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Im Blickpunkt aktueller religionswis- 

senschaftlicher Diskurse zu Vietnam steht 

zuvorderst die religiose Modeme des sozia- 

listischen Staates, wie auch im vorliegenden 

Band in ihren Teilaspekten vor der Folie re- 

ligionsethnologischer Uberlegungen ver- 

handelt. Der vomehmlich im Norden des 

Landes verbreitete Kult um den Militar und 

spaterhin deifizierten Nationalheros Tran 

Hung Dao (12287-1300) ist Gegenstand des 

Interesses. Der historische Tran Himg Dao 

(eigentlich Tran Qudc Tuan) war federfuh- 

rend in der wiederholt erfolgreichen Vertei- 

digung Dai Viets gegen die anstiirmenden 

Mongolen wahrend der turbulenten Trdn- 

Dynastie (1225-1400). Seine Taten, schon 

von Zeitgenossen geriihmt, fanden rasch 

Eingang in das kollektive Gedachtnis und 

institutionalisierten Tran Himg Dao als eine 

zentrale Gestalt des volksreligidsen Pan

theons. Nicht zuletzt die staatliche Instru- 

mentalisierung Tran Himg Daos zwecks Be- 

fbrderung und Konsolidierung patriotischer 

Gesinnungsmuster lasst den Kult dieser Tage 

in ungeahntem Mabe gedeihen. Im Rahmen 

der Studie gilt es nun die gegenwartigen Ent- 

wicklungen auf der Basis umfangreicher 

ethnographischer Untersuchungen und in 

Auseinandersetzung mit behdrdlich-imple- 

mentierten politstrategischen Kalkiilen zu 

eruieren.

Die Autorin Quynh Phuong Pham ist For- 

scherin an der Vietnamesischen Akademie 

fur Sozialwissenschaften und legt mit der 

vorliegenden Monographic eine iiberarbei- 

tete Fassung ihrer 2005 an der La Trobe 

University approbierten Doktorarbeit „Hero 

and Deity: Empowerment and Contestation 

in the Veneration of Tran Hung Dao in 

Contemporary Vietnam14 vor.

In sieben Hauptabschnitten gewahrt Pham 

eine wortgewandte instruktive Zusammen- 

schau gelebter Religiositat im heutigen 

Vietnam. Kapitel 1 (S. 19-40) erbrtert kurz 

und biindig die Genese Tran Hung Daos 

vom Prinzen und Feldherm zu einer viel- 

schichtigen zunachst apotropaischen Gott- 

heit und nationalen Heldenfigur. Kapitel 2 

(S. 41-65) verweist auf das diversifizierte 

Charisma kultischer Ortlich- bzw. Bau- 

lichkeiten und den damit zusammenhangen- 

den politischen, bkonomischen, kulturellen 

und identifikatorischen Diskursen. Der 

folgende Abschnitt (S. 67-95) beleuchtet das 

Tran Himg Dao in der Kultpraxis zugewie- 

sene Kompetenzrepertoire im Lichte indivi- 

duell verorteter Vorstellungskategorien, 

indes Kapitel 4 (S. 97-125) dem Thema 

mediumistischer Besessenheit im Kontext 

von „Machtgewinn“ {empowerment) weibli- 

cher Praktizierender nachspurt. Pham ver- 

deutlicht, wie der mediale Kontakt zu Tran 

Himg Dao eine emotionale, familiare und 

soziale Selbstbehauptung unter Uberwin

dung in der Gesellschaft vielfach verankerter 

geschlechtsspezifischer Repressalien nach 

sich zieht. Kapitel 5 (S. 127-146) diskutiert 

die pekuniare Dimension des Kultes und 

untersucht die darin zu erfassende markt- 

dkonomische Wechselwirkung von Investi- 

tion und Leistung. Kapitel 6 (S. 147-173) 

richtet Augenmerk auf das von Regierungs- 

seite reflektierte Spannungsfeld von Reli

gion und „Aberglaube“ sowie die politische 

Instrumentalisierung nationaler Helden- 

gestalten. Kapitel 7 (S. 175-189) markiert 

schlieBlich den merklichen Einfluss der 

Gelehrtenriege auf eine Neubewertung des 

gesamten Diskurses und mithin Entstigmati- 

sierung jener volksreligidsen Phanomene.

In formaler wie theoretischer Hinsicht ist die 

Studie vorbildlich. In steter Selbstreflexion, 

da eingedenk der persbnlichen kulturellen 

Involviertheit in den Untersuchungszusam- 

menhang verfahrend, bietet die Autorin eine 

lebhafte Diskussion der Aktualitat des Tran 

Hung Doo-Kultes und gewahrt dariiber 

hinaus kurzweilige und aufschlussreiche 

Einblicke in das volksreligibse Spektrum des
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gegenwartigen Vietnams. Anzumerken sei 

lediglich, dass der einen oder anderen Be- 

grifflichkeit (z. B. „magic“, „angel“, Kwan 

Yin [=GuanyTn] als „Buddhist deity“, „sha- 

man“ und „medium“) aber auch Ubersetzung 

(z. B. khi als „energy“, „thanh als „saint“) 

eine etwas eingehendere Kontextualisierung 

bzw. Erlauterung nicht geschadet hatte.

