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Strukturen werden durch Landenteignung 

aufgebrochen, durch Fabriken werden Luft 

und Wasser verschmutzt, Machstrukturen 

werden zunehmend korrupter, die Einkom- 

mensstruktur differenziert sich mehr und 

mehr aus. „Die zunehmend komplexer wer- 

denden Umwelten bzw. Personen-Umwelt- 

Transaktionen [...] zeichnen sich im Zusam- 

menhang mit Stresserleben vor allem durch 

die subjektiv wahrgenommene und bewer- 

tete Schwierigkeit der Unvorhersehbarkeit 

und Unkontrollierbarkeit der zukunftigen 

Entwicklung“ aus (S. 384).

Neben offen sichtbaren Coping-FIandlungen 

wie z.B. der Anpassung an die neuen wirt- 

schaftlichen Gegebenheiten durch Eroffnung 

eines Kiosks oder eines Hotels, oder durch 

Anpassung an die veranderten Umweltbe- 

dingungen (Abkochen des Wassers, Nutzung 

von Wasserspendem), deckt Bercht auch 

intrapsychische Coping-Formen auf, z.B. ein 

konstruktives Akzeptieren, die Neuordnung 

von Zielhierarchien, eine Hinwendung ins 

Religiose, aber auch Verleugnen, Verdran- 

gen, Bagatellisieren oder Resignieren. Hier 

scheint nicht immer klar herausgearbeitet, 

inwieweit zum Beispiel ein konstruktives 

Akzeptieren und eine Neuordnung der per- 

sonlichen Ziele sich in sichtbaren Handlun- 

gen wie der Eroffnung eines Kiosks oder 

eines Hotels manifestiert und wie somit der 

Zusammenhang zwischen intrapsychischen 

Coping-Formen und sichtbarem Coping- 

Handeln besteht. Bercht merkt allerdings an, 

dass Coping-Reaktionen keine statischen, 

immer gleich bleibenden Prozesse sind, 

sondem vielmehr dynamische, auf der Basis 

von Neubewertungen der aktuellen Situation 

entstehende Strategien.

Weiterhin werden Emotionen als Mediator

variable im Konflikt zwischen Einwohnem 

und Umweltveranderungen vorgestellt. Eine 

ganze Reihe von Emotionen, von Freude 

uber Dankbarkeit und Hoffnung hin zu 

Angst, Verzweiflung, Scham und Schuld 

werden in Verbindung mit konkreten Bei- 

spielen der Mensch-Umwelt-Transaktion 

vorgestellt. Hier bleibt anzumerken, dass es 

einerseits wenig iiberraschend ist, dass sich 

„positive“ Emotionen wie Freude, Zuver- 

sicht und Hoffnung eher giinstig im Hinblick 

auf Coping-Verhalten auswirken, wahrend 

„negative“ Emotionen wie Angst, Traurig- 

keit und Schuld teilweise „zum Abbruch 

eines erforderlichen Coping-Verhaltens 

fuhren“. Methodisch ware hier zudem noch 

eine Analyse der von den Interviewpartnem 

verwendeten chinesischen Emotionsbegriffe 

sinnvoll gewesen, lassen sich doch chinesi- 

sche Emotionskonzepte nicht zwangslaufig 

deckungsgleich mit den deutschen Vokabeln 

darstellen (es wird leider im ganzen Buch 

auf die Verwendung chinesischer Begriffe 

und Zitate verzichtet).

Insgesamt liegt mit dem Buch von Anna 

Lena Bercht ein interessanter Uberblick uber 

Coping-Verhalten im Kontext des megaur- 

banen Raums im chinesischen Perlflussdelta 

vor. Viele Interviewpassagen geben beredtes 

Zeugnis von individuellen Perspektiven auf 

Urbanisierungsprozesse und ihre Probleme, 

Chancen und Risiken. Die Verknupfung von 

geographischer und psychologischer Aus- 

richtung der Forschung ist zweifellos berei- 

chemd. Bercht kann so nicht nur dokumen- 

tieren, wie sich Menschen im Rahmen von 

Mensch-Umwelt-Transaktionen anpassen 

oder nicht, sondem auch, was sie dabei 

denken, wie sie sich dabei fiihlen und warum 

bestimmte Coping-Handlungen gelingen, 

wahrend andere zum Scheitem verurteilt 

sind.
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Dies ist der zweite Sammelband zu sozialen 

Identitaten in China, den David Goodman 

als Mitherausgeber publiziert hat. Wahrend 

sich der erste Band, der 2012 gemeinsam mit 

Beatriz Carrillo veroffentlicht wurde, mit
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Bauem und Arbeitem beschaftigte, steht nun 

