanhua in den 1990er 

Jahren in der Gunst des Lesepublikums 

verdrangte. Als reines Unterhaltungsmedium  

war der Lianhuanhua in den 1920er Jahre in 

Shanghai entstanden, hatte ab 1949 zusatz- 

lich die Funktion eines sozialistisches Pro

pagandamediums ubemommen, bis Mitte 

der 1980er Jahre sein Niedergang einsetzte 

und er um das Jahr 2000 ausstarb. Die Frage 

nach den Griinden fur das Verschwinden des 

Lianhuanhua fuhrte den Autor zur Frage
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nach den Urspriingen und der Entwicklung 

des Lianhuanhua, insbesondere seiner Kor- 

relation mit gesellschaftlichen und politi- 

schen Entwicklungen (S. 2-3, 58, 60, 141- 

143,253-254,259).

Die wissenschaftliche Untersuchung des 

Lianhuanhua ist dadurch erschwert, dass es 

sich wesentlich um Verbrauchslektiire aus 

dem Bereich der grauen Literatur handelte, 

die kaum je systematisch und in keinster 

Weise vollstandig erfasst wurde (S. 9, 11, 

aufschlussreich S. 202-207). Zur Sichtung 

der Bestande musste der Autor daher ein 

beachtliches Pensum an Lektiire chinesischer 

Zeitschriften bewaltigen.

Seine Forschungsergebnisse prasentiert der 

Autor in zwei, allerdings sehr unausgewoge- 

nen Teilen, eingerahmt von Einleitung 

(Gliederungspunkt 1) und Schluss (Glie- 

derungspunkt 4). Der erste Teil (entspricht 

Gliederungspunkt 2) zeichnet die Entwick

lung bis 1949 nach. Kapitel 1 skizziert einen 

Uberblick iiber die Vorlaufer des Lianhuan

hua bis zum 20. Jahrhundert (S. 19-33), 

Kapitel 2 behandelt die Ausformung des 

Lianhuanhua in der Zeit der Republik.

Im zweiten Teil (entspricht Gliederungs

punkt 3) beschaftigt sich der Autor mit der 

Zeit der Volksrepublik nach 1949. Dieser 

Teil stellt den eigentlichen Hauptteil der 

Arbeit dar. Seine acht Kapitel sind wiederum 

zwei iibergeordneten „Teilen“ zugewiesen, 

deren einer als „Teil 1“ mit „Ein chronologi- 

scher Zugang“ (Kapitel 1-3) und deren 

anderer als „Teil 2“ mit „Ein thematischer 

Zugang“ (Kapitel 4-8) iiberschrieben ist. 

Spatestens hier ist der Leser vollends ver- 

wirrt. Eine streng hierarchische Systematik 

in der Anordnung der Kapitel ware sach- 

dienlich gewesen.

Wahrend unter Gliederungspunkt 2 die An- 

fange und die Republikzeit bis 1949 sowohl 

thematisch als auch chronologisch abgehan- 

delt werden, wird unter Gliederungspunkt 3 

eine chronologische Darstellung einer 

thematischen gegeniibergestellt, was 

zwangslaufig zu zahlreichen Redundanzen in 

den Aussagen der beiden „Teile“ ftihrt. 

Zudem rekurriert der Autor haufig auf be- 

reits Gesagtes oder antizipiert spater Darzu- 

legendes in langwierigen Erlauterungen (z. 

B. auf S. 149-152). Ein weiterer Schwach- 

punkt der Gliederung liegt in den unbeholfen 

vage formulierten Uberschriften zu den 

einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln. Der 

Inhalt der Kapitel offenbart sich weitgehend 

nicht, wenn es z. B. unspezifiziert „Einsatz- 

gebiete" oder „Genre und Zeitpunkt als 

Faktoren“ heiBt.

Mit seinen Untersuchungen, insbesondere 

unter Gliederungspunkt 3, erschlieBt der 

Autor Neuland. In differenzierten Analysen 

bemiiht er sich, die Komplexitat der Organi- 

sationsstrukturen in der Lianhuanhua-Pro- 

duktion aufzudecken. Entsprechend den 

Ereignissen der politischen Geschichte 

unterscheidet er eine Aufbauphase (1949- 

1964), eine Phase der Ideologisierung (1964- 

1976) und eine Phase der Riickwendung zu 

den Urspriingen (1976-2000). In der stets 

aufs Neue austarierten Balance von Abhan- 

gigkeiten zwischen Behbrden, Parteiorga- 

nen, Verlagen mit ihren Redakteuren, 

Zeichnern, Szeneristen und Autoren, sowie 

Abnehmem und Lesem werden gegenlaufige 

Prozesse, wie Politisierung, Ideologisierung 

und Kollektivierung, Entideologisierung, 

Kommerzialisierung und Privatisierung, 

dokumentiert. Anhand ausgewahlter Einzel- 

beispiele versucht der Autor die Mechanis- 

men zu erlautem, nach denen vorhandene 

Texte, etwa aus Romanen, fur das Lianhuan

hua entsprechend den aktuellen Trends 

adaptiert und umgearbeitet wurden, ohne 

jedoch zu bahnbrechenden Erkenntnissen zu 

gelangen (S. 153-186,210-233).

