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xion des chinesischen Volkes sieht, das sich deshalb von 1966-1976 in blinder 

Nachfolge verloren habe. Das Christentum kbnne die chinesische Kultur um ein 

BewuBtsein von Schuld und Reue bereichern (S. 138). Der Gesellschaftskritiker Liu 

Xiaobo schrieb in einem Beitrag im Jahr 1989, die Tragbdie der Chinesen sei es, 

keinen Gott zu haben. Am Konfuzianismus sei problematisch, dab es keinen trans- 

zendenten Gott und damit keinen absoluten WertmaBstab gebe.

Auch Gesellschaftskritik kommt in theologischen Nebendiskursen der Zeitschrift 

zur Sprache. 1994 z.B. forderte der Theologe Kan Baoping, die chinesische Kirche 

miisse gesellschaftliche Probleme erkennen und entschlossen angehen. Vor Selbst- 

iiberschatzung und aufgeplustertem Modemisierungswahn wamte in einem Artikel 

von 1991 Zhang Wenbo - solches Vorgehen erinnere an den Turmbau von Babel. 

Allerdings, so resiimiert Francis Yip, wiirden vom Hauptdiskurs abweichende Mei- 

nungen in der Zeitschrift eher indirekt und vorsichtig formuliert.

Im Vorwort des Werkes hat Shen Xuanren vom Chong Chi College der Chinese 

University in Hongkong bereits auf die Grenzen der Studie hingewiesen, die darin 

liegen, daB Francis Yip theologische Strbmungen Festlandchinas 1. von Hongkong 

aus und 2. mit Begrenzung auf schriftliche Quellen wahmimmt. Doch hat Shen 

sicher auch mit folgendem recht: Diese Eingrenzung nimmt dem Werk nicht seinen 

Wert - liegt hier doch eine wissenschaftlich fundierte und um Differenziertheit be- 

muhte Fallstudie vor. Positiv hervorzuheben ist besonders die leserfreundliche Ein- 

fligung englischer Begriffe in Klammem, wo es um die Nennung des methodischen 

Instrumentariums geht, sowie die ausfuhrliche Bibliographie, die mit ihrem aktuel- 

len Stand zu eigenen Recherchen einladt.

Monika GanBbauer

Eva Sternfeld: Beijing. Stadtentwicklung und Wasserwirtschaft. So- 
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Berlin: TU Berlin, 1997, 400 S. (Berliner Beitrage zu Umwelt und Entwicklung; 15) 

Als im Sommer 1998 nicht nur der Jangtse, sondem auch die Fliisse der nordostlichen 

Region um Harbin uber die Ufer traten und China verheerende Uberschwemmungen 

brachten, wurde die im Land der Mitte als traditionsreich zu bezeichnende Problematik 

Wasser ein weiteres Mai aktuell. Durch diese Uberschwemmungskatastrophe starben 

in China nach offiziellen Angaben mehr als dreitausend Menschen, die Bevolkerung 

verlor in die Hunderttausende zahlende Wohnhauser und die chinesische 

Landwirtschaft Millionen Hektar Ackerland. Hinzu kommt, daB in den Uber- 

schwemmungsregionen die Versorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser fur 

lange Zeit unsicher sein wird.

Mit dieser Problematik der zeitweisen quantitativ und zumeist qualitativ unzurei- 

chenden Wasserversorgung sehen sich die ftir die Wasserversorgung von Beijing - 

sowie von mehr als dreihundert chinesischen Stadten - Verantwortlichen seit geraumer 

Zeit konfrontiert. Nach intemationaler Definition gilt ein Volumen von 1.000 

Kubikmetem Wasser pro Kopf und Jahr als Grenzwert zwischen ausreichender
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Wasserversorgung und Wasserarmut. Wahrend weltweit eine durchschnittliche Pro- 

Kopf-Versorgung von 10.800 Kubikmetem errechnet wird, liegt dieser Wert fur die 

Volksrepublik China lediglich bei 2.600 Kubikmetem pro Kopf und Jahr verfiigbarer 

Wassermenge, also deutlich darunter. In welch prekarer Situation sich die chinesische 

Hauptstadt hinsichtlich der Wasserversorgung ihrer gut elf Millionen Menschen 

befindet, kommt durch den statistischen Mittelwert von lediglich 433 Kubikmeter 

Wasser iiberdeutlich zum Ausdruck, die jedem Einwohner pro Jahr zur Verfugung 

stehen. Mit anderen Worten: Beijing ist als Wassermangelgebiet zu klassifizieren. 