Chinas Mittelschicht im Zentrum. Ange- 

sichts der kontroversen wissenschaftlichen 

Debatten, die um diese soziale Kategorie 

kreisen, ist es von Vorteil, dass die Heraus- 

geber auf einen gemeinsamen theoretischen 

Rahmen verzichten und der Vielfalt ver- 

schiedener Ansatze Raum lassen. Diese 

Offenheit entspricht auch ihrer Feststellung 

in der Einleitung, dass die Mittelschicht(en) 

in China sowohl aufierst heterogen als auch 

schwierig zu erfassen seien. Das erschwert 

auch die beinahe reflexartig gestellte Frage 

nach den politischen Konsequenzen einer 

entstehenden Mittelschicht, die sich wie ein 

roter Faden durch den Band zieht. Haufig 

wird die Mittelschicht entweder als Vorreiter 

der Demokratisierung oder als stabilisieren- 

der Faktor fur das autoritare KP-Regime 

angesehen. Wie Li Chunlings Beitrag auf der 

Basis von Erhebungsdaten zeigt, greift eine 

solche Zuspitzung zu kurz, da wichtige 

interne Unterschiede in soziopolitischen 

Einstellungen zwischen Untergruppen der 

chinesischen Mittelschicht ausgeblendet 

werden. Allerdings wirft ihre Analyse viele 

Fragen hinsichtlich der verwendeten Metho

dik und Interpretationen einzelner Ergeb- 

nisse auf, die nicht immer schliissig sind.

Carolyn Cartier stellt in ihrem Kapitel zu 

neuen Konsumraumen in Chinas Stadten 

zwei weitere Themenkomplexe vor, die sich 

durch den Band hindurch ziehen: Konsum 

und stadtischer Wandel. Sie argumentiert, 

dass zeitgleich zwei Prozesse ablaufen. 

Einerseits fuhrt die Gentrifizierung von 

stadtischen Raumen zu einer sozialen Segre

gation auf dem Wohnungsmarkt. Anderer- 

seits entstehen neue „consumer landscapes44, 

die eine integrierende Funktion besitzen, 

weil sie Orte der gesellschaftlichen Vermi- 

schung bilden und eine „diskursive Mittel- 

schichf4 evozieren, die als Leitbild fungiert. 

Tatsachliche soziale Ungleichheit wird so 

tendenziell verdeckt. Mit Wohnungskonsum 

beschaftigt sich auch Beibei Tang, die Chi

nas stadtische Wohnungseigentumer als eine 

duale Statusgruppe defmiert. Wahrend ein 

Teil der heutigen Eigentumer (Angestellte 

im offentlichen Sektor) ihre erste eigene 

Wohnung noch durch Zuteilung ihrer staatli- 

chen Arbeitseinheit oder stark subventioniert 

erhielt, mussten all jene, die „auBerhalb des 

Systems44 arbeiten, ihr Wohneigentum liber 

den Markt erwerben. Auch wenn beide Teile 

der Statusgruppe sich z.B. hinsichtlich ihrer 

Bildungsinvestitionen ahneln, iiberwiegen 

die Unterschiede im Lebensstil (z.B. Kon

sum, Freizeitgestaltung). Sie werden zusatz- 

lich verstarkt durch einen gangigen Diskurs 

liber personliche „Qualitat“ (suzhi), welcher 

Beschaftigte des offentlichen Sektors gegen- 

liber anderen Wohnungseigentiimem als 

hoherwertig einordnet. Wenngleich Tang 

dies nicht weiter ausfiihrt, so existiert aber 

auch ein Gegendiskurs, der diese Rangord- 

nung mit Verweis auf die im offentlichen 

Sektor grassierende Korruption in Frage 

stellt. Ein gemeinsames Schichtbewusstsein 

und darauf basierendes kollektives Handeln 

halt sie aufgrund dieser dualen Struktur der 

Mittelschicht fur unwahrscheinlich.

Eine andere Dualitat innerhalb der Mittel

schicht stellt Jieyu Liu in das Zentrum ihrer 

Untersuchung. Sie untersucht, wie sich im 

Mikrokosmos eines Staatsuntemehmens 

Gender- und Klassenunterschiede zwischen 

„white-collar“-Angestellten gegenseitig kon- 

stituieren. Ihre ethnographische Studie legt 

offen, dass diskursive Strategien und All- 

tagspraktiken zu einer „simultanen Un- 

terdriickung44 von Frauen in beiden Dimen- 

sionen (Geschlecht und Klasse) fuhren. 

Beibei Tang und Jonathan Unger greifen in 

ihrem gemeinsam verfassten Kapitel emeut 

die Frage nach politischen Einstellungen der 

chinesischen Mittelschicht auf, beschranken 

sich hierbei aber gezielt auf die Untergruppe 

der Wissenschaftler. Sie argumentieren, dass 

diese heute erheblich von einem „post-sozi- 

alistischen Distributionssystem 44 profitieren. 