Gestalterische Geschichtspunkte in der 

Entwicklung des Lianhuanhua, wie etwa die 

Farbgebung, Querverbindungen zu anderen, 

teilweise auch konkurrierenden Massen- 

medien, wie Plakat, Film oder Modelloper, 

werden kurz angesprochen. Hierin und in 

einer weitergehenden Untersuchung der 

Textvorlagen liegt Potential fur zukiinftige 

Forschungen (S. 30, 99, 112, 127, 134, 154- 

155,236, 254, 259).
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Der Anhang enthalt neben dem Literaturver- 

zeichnis (S. 289-309) die Verzeichnisse der 

Abbildungen (S. 262-265) und Farbtafeln (S. 

265-266), des Weiteren ein Verzeichnis der 

Tabellen und Abklirzungen (S. 266), gefolgt 

von Anmerkungen zur Statistik (S. 267) und 

zu Papierformaten (S. 268), wobei letztere 

tiberaus niitzliche Informationen bieten, 

desgleichen die „Kurzbiografien ausge- 

wahlter Zeichner und Autoren“ (S. 269-288). 

Ein Stichwortverzeichnis ist nicht vorhan- 

den; es ware ein Desiderat, um die Material- 

ftille des Buches zu erschlieBen.

Leider stolpert der Leser standig liber Sil- 

bentrennungs-, Satzzeichen-, Tipp- und 

Grammatikfehler (sich haufend auf S. 210- 

230) und qualt sich durch ungluckliche 

Formulierungen und Satzkonstruktionen. Ein 

sorgfaltigeres Lektorat hatte dies verhindem 

kdnnen.

Insgesamt ist das Buch aber eine empfeh- 

lenswerte Lektiire fur all diejenigen, die sich 

liber den autochthon chinesischen Comic in 

seiner sozialgeschichtlichen und politischen 

Funktion als Medium der Unterhaltung und 

der Propaganda im Kontext des volksrepub- 

likanischen Verlagswesens informieren 

mochten.

Silvia Freiin Ebner von Eschenbach

Peter Jandok: Gemeinsam planen in 

deutsch-chinesischen

Besprechungen. Eine konversations- 

analytische Studie zur Institutionalitat 

und Interkulturalitat

(Reihe interkulturelle Kommunikation, Band 

8) Munchen: IUDICIUM Verlag, 2010, 

228 S., EUR 22,00

Peter Jandoks Dissertation basiert auf au- 

thentischen Besprechungen eines Teams aus 

deutschen und chinesischen Lehrern. Seine 

Aufzeichnungen wurden wahrend einer 

deutsch-chinesischen Hochschulkooperation 

in einer mittelgroBen Stadt im Osten Chinas 

aufgezeichnet. 16 bis 17 Lehrer lieBen sich 

wahrend ihrer gemeinsamen Besprechungen 

fur die vorliegende Studie beobachten. Die 

Besprechungen fanden in einem 14-tagigen 

Turnus ohne vorher festgelegte Agenda statt. 

Der Untersuchungszeitrum der Studie liegt 

bei einem Semester, was insgesamt zu zehn 

aufgezeichneten Lehrerkonferenzen flihrte.

Die zentrale Forschungsfrage der Disserta

tion heiBt zunachst: „Wie machen die Inter- 

akten gemeinsam ,doing planning’". Jandok 

nutzt in seiner Arbeit einen konversations- 

analytischen Forschungsansatz. Eigenen 

Angaben zufolge ist das „mikroskopische 

Nachzeichnen der einzelnen Schritte beim 

Planen das Ziel dieser Arbeit" (S. 11). 

Jandok ist sich bewusst dartiber, dass die 

aufgezeichneten Besprechungen einem 

gewissen institutionellen Zwang ausgesetzt 

sind, daher mbchte er diesen Rahmen bei der 

Analyse beriicksichtigen. Ebenso geht er von 

einer nationalen Verortung der Institution 

aus, so dass er seine Forschungsfrage mit 

diesen Faktoren erweitert: „Wie orientieren 

sich die Interakten bei ,doing planning’ an 

der Interaktionsform Besprechung, an der 

Institution, ihrer nationalen Verankerung 

und der gemeinsamen chinesischen-deut- 

schen Interkultur?" (S. 12).

Jandok unterteilt sein Werk in 6 Kapitel 

(zzgl. Literaturverzeichnis). An die Einlei- 

tung anknupfend wird zunachst das theore- 

tische Fundament erlautert. Jandoks Fokus 

liegt auf der Ethnomethodologie. Erganzend 

dazu nutzt er Teile der Konversationsanalyse 

und der Gesprachsanalyse. Zum besseren 

Verstandnis werden die drei Theorien ge- 

trennt voneinander prasentiert, damit die 

Unterschiede besser zur Geltung kommen. 

Kapitel 3 gibt einen breiten Uberblick liber 

bereits vorhandene Studien und Forschungs- 

arbeiten zur institutionellen Kommunikation. 

Kapitel 4 stellt die Daten und den Inter- 

aktionskontext der hier beobachteten Leh

rerkonferenzen vor, ehe in Kapitel 5 die 

Analyse der empirischen Daten vorgenom- 

men wird. Jandoks Ergebnis zeigt, dass es 

unterschiedliche Formen der Themeninitiie- 

rung gibt und zeigt die unterschiedlichen