Diese Erkenntnis ist keinesfalls neu, sondem seit Jahrzehnten bekannt und fuhrte in der 

Vergangenheit zur kontinuierlichen Erweiterung der Wassereinzugsgebiete, zur 

Kapazitatserweiterung der bzw. zur Neuanlage von weiteren fur die Wasserversorgung 

der Stadt zustandigen Reservoirs. Zweifelsfrei konnte durch solche MaBnahmen die 

fur Beijing verfugbare Wassermenge in der Vergangenheit deutlich gesteigert werden, 

eine Losung des Problems wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt erreicht, da die 

Einwohnerzahl Beijings infolge der massiven Zuwanderung und der damit 

verbundenen expandierenden Landwirtschaft des Umlandes in ungleich starkerem 

MaBe zunimmt, als die Wasserversorgung gesteigert werden kann. Diese Grundlinien 

der Problematik hat Eva Stemfeld in einer ebenso notwendigen wie interessanten und 

griindlich recherchierten Studie in historischer Perspektive erarbeitet und dariiber 

hinaus konkrete Strategien zur Losung der Wasserprobleme im Raum Beijing 

formuliert.

Der Vielschichtigkeit der Problematik Rechnung tragend, verfolgt Frau Stemfeld einen 

multi- und interdisziplinaren Ansatz, in den geschichts- politik- und sozialwissen- 

schaftliche Ansatze der China-Wissenschaft einflieBen, die mit naturwissen- 

schaftlichen und technischen Ansatzen der Geowissenschaften, der Okologie und der 

Siedlungswasserwirtschaft verflochten werden. Entstanden ist daraus eine auBerst 

komplexe und dichte Fallstudie, in die Frau Stemfeld die verfugbare chinesische 

Fachliteratur zum Them a einarbeitete und somit am Thema interessierten Nicht- 

Sinologen einen umfangreichen Fundus an Fakten und Interpretationen erschlieBt. 

Dies sowie die zeitaufwendige Installation von Kontakten rechtfertigt die lange 

Erarbeitungszeit von rund zehn Jahren - vier davon (1986-89, 1993) zur Recherche vor 

Ort in Beijing -, auch wenn damit der Nachteil verhaltnismaBig alter Daten verbunden 

ist.

In acht Kapitel gegliedert, befasst sich die Studie zunachst mit einer Einfuhrung in die 

grundsatzliche Thematik "Wasserwirtschaft und Urbanisierung", wobei die spezifisch 

chinesische Situation der Urbanisierung im Vordergrund steht, ehe in Kapitel 2 die 

aktuelle Auspragung der naturraumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Konditionen 

Beijings sowie die spezifische Problematik der Wasserversorgung der chinesischen 

Hauptstadt thematisiert werden. Um diese Situation in historischer Tiefe auszu- 

leuchten, widmet sich Kapitel 3 der Aufarbeitung der Stadtgeschichte Beijings unter 

besonderer Beriicksichtigung des Aspektes Wasser. Dabei steht die Frage im 

Mittelpunkt, welchen EinfluB die natiirliche Wasserknappheit der Region auf die 

Stadtentwicklung nahm. Die naturraumlichen Bedingungen aus Kapitel 2 verfeinemd, 

fokussiert das nachfolgende Kapitel die diesbezilglich spezifische Situation in der 

