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D. Haller: Lone Star Texas

Die neue Publikation Dieter Hallers, der in Bochum
Ethnologie lehrt, ist schwer zu rezensieren â nicht nur
wegen des âeklektische[n] Charakter[s] der Themenâ
(S. 18), sondern auch wegen der Genremischung: âIn-
halt und Analyseâ entsprÃ¤chen âden wissenschaftli-
chen Standards der Ethnologieâ, wÃ¤hrend der Stil âeher
feuilletonistisch-essayistischâ sei (ebd.). Vorweg genom-
men sei, dass eine Begrenzung Hallers auf einen Reise-
essay eine positivere Bewertung seiner Publikation erge-
ben hÃ¤tte, da sie gut lesbar und Ã¼ber weite Strecken
unterhaltsam ist.

In der Einleitung fÃ¼hrt Haller aus, seiner Studie
lÃ¤ge das Modell der modalen PersÃ¶nlichkeit nach Co-
ra Du Bois zugrunde, das auf die Wechselbeziehung von
PersÃ¶nlichkeitsstruktur und Kultur abzielt (S. 16f.). Da
Texas â wie die âweiÃeâ USA insgesamt â empirisch
âunbekanntâ sei (vgl. S. 12-16), untersucht er das kultu-
relle VerhÃ¤ltnis des Einzelnen zu Gesellschaft, Umwelt
und eigenem KÃ¶rper per se und an Orten, âan denen
das Texanische inszeniert wirdâ, um zu âeiner Modalper-
sÃ¶nlichkeit zu gelangenâ (S. 17). Hallers zentrale These
lautet, dass der âallgemeine[â¦] Charakterzug der ame-
rikanischen ModalpersÃ¶nlichkeitâ in der âHerstellung
von Eindeutigkeit und der Vermeidung von [â¦] Ambi-
valenzen und Grauzonen um jeden Preisâ bestÃ¼nde (S.
183).

Die Einleitung und zehn Kapitel des Buches haben ei-
nen Umfang von etwa 180 Textseiten. Jedes Kapitel ist um
einen Ort, Ereignis oder Thema arrangiert, so um das te-

xanische VerhÃ¤ltnis zum Raum (Kapitel 1), die Ranch
von G. W. Bush in Crawford (2), die âEwing-Ranchâ der
Fernsehserie âDallasâ (3), das MissionsgebÃ¤ude âThe
Alamoâ (4), Texasdeutsche (5), den Waffenkult (6), Bil-
dung und Studenten (7), SexualitÃ¤t (8) sowie Fettlei-
bigkeit (9); das Schlusskapitel 10 ist der zentralen The-
se gewidmet. In diesem Rahmen diskutiert Haller un-
ter anderm Sinneserfahrungen (S. 177ff.), Heldenmythen
(S. 92f.), Naturkonzeptionen (S. 29ff.), materielle Kultur
(S. 162ff.), Ethnozentrismus (S. 130ff.), Verhalten (S. 32ff.)
und Ambivalenzmeidung (S. 183ff.).

Nach Haller liegt dem Buch eine von Januar bis Mai
2005 stattgefundene âverdichtete Forschungsphase [zu-
grunde], die guten Gewissens als Feldforschung bezeich-
net werden kannâ (S. 17), ergÃ¤nzt durch âethnographi-
sche Beobachtungen zu[r â¦] texanischen Alltagskulturâ
(S. 18) im Rahmen eines Arbeitsaufenthalts als Lehren-
der an der University of Texas in Austin von Mai 2003 bis
Mai 2005 (S. 17). Haller nennt seine Feldforschung eine
âextensiveâ, âin der ein Forscher eine grÃ¶Ãere Region
bereist und Daten zu einer gemeinsamen Fragestellung
erhebtâ (ebd.), wobei es sinnvoll sei, mit Stereotypen zu
arbeiten (S. 13f.).