Aus dieser Abhangigkeit vom Staat leiten 

die Autoren ab, weshalb die Wissenschaftler 

einer Demokratisierung des politischen 

Systems zogerlich gegenliber stehen. Jean- 

Louis Rocca wendet sich wiederum dem 

Wohnungswesen zu, das sich zu einem 

wichtigen Feld fur Konflikte zwischen
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Mittelschichtsangehdrigen einerseits, staatli- 

chen Behorden und wirtschaftlichen Kraften 

andererseits entwickelt hat. Er legt die inter- 

nen Widerspriiche der „neuen sozialen Be- 

wegung" der Wohnungseigentumer dar, 

denen es vor allem um Schutz ihrer mate- 

riellen Rechte, nicht aber um Demokratisie- 

rung geht. Unterhalb dieser Schwelle jedoch 

tragen ihre Auseinandersetzungen mit 

Staatsakteuren nach Rocca zu einem schlei- 

chenden politischen Wandel bei.

Die abschlieBenden beiden Aufsatze befas- 

sen sich mit einer weiteren Untergruppe der 

heterogenen Mittelschicht in China, den 

Privatuntemehmem. Hans Hendrischkes 

Anliegen ist es, basierend auf institutionenb- 

konomischen Ansatzen und Studien auf der 

Lokalebene den in der Politikwissenschaft 

tiblichen Blick auf das Verhaltnis zwischen 

Untemehmem und Parteistaat zu problemati- 

sieren. Er kritisiert diese Perspektive als 

staatszentriert, d.h. der Untemehmerschaft 

wird eigene Handlungsmacht abgesprochen. 

Dagegen argumentiert Hendrischke, dass 

private Geschaftsleute in China in Interak- 

tion mit Lokalregierungen sehr wichtigen 

Anted am „endogenen Institutionenwandel 

von unten“ besitzen. Yang Jing und Dai 

Jianzhong analysieren die Daten von lan- 

desweiten Untemehmerbefragungen aus den 

1990er und 2000er Jahren, um Einblicke in 

den sozialen Hintergrund der chinesischen 

Untemehmerschaft und die Bestimmungs- 

faktoren fur ihren Untemehmenserfolg zu 

gewinnen. Dabei legen sie Wert auf die 

Differenzierung zwischen verschiedenen 

Generationen von Untemehmem, je nach 

dem Zeitpunkt ihres Geschaftseinstiegs. Im 

Ergebnis bestatigen sie weitgehend bereits 

vorliegende Befunde. Zwar ist die private 

Untemehmerschaft immer noch recht hete

rogen, doch zeigt sie gemeinsame Trends hin 

zur Bildung einer starker geschlossenen 

Sozialformation.

Die hier versammelten Studien bieten einen 

sehr guten Uberblick zum kontroversen 

Thema der chinesischen Mittelschicht, und 

zumindest indirekte Widerspriiche zwischen 

den Autoren wurden bewusst nicht geglattet. 

Somit erhalt der Leser nicht nur ein aktuelles 

und empirisch reichhaltiges, sondem auch 

theoretisch anregendes Gesamtwerk. Das 

Buch ist empfehlenswert fur alle Soziologen 

und Politikwissenschaftler, die zu China 

arbeiten, und ist auch fur entsprechende 

Hochschulkurse geeignet.
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Die stetige Zunahme des Aktivismus von 

Arbeitem und Angestellten in China, die 

sich vor allem in den steigenden Zahlen von 

Arbeitskonflikten und Streiks zeigt, hat in 

der Chinaforschung das Interesse an der 

Rolle der chinesischen Gewerkschaften 

geweckt (siehe auch meine Rezensionen der 

Bucher von Ma Zhining und Tim Pringle in 

den ASIEN-Ausgaben 130 und 134). Eine 

der meist diskutierten Fragen ist, ob sich die 

Gewerkschaften, die unter dem Dach des 

All-Chinesischen Gewerkschaftsverbandes 

ACFTU vereinigt sind, angesichts der 

marktwirtschaftlichen Entwicklung Chinas 

und unter dem Druck „von unten“ zu echten 

Vertretungsorganen der Beschaftigten re- 

formieren konnen.

In der Chinaforschung teilt sich die Schar 

der Forscher - wie so oft - in die Optimisten 

und die Pessimisten. Erstere verweisen auf 

Aktivitaten an der Basis, d.h. in den gewerk- 

schaftlichen Grundorganisationen, auf An- 

zeichen fur eine haufigere Wahl der Leiter 

dieser Organisationen durch die Arbeiter 

selbst, auf Ankiindigungen von Regierungen 

und Gewerkschaften, kollektive Verhand- 

lungen mit den Untemehmen und ihren 

Verbanden starker zu institutionalisieren, 

oder auf die Bildung lokaler Gewerkschafts- 

organisationen, um auch kleine Untemeh

men ohne Gewerkschaftsgruppen in eine Art 

lokalen Tarifvertrag einzubinden. Letztere 

betonen, dass diese Reformtendenzen bisher




