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least partially, in their contributions. Given 

that this volume contains such a rich com

parative potential, moreover, a more analytic 

outlook on the role of governments (or in 

macro terms: the state) and also central-local 

government relations in regional develop

ment, would have been adding interesting 

insights. In most chapters e.g., we just find 

the term “the government” and no distinc

tion between central and local levels. This 

becomes even more difficult if one recalls 

that the editors have somehow downplayed 

the central governments share in successful 

regional development and thus arguably also 

its steering capacity. The empirical analyses, 

on the contrary, point out that government 

policy frameworks and intervention (central 

and local) are often the essential explanans 

for industrial development in the discussed 

cases, especially in the less to moderately 

developed regions in western China. Re

garding the - less than spectacular - core 

statement that “China’s national economic 

growth will continue to be the sum of all its 

regional growth” (p. 3), it is thus not clear 

how the authors position themselves towards 

an assessment of public and private coop

eration and interdependence (or local collu

sion and corruption, if put negatively as it is 

often done in other works) for the course of 

development. Besides, in most analyses it 

remains rather blurry whether the central 

government (at least through its local agents) 

remains the coordinating upper hand and 

appears to be a quite successful master of the 

situation, or whether we deal with a rather 

loose and possibly instable national frame

work in which local governments (or “clus

ter alliances”) are the uncontested forces 

deciding on the success or failure of regional 

development. Even though this might not 

have been the authors’ focus, they should 

not have shied away from this issue, even 

more so as it was raised so prominently in 

the introduction and then becomes contested 

throughout the book.

Anna L. Ahlers
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Diese Habilitationsschrift behandelt ein ver- 

nachlassigtes Kapitel russischer Imperial- 

geschichte. Als „kulturelle Ubergangszone" 

und „transkulturelle Kontaktzone zwischen 

Okzident und Orient" (S. 11) fand Sibirien 

in einer auf die Zentrale konzentrierten 

Russlandforschung kaum Aufmerksamkeit; 

„transregionale Entscheidungsmechanismen 

an der asiatischen Peripherie" (ebd.) wurden 

auBer Acht gelassen. Die vorliegende Studie 

ist als eine „Kulturgeschichte Sibiriens in ei- 

nem politischen und soziobkonomischen 

Rahmen" (S. 12) konzipiert und leistet damit 

einen Beitrag sowohl zum expandierenden 

Forschungsfeld der „frontier and borderland 

studies" als auch zur Kolonial- und Imperial- 

geschichte Russlands, die nicht allein durch 

die Handlungsweisen und -Motive der Zent

rale bestimmt sein sollte, „denn das russi- 

sche Imperium bediente sich bei seiner 

inneren und auBeren Machtentfaltung gerade 

der Ressourcen der asiatischen Periphe

rie^)" (S. 13). Mit der Eroberung Sibiriens 

wurde Russland zu einer pazifischen Macht, 

was seinen Aufstieg zur GroBmacht und 

spater zur Weltmacht bedingte. „Die indus- 

trielle ErschlieBung der Binnenkolonien auf 

dem [...] eurasischen Kontinent verband 

sich mit geopolitischen Hegemonialanspru- 

chen.“ (S. 15)

Der zeitliche Rahmen der Studie erstreckt 

sich von der Industrialisierung des 19. Jahr- 

hunderts bis zum Ende des Zweiten Welt- 

krieges. Im ersten Kapitel geht es um allge- 

meine Raumbetrachtungen zu Geographic 

und Bevolkerung, zur agrarischen und in- 

dustriellen Entwicklung und zu Sibiriens 

Status als Strafkolonie. Im zweiten Kapitel 

mit dem Titel „Grenzbetrachtungen: Zivili- 

sation und Wildnis" diskutiert die Autorin 

die wissenschaftliche Literatur zur Grenz-
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raum-Thematik, wobei Literatur zur ameri- 

kanischen Frontier eine besonders groBe 

Rolle spielt, aber auch die russische wissen- 

schaftliche Auseinandersetzung mit Sibirien 

und die lokale sibirische Heimatforschung 

beleuchtet werden. Hier geht es allgemein 

um die Symbolik des Raumes, die Auseinan

dersetzung mit Binnenkolonisation und 

Siedlungsgrenze, Diskussion des Frontier- 

konzepts und die aus der Anthropologie 

stammende Theorie des Diffusionismus. 