Bedauerlich ist jedoch, dass Haller keine konkre-
ten InformationenÃ¼ber seine Feldforschungsmethoden
gibt: Zwar erwÃ¤hnt er teilnehmende Beobachtung (S.
13), weisen die zitierten GesprÃ¤che auf Interviews hin.
Man erfÃ¤hrt aber z.B. nicht, ob er die Interviews auf-
genommen hat bzw. worauf die teilweise seitenlangen
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Dialoge und Monologe beruhen (etwa S. 63f., 101-108,
121, 166-170). Auch die ForschungsumstÃ¤nde bleiben
im Dunkeln, etwa ob Haller von einem anderen Fremden
begleitet wird (S. 116), was fÃ¼r die Gegenbeobachtung
und Interaktion, mittelbar fÃ¼r dieQuellenkritik von Be-
deutung ist. Es bleibt auch unklar, ob Haller das Thema
als Feldforscher anging, beispielsweise als er in einer ge-
schilderten Situation âversuchte, den Feldforscher in mir
zu erwecken, schlieÃlich ist die ethnologische Herange-
hensweise oft ein hervorragender Weg, um ungute exo-
tische Situationen zu meisternâ (S. 176).

So entsteht der Eindruck, dass Haller in den letz-
ten Monaten seines beruflichen Texas-Aufenthaltes als
Tourist durch die Gegend reiste und diese Erfahrungen
zur Publikation nachtrÃ¤glich zusammenstellte. Es ist
im Text nicht erkennbar, dass er eine vorab entwickel-
te Fragestellung im Feld untersuchte. Die nachtrÃ¤gliche
Verwissenschaftlichung seiner Erfahrungen kÃ¶nnte er-
klÃ¤ren, warum sein skizzierter Ansatz der modalen Per-
sÃ¶nlichkeit (S. 16f.) erst nach Ã¼ber 160 Seiten wieder
aufgenommen wird (S. 183), so dass er fÃ¼r den Text ei-
gentÃ¼mlich irrelevant bleibt.

Um aus seinen Erfahrungen mehr Substanz zu ge-
nerieren, hÃ¤tte der hochkomplexe Referent âTexasâ
â zweitgrÃ¶Ãter US-Bundesstaat mit circa 23 Millio-
nen EinwohnerInnen auf einer fast doppelt so groÃen
FlÃ¤che wie der BRD â erfordert, wesentlich mehr wis-
senschaftliche Arbeiten in die Dateninterpretation ein-
zubeziehen. Haller arbeitet hingegen viel mit journalis-
tischen Quellen (circa zwei FÃ¼nftel des Quellenmate-
rials), die bei den Zitaten den GroÃteil ausmachen und
meist als Belege fÃ¼r verallgemeinernde Thesen heran-
gezogen werden (siehe etwa S. 33, 178, 183, 191, 206f.).
Dagegen wÃ¤ren etwa die Arbeiten von Sherry B. Ortner
zum tabuisierten Klassendiskurs in den USA gewinnbrin-
gend fÃ¼r seine Diskussion der meritokratischen Ideo-
logie zu berÃ¼cksichtigen, die gleichwohl zu den besten
Stellen des Buches gehÃ¶rt (S. 140, 172f.). Gerade wenn
Haller an seine bisherige ethnologische Arbeit thema-
tisch andocken kann, etwa beim Thema SexualitÃ¤t (S.
150-154), ist er souverÃ¤n und Ã¼berzeugend, weil er
seine Erfahrungen differenziert auszulegen vermag.

Die zentrale SchwÃ¤che des Buches besteht in den
vielen oberflÃ¤chlich wirkenden Verallgemeinerungen,
die kaum beleg- und Ã¼berprÃ¼fbar sind; zudem wer-
den seltenQuellen angegeben. Die thematisiertenAspek-
te texanischer Kultur sind hÃ¤ufig jene klischeehaften,
die wir aus Alltagsdiskursen kennen: Ignoranz, Fettlei-
bigkeit, PrÃ¼derie, Heldenverehrung usw. Insofern ist

das von Haller beschriebene Land ziemlich bekannt. Da-
zu kommt eine hohe SelektivitÃ¤t der fÃ¼r âtypischâ
gehaltenen Denkweisen, Personen, Ereignisse, Orte. Alle
begegneten Personen etwa entstammen der Mittelklasse
â ArbeiterInnen oder ElitenangehÃ¶rige bleiben auÃen
vor. Es hÃ¤tte der Arbeit gut getan, weniger klischee-
hafte Aspekte zu thematisieren wie interethnische Bezie-
hungen, Hispano-Americans (immerhin ein Viertel der
texanischen BevÃ¶lkerung ausmachend [S. 130]), WeiÃ-
Sein oder Korruption, zu der Haller andernorts gearbei-
tet hat. Wenn Haller Aussagen Ã¼ber âdieâ texanische
MentalitÃ¤t (S. 126, 199) trifft â meist formuliert als âty-
pischâ oder âspezifischâ â, die vermeintlich auch fÃ¼r
die gesamten USA gelten (S. 172 und Ã¶fter), dann ma-
chen diese Verallgemeinerungen empirisch kaum Sinn.
So schreibt Haller z.B.: âDer GeschÃ¤ftssinn desManage-
ments [der âDallasâ-Ranch] war sicherlich typisch texa-
nisch, aber eben auch ganz allgemeintypisch amerikani-
schâ (S. 71); âdas amerikanische Leben â und besonders
das texanische â spielt sich in einer Spiegelhalle ab, in der
man immer nur sich selbst siehtâ (S. 135); âdie amerikani-
sche Art zu denken und akademisch zu arbeitenâ (S. 143
und Ã¶fter).