Hauptstadtregion, die mit 590 bis 650 Millimeter Jahresniederschlag wahrend der 

Monate Juni bis September und einer nachfolgenden achtmonatigen Trockenzeit



Rezensionen 119

ausgesprochen ungiinstig ausfallt. Zunachst nimmt die Autorin mit der Frage nach den 

technischen Voraussetzungen der Wasserwirtschaft im funften Kapitel einen 

grundlegenden Perspektivenwechsel vor, der jedoch durch die Hinterfragung des 

Einflusses von politischen und okonomischen Grundsatzentscheidungen auf die 

Wasserbautechnik am Beispiel der Speicherwirtschaft, der technischen Infrastruktur, 

aber auch der Entsorgung in landlicher wie stadtischer Umgebung in die 

Gesamtuntersuchung eingebunden wird. Neben den naturraumlichen und technischen 

Voraussetzungen mussen im kommunistischen China vor allem die organisatorischen 

und institutionellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung geklart werden, denen 

das sechste Kapitel nachgeht.

Kapitel 7 fuhrt die verschiedenen Strange der Studie zusammen, indem es versucht, 

"die Wirkungen institutioneller Arrangements auf die Entwicklung des Wasserver- 

brauchs und der Wasserqualitat zu belegen", und die Ergebnisse in einer Wasserbilanz- 

entwicklung zusammenfabt. In diese gehen beziiglich des Wasserverbrauchs der 

kommunale und industrielle Bedarf ebenso ein wie der der Landwirtschaft, wahrend 

hinsichtlich der Wasserqualitat die Oberflachengewasser, das Grundwasser sowie das 

Trinkwasser gesondert Betrachtung finden. Gerade mit Blick auf das Grundwasser hat 

in Beijing in der Vergangenheit eine bedenkliche Entwicklung Platz gegriffen, da die 

Verbrauchsentnahme aus dem Grundwasser hdher liegt als die jahrliche Emeuerungs- 

rate, was zu riicklaufigen Wasserressourcen und einem kontinuierlichen Absinken des 

Grundwasserspiegels fuhrt. Letzterer ist allein zwischen 1959 und 1989 um 18 Meter 

gefallen und verzeichnet aktuell eine Absenkungsrate von 1,55 Meter pro Jahr! Dabei 

wird festgestellt, dab aufgrund der deutlich gesteigerten, jedoch nur im geringen 

Umfang aufbereiteten Abflubmengen die Wasserqualitat der Region Beijing abgeno- 

mmen hat.

Es spricht fur die Studie, dab Frau Stemfeld es nicht mit der Problemanalyse 

bewenden labt, sondem sich im achten Kapitel der Frage stellt, wie sich die 

Wasserversorgung Beijings sicherer und dem Bevblkerungszuwachs angemessen 

organisieren labt. Diesbeziiglich schlagt die Autorin eine auf drei Ebenen angelegte 

Gesamtstrategie vor. Zum einen sind im Rahmen dargebotserweitemder Strategien 

uberregionale Zuleitungsprojekte - darunter das futuristisch anmutende Uberleitungs- 

projekt von Jangtse-Wasser aus dem entstehenden Drei-Schluchten-Stausee in die 

Hauptstadtregion -, der Ausbau der Speicherwirtschaft, die kiinstliche Grundwasser- 

anreicherung sowie die Anlage unterirdischer Speicher, der Regenwasserruckhalt 

sowie die Ruckfiihrung gebrauchten Wassers in das Wasserdargebot durch eine 

adaquate Abwasserbehandlung zu diskutieren. Parallel dazu stehen im Rahmen 

nachfirageorientierter Strategien Einsparmbglichkeiten im Bereich der Haushalte 

(kleinere Toilettenspulkasten, modeme Waschmaschinen, wassersparende Armaturen), 

der Industrie (besonders im Bereich von Ktlhlungsprozessen etwa durch Kreislauf- 

verfahren und die Mehrfachnutzung von Brauchwasser) und der Landwirtschaft 

mittels des Einsatzes verschiedener, an die Belange der einzelnen Sektoren 

angepasster, wassersparender Technologien zur Debatte. Wie in sehr vielen Landem, 

so ist auch in China die Landwirtschaft der Wasserverbraucher Nummer Eins und 

bietet vorrangig durch den Einsatz hocheffizienter Bewasserungsmethoden sowie den 