Ebenso werden Theorien zur Imperienbil- 

dung, Sibiriens Status als Binnenkolonie und 

die Auseinandersetzung mit wandemden 

Kulturgrenzen diskutiert.

Den Kern des Buches bilden das dritte und 

vierte Kapitel. In ersterem, „Fin-de-Siecle: 

Sibirien im ausgehenden Zarenreich 1890- 

1916“, geht es in neun Unterkapiteln um 

binnenkoloniale RaumerschlieBung, Migra

tion und bauerliche Kolonisation, Urbanitat 

und Offentlichkeit, den sibirischen Gold- 

rausch, die sibirischen Volker, den Russisch- 

Japanischen Krieg, Sibirien im Ersten Welt- 

krieg und die Rolle der Kosaken in der 

Grenzsicherung. Im vierten Kapitel werden 

die Entwicklung Sibiriens und seine sich 

wandelnde Bedeutung seit der Machtiiber- 

nahme der Bolschewisten beschrieben und 

interpretiert. Die Interventionen der USA 

und Japans („ein regelrechter Wirt- 

schaftskrieg", S. 251) wahrend des Biirger- 

kriegs sind ein besonders spannendes Kapi

tel. Die Autorin beschreibt dariiber hinaus 

die Widerstande gegen eine bolschewistische 

Mobilisierung der Sibirier und deren 

Ursachen (S. 24Iff.), die wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungen sowie den 

Umgang mit der Nationalitatenfrage (S. 

278ff.) wahrend der Neuen Okonomischen 

Politik der 20er Jahre. Die sich anschlie- 

Bende Behandlung der Kollektivierung, ein- 

schlieBlich der Deportationen von Kulaken, 

ist detailliert und interessant, bringt aber 

kaum Neues ans Licht (S. 288ff.). Ebenso 

bekannt sind die Industrialisierungsbestre- 

bungen der Sowjetmacht, die sich auf we- 

nige GroBprojekte konzentrierte und in 

kiirzester Zeit ganze Stadte und ein Indust- 

rieproletariat quasi aus dem Nichts entstehen 

lasst, mit den zu erwartenden Begleitprob- 

lemen (Wohnungsnotstand, mangelhafte 

Infrastruktur Arbeits- und Fachkraftemangel, 

Fremdenfeindlichkeit, Analphabetentum, 

Alkoholismus, usw., S. 302ff) und den Ver- 

suchen, diesen durch staatliche Kampagnen 

beizukommen. SchlieBlich erfolgt ein - fiir 

dieses Thema erstaunlich kurzer - Exkurs in 

das Thema der Zwangsarbeit und die spezifi- 

sche Bedeutung des GULag-Systems fur die 

Entwicklung Sibiriens (im Gegensatz zur 

sonst tiblichen gesamtstaatlichen Betrach- 

tung). Die „Arbeitskolonien“ als integral er 

Bestandteil der internen Kolonialisierungs- 

politik ermoglichten die „umfassende Herr- 

schaftskontrolle uber die Peripherie41 (S. 

324ff). Ein weiterer Abschnitt widmet sich 

den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges 

auf die Entwicklung Sibiriens. Dabei werden 

Themen wie die beschleunigte Urbanisie- 

rung aufgrund der Fluchtlingsstrbme, die 

Verschlechterung der ohnehin angespannten 

Versorgungslage, Industrialisierung durch 

die Rustungsindustrie und eine kriegsbe- 

dingte ,,’Feminisierung’ einer traditionell 

dominierten mannlichen Frontier11 (S. 346) 

behandelt. Wie das dritte Kapitel endet auch 

das Vierte mit einer Reflexion zur identitats- 

und mythenstiftenden Bedeutung der „Wacht 

am Amur11, erst durch den Kosaken (S. 

234ff.) und spater die legendaren Partisanen 

vom Amur (S. 350ff).