Der manchmal erfolgende Verweis auf Intradifferen-
zen in Texas und den USA verhÃ¤lt sich merkwÃ¼rdig
schief zu den Verallgemeinerungen und wird von Hal-
ler weder reflexiv diskutiert noch aufgelÃ¶st (S. 38f.
und Ã¶fter) Wenn Haller dies kommentiert, geht er so-
gleich darÃ¼ber hinweg, z.B.: âWohl wissend, dass es
sich um eine grobe Zuspitzung handelt, mÃ¶chte ichâ¦â
(S. 15), oder: âdies [Ã¤ndert] nichts daran, dassâ¦â (S.
194, Anm.15). Hier fÃ¤llt auf, dass sich die aus den
beschriebenen Erfahrungen extrahierten Verallgemeine-
rungen zumeist auf eine einzelne Situation beziehen. Die
dÃ¼nne Datenlage kÃ¶nnte die vielen Wiederholun-
gen nicht zentraler Argumentationen, von Ereignissen,
selbst von Quellen und Zitaten erklÃ¤ren (z.B. S. 38f.,
122, 128f., 188f.). Redundante Passagen und Irrelevan-
tes hÃ¤tten gestrichen werden kÃ¶nnen, worauf Haller
selbst manchmal hinweist: âJa, ich weiÃ, ganz passt diese
Abschweifung nicht in den Sinneszusammenhang. Aber
ich muss es eben irgendwo erwÃ¤hnen.â (S. 181, Anm. 4)

Letztlich legt Haller eine Nationalcharakterstudie
vor, angezeigt durch den Wechsel des Betrachtungsge-
genstandes â das Kapitel 6 mit dem SchieÃausflug spielt
z.B. in Oklahoma (S. 111) â oder die wiederkehrende For-
mulierung âdie USA und besonders Texasâ. Haller be-
grÃ¼ndet dies auch damit, dass Texas âin Europa als
paradigmatische Region fÃ¼r die USA giltâ (S. 16; sie-
he auch S. 8, 57). Solche metonymischen Identifikationen
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leiten Ã¼ber zur These, die neoliberale Gesellschaftsver-
fassung sei ohne BerÃ¼cksichtigung der âtexanische[n]
Erfahrungâ ânicht zu verstehenâ (S. 8; siehe auch S. 197),
wobei letztere âin weiten Teilen Europas hegemonial ge-
wordenâ (S. 209) sei.

Hallers Rede von âder amerikanischen MentalitÃ¤tâ
(S. 193) unterliegt â trotz aller Lippenbekenntnisse zu
postmoderner Kulturforschung (S. 17) â eine essentia-
lisierende Suche nach dem Wesen US-amerikanischer
Kultur, was umso merkwÃ¼rdiger ist, als Haller eher
der interpretativen StrÃ¶mung der Ethnologie zuzurech-
nen ist. Diese Suche wird dann offenkundig, wenn Hal-

ler einen Vergleich zu Deutschland zieht und ernstge-
meint unter anderem von âuns tiefgrÃ¼ndigen Deut-
schenâ spricht (S. 179; siehe auch S. 141 und Ã¶fter).

Zusammenfassend sei das Buch jenen empfohlen, die
eine flÃ¼ssig geschriebene, mitunter spannende Natio-
nalcharakterstudie lesen wollen. Es bietet Ansatzpunkte
fÃ¼r kÃ¼nftige Feldforschungen, die Haller selbst mar-
kiert (S. 154, 192). Diejenigen, die auf die Ethnologie der
USA spezialisiert sind oder ein ethnographisches Interes-
se an Texas haben, werden leider keinen groÃen Gewinn
aus dem Buch ziehen kÃ¶nnen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:
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