Anbau bkologisch adaquater Kulturpflanzen ein grobes Einsparpotential. Schlieblich 

lassen sich durch die Anderung wirtschaftspolitischer Prioritaten und durch den
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Wandel institutioneller Vorgaben Schritte hin zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft 

gehen. Doch die auf natiirlichen Rahmenbedingungen ebenso abzustimmenden, wie 

auf eine Verhaltensan derung der Verbraucher abzielenden Lbsungsansatze, zu denen 

selbstredend auch eine dem Wert des Wassers angepabte Preispolitik zahlt, gelten als 

unpopular und daher schwer durchsetzbar.

SchlieBlich sei auf den besonderem Wert des der Studie beigefugte Anhangs 

verwiesen, da hier eine umfassende chronologische Zusammenstellung der modemen 

Wasser- und Umweltgesetzgebung in China seit den 30er Jahren verfugbar gemacht 

wurde, die in einem zweiten Teil um die "Bestimmungen des Verwaltungsgebiets 

Beijing zu Wassergiite- und Wassermengenwirtschaft" erganzt wird. Geschmalert wird 

die grundsatzlich sehr empfehlenswerte Studie lediglich durch die zuweilen schwer 

lesbaren Kartenbeigaben, die - etwa auf den Seiten 56, 67 oder 70 - deutlich mehr 

Platz benbtigt hatten, um fur den Leser in vollem Umfang auswertbar zu sein. Trotz 

dieser Unzulanglichkeit hat Frau Stemfeld eine auf langere Sicht grundlegende Studie 

der Wasserversorgungsprobleme in Beijing vorgelegt, die der Sozialwissenschaftler 

ebenso gewinnbringend zur Hand nimmt wie der Praktiker aus dem Bereich des 

Wasserbaus.

Thomas Hoffmann
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schaftlichen Genese einer stereotypen Sicht der japanischen Wirtschaft

Munchen: iudicium, 1996, 253 S. (Monographien aus dem Deutschen Institut fur 
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Das Anliegen des Autors ist, so das Vorwort, die "wissenschaftshistorische Analyse 

eines weitverbreiteten Japan-Stereotyps". Gemeint ist "das zuerst in Japan auf Basis 

europaischer Ansatze entstandene, dann von europaischen und amerikanischen For- 

schem ubemommene und schlieblich von der Allgemeinheit unkritisch geglaubte 

Bild der 'Japan-AG'". 'Japan-AG' steht hier reprasentativ fur eine Reihe stereotyp 

vertretener Aussagen beziiglich des japanischen Wirtschaftssystems, die eine kultu- 

rell bedingte Andersartigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung in Japan im Ver- 

gleich zu anderen Landem suggerieren. Im wesentlichen handelt es sich um ver- 

meintlich kollektivistische Verhaltensmuster und familistische Strukturen im japani

schen Wirtschaftsleben, deren Auspragung z.B. die Betriebsfamilie, Gruppenarbeit, 

die besonderen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen oder das Verhaltnis zwi- 

schen Staat und Wirtschaft sind. Distelrath versucht, die grobenteils unbekannten 

Urspriinge dieser in der japanischen und in der westlichen Literatur zu findenden 

Japanbilder aufzuzeigen. Seine Kemthese ist, dab die Stereotypen "Fehlinterpreta- 

tionen sind, die in den spaten 1920er Jahren bis in die friihen 1970er Jahre haupt- 

sachlich in Japan selbst mehrheitlich vertretenen Analysemodellen ihre Urspriinge 

haben und in der zugrundegelegten sozialwissenschaftlichen Theorie bereits latent 

angelegt sind". Als wesentlich identifiziert er die Theorien von Karl Marx, Max 

Weber und die insbesondere von Talcott Parsons gepragte Modemisierungstheorie.

Besonders ausfuhrlich widmet er sich der Herausarbeitung der in diesen Theorien 

vertretenen Positionen hinsichtlich des japanischen Wirtschaftssystems und deren