Im Epilog fasst die Autorin zusammen, wie 

die Modernisierungsbestrebungen des Zaren- 

reiches und der Sowjetunion auf die Um- 

wandlung der sibirischen, „asiatischen“ 

Wildnis in eine „europaische Kulturland- 

schaft11 abzielten und verweist auf Kontinu- 

itaten, wie RaumerschlieBungsprozesse, und 

Unterschiede in beiden Epochen. Letztere 

werden deutlich im Vergleich zwischen der 

dem europaischen Kolonialismus ahnlichen 

Vereinnahmung der asiatischen Peripherie 

im Zarenreich und einer „auf Wissenschaft- 

lichkeit beruhende(n) Strategic der gewalt- 

samen Zivilisierung11 Sibiriens unter Stalin 

(S. 363f). Die Bedeutung Sibiriens als eine 

wichtige Facette russischer Nationalge-
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schichte wird hervorgehoben; die Unter- 

suchung sollte zeigen, „dass der Binnen- 

kolonialismus im Sinne einer raumerschlie- 

Benden Siedlungsgrenze am Beispiel Sibi- 

riens mit semen vielschichtigen kultur- und 

sozialgeschichtlichen Komponenten einen 

Schlussel zum Verstandnis russischer Ge- 

schichte im Kontext der Nationsbildung und 

seiner intemationalen Bedeutung liefert." 

(358f). Die Autorin stellt Sibirien in den 

Kontext der vom nordamerikanischen Bei

spiel dominierten Frontierstudien und zeigt, 

dass die sich vorschiebende Siedlungsgrenze 

in der russischen Geschichte nicht weniger 

ein identitatsformender Faktor ist als im 

beriihmten nordamerikanischen Beispiel (S. 

359). Die Urbanisierung der Frontier in Sibi

rien und Nordamerika erfolgte nach ahnli- 

chem Muster.

Die Autorin behandelt unglaublich viele 

Themen, die immer wieder in verschiedenen 

Kontexten mit Zeitspriingen auftauchcn, 

wodurch der Eindruck der Oberflachlichkeit 

entstehen kann. Viele dieser Themen haben 

jedoch einen eigenen Kanon an wissen- 

schaftlicher Literatur hervorgebracht und 

kdnnen in dieser Geschichte Sibiriens nicht 

weiter behandelt werden. Aus dem Anspruch 

heraus, Sibirien einen gebiihrenden Platz im 

Bereich der Frontier and Borderland Studies 

zukommen zu lassen, finden sich auf fast 

jeder Seite Vergleiche zum amerikanischen 

Westen. Oftmals wird dabei nicht klar, was 

dieser stets prasente Referenzpunkt zum 

Verstandnis beitragen soil. Die Vergleiche 

bleiben weitgehend an der Oberflache. 

SchlieBlich kommt die Autorin allerdings zu 

dem Schluss, dass die fbderalistischen 

Strukturen Nordamerikas sich als effektiver 

erwiesen haben, „das Potential von Rohstof- 

fen und Menschen zu nutzen, als dies die 

zentralistische Ordnung des Zarenreiches 

bzw. der Sowjetunion vermocht hatten.“ (S. 

362)

Die umfangreiche Quellensammlung um- 

fasst die einschlagigen staatlichen russischen 

Archive, zahlreiche regionale sibirische 

sowie japanische und amerikanische Archiv- 

bestande. Dariiber hinaus verwendet die 

Autorin zeitgenbssische Literatur, Memoiren 

und Reiseberichte, literarische Quellen und 

Forschungsliteratur. Aus dieser Vielfalt 

speisen sich die bemerkenswerte Breite der 

Informationen und das Zusammenspiel der 

Presentation von Fakten und der diese um- 

gebenden Mythenentstehung. Das Buch ist 

iiberwiegend erzahlend und deskriptiv, was 

allerdings dem Nichtvorhandensein einer 

substantiellen wissenschaftlichen Literatur 

zu Sibirien geschuldet ist. Anstatt vorhan- 

dene Literatur neu zu interpretieren, muss 

diese Studie als (erstes) ausfuhrliches Stan- 

dardwerk in deutscher Sprache weitgehend 

deskriptiv bleiben.

Karin-Irene Eiermann