Fazit: der vorliegende Band entspricht me- 

thodisch wie inhaltlich den Giitekriterien 

kritischer ethnologischer Forschung und sei 

einer spezialisierten wie generell interes- 

sierten Leserschaft unbedingt empfohlen.

Lukas Pokorny

Franz Halbartschlager, Sudwind 

Agentur (Hg.): Mozart meets Panda: 

Die osterreichisch-chinesischen 

Beziehungen im Uberblick

Wien: Sudwind Agentur, 2010, 40 S., EUR 

5,00

Anlasslich des 40 jahrigen Jubilaums der 

diplomatischen Beziehungen zwischen Os- 

terreich und der Volksrepublik China im 

Jahr 2011 hat die bsterreichische Sudwind 

Agentur die vorliegende Broschiire heraus- 

gegeben, um einen kompakten Uberblick 

iiber die vielschichtigen Beziehungen zwi

schen den beiden Landem zu ermdglichen.

Der Herausgeber stellt hierbei fest, dass auch 

nach 40 Jahren die gegenseitige Wahmeh- 

mung vorwiegend auf klischeehaft exoti- 

schen Vorstellungen basiert. Neben politi- 

schen Beziehungen haben sich die Kontakte 

auf wirtschaftlicher Ebene verstarkt. Zudem 

tragen kulturelle Initiativen sowie die wach- 

sende Gemeinschaft von Chinesen in Oster- 

reich zur Intensivierung der Kontakte bei.

Christoph Carl Fernberger landete 1624 als 

erster Osterreicher in der heutigen Volks

republik China (Fujian) und brachte die 

ersten Eindriicke von China zuriick in die 

Heimat. Spater pragten die Berichte der 

Jesuiten, die als Missionare, Mathematiker, 

Astronomen oder Kartografen im Reich der 

Mitte tatig waren, das Chinabild in Oster- 

reich. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es 

erste Handelsbeziehungen zwischen dem 

dsterreichischen Kaiserreich und China. 

Aufgrund der schwachen Wirtschaftslage in 

Osterreich nach dem Ende des ersten Welt- 

kriegs konnte sich Osterreich keine diplo- 

matische Vertretung in China leisten. Nach 

dem Ende des zweiten Weltkriegs wurden 

diplomatische Vertreter nach China entsandt, 

die jedoch nach der Ausrufung der Volks

republik zunachst wieder abgezogen wurden. 

1971 kam es schlieBlich zur Wiederauf- 

nahme der diplomatischen Beziehungen zw

ischen den beiden Landem. In den vergang- 

enen Jahren erfolgten mehrere hohe Staats- 

besuche auf beiden Seiten, wobei allerdings 

deutlich mehr Besuche von dsterreichischen 

Politikem in China zu verzeichnen waren. 

Zwischen den beiden Landem gibt es ver- 

schiedene Abkommen iiber Zusammenarbeit 

in unterschiedlichen Bereichen.

Osterreich weist wie die meisten europai- 

schen Staaten ein groBes Handelsbilanzdefi- 

zit gegeniiber China auf. Im Jahr 2009 stan- 

den 4.47 Milliarden Euro an Importen 2.01 

Milliarden Euro an Exporten gegeniiber. 

Gleichzeitig kann Osterreich aber auf einen 

starken Anstieg von Exporten nach China 

verweisen, besonders im Bereich Maschinen, 

Anlagen, KFZ und Fahrzeugteile. Auch als 

Produktionsstandort und Investitionsmog- 

lichkeit wird die Volksrepublik China fur 

bsterreichische Firmen immer attraktiver. Ei- 

nige der grbBten chinesische Firmen sind 

mittlerweile ebenfalls in Osterreich tatig. 

Kooperationen in Wissenschaft, Bildung und 

Kultur spielen derzeit noch eine eher gering- 

fugige Rolle im Vergleich zu den Wirt- 

schaftsbeziehungen, gewinnen jedoch mehr 

und mehr an Bedeutung.

Aufgmnd der Abwandemng von Firmen und 

Arbeitsplatzen nach Asien ist das Chinabild 

in Osterreich wieder eher negativ belegt. 

Umgekehrt ist Osterreich in der Volksrepu

blik China kaum bekannt. Laut Meinung 

einiger im Rahmen der Studie befragter 

Chinesen assoziiert man mit Osterreich


