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Habent sna fata libelli. Auch die Entstehung 

dieses Worterbuches hat eine lange Ge- 

schichte. Es beruht auf einem Manuskript 

von Barbara Chang (Zhang Luze, 1920— 

1996), die als Chinesischlehrerin an der 

Ruhr-Universitat Bochum in den 1970er 

Jahren ihren damaligen Studenten Wolfgang 

Kubin mit der Aufgabe betraute, die ca. 

tausend von ihr gesammelten Sagwbrter ins 

Deutsche zu iibersetzen. Kubin begann, wie 

er in seinem Vorwort schreibt, sofort mit 

einer „naiven Ubersetzungstatigkeit“, an der 

er noch weitere Sinologen beteiligte. In den 

1990er Jahren wurde dann am Seminar fur 

Orientalische Sprachen der Universitat Bonn 

auf der Grundlage dieser xiehouyu-Samm- 

lung und im Rahmen eines von der VW- 

Stiftung geforderten Projektes unter Leitung 

von Elke Spielmanns-Rome eine zweispra- 

chige Datenbank erstellt, die allerdings noch 

um einige hundert Eintrage erweitert wurde. 

Elke Spielmanns-Rome ist auch der klare, 

benutzerfreundliche Aufbau des jetzt endlich 

vorliegenden Worterbuches zu verdanken: 

Alle Eintrage sind nummeriert und alphabe- 

tisch nach der Pinyin-Umschrift angeordnet. 

Den Schriftzeichen und der Transkription 

des jeweiligen Lemmas folgt zunachst eine 

wortliche Ubersetzung und dann eine sinn- 

gemaBe Wiedergabe. Wenn notig, schlieBt 

sich daran eine, oft sehr ausfuhrliche Erkla- 

rung an sowie mindestens ein Beispielsatz 

fur die Verwendung des betreffenden 

xiehouyu in der modemen Umgangssprache. 

Gegebenenfalls endet der Eintrag noch mit 

einem Verweis auf ahnliche xiehouyu. Ein 

ausfiihrliches Register (S. 513-623) listet in 

Schriftzeichen die B-Teile der Lemmata 

sowie zahlreiche Begriffe aus den A-Teilen 

auf, was sehr niitzlich fur semantische Un- 

tersuchungen nach Wortfeldem ist. Eine 

Bibliographic (S. 505-512) fuhrt nicht nur 

die von den Herausgebem ausgewerteten 

.xze^owyw-Sammlungen auf, sondem auch 

relevante Sekundarliteratur.

Selbst wer nicht als Ubersetzer aus dem 

Chinesischen tatig ist und dieses Worterbuch 

als wertvolles Hilfsmittel schatzen wird, 

kann aus der lehrreichen und zugleich sehr 

unterhaltsamen Lektiire groBen Gewinn 

ziehen. Dieses Werk ist, um es mit einem 

chinesischen Sagwort zu sagen, wie guzi di 

li de gaoliang - maojian, „Kolbenhirse im 

Weizenfeld - herausragend".

Barbara Hoster

Cheng-Tian Kuo: Religion and De

mocracy in Taiwan

Albany: State University of New York Press, 

2008. 161 S., EUR 14,99

Nach fast vierzig Jahren beendete President 

Jiang Jinggub WfeH im Jahr 1987 das 

Kriegsrecht in der Republik China (Taiwan). 

Die damit einsetzende Demokratisierung 

zeitigte den Niedergang staatlicher Regulie- 

rung, die insbesondere durch die „Bestim- 

mungen zur Kontrolle von Tempeln und 

Schreinen“ (jiandu simiao tidoli Ini'lF 

von 1929 eminenten Einfluss auf 

das religiose Spektrum ausiibte. Die 

Deregulierung resultierte nebst einer durch- 

gangigen Revitalisierung, in einem politisch- 

emanzipatorischen Selbstverstandnis religio- 

ser Traditionen. Das Mobilisierungsvermo- 

gen religioser Bewegungen ist spatestens seit 

der Erfolgsgeschichte der japanischen 

Kbmeitb unbestritten. So buhlen

auch in Taiwan, Reihen politischer Funktio- 

nare und Kandidaten um Sympathiewerte 

unter zahlreichen religibsen Traditionen. 

Religion ist mehr als je zuvor zu einem 

signifikanten Faktor im politischen Diskurs 

gewachsen. Das religiose Setting Taiwans 

hat sich unter demokratischen Vorzeichen 

dramatisch verandert. Nicht nur die allmah- 

liche Entfaltung politischer Autonomie, 

sondem insbesondere die bisweilen festzu- 

stellende gruppeninteme Akkommodation 

bzw. Adaption demokratischer Strukturen 

und Wertvorstellungen, lasst ein neuartiges 

Bild von Religion in Taiwan zeichnen. Eine 

konzise Untersuchung genau jenes Wechsel- 

verhaltnisses von Religion und Demokratie
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im gegenwartigen Taiwan sucht der Autor 

der vorliegenden Studie zu leisten.

Cheng-Tian Kuo ist Professor fur

Politologie am Institut fur Politikwissen- 

schaft der National Chengchi University. Er 

ist dariiber hinaus affiliiert mit dem Institut 

fur Religionswissenschaft ebenda. Seine 

Studien der Politologie fuhrten ihn an die 

National Taiwan University (BA, 1975- 

1979), die University of Texas in Austin 

(MA, 1981-1983) und die University of 

Chicago (PhD, 1983-1990). Sein For- 

schungsinteresse gilt neben der politischen 

Okonomie, der Untersuchung von Religion 

aus politologischer Perspektive.

In sechs Abschnitten verhandelt der Autor 

einerseits eine Zusammenschau der politi

schen Gesinnungshaltung der groBen religib- 

sen Traditionen Taiwans gegentiber dem 

Staat, andererseits deren Demokratiebe- 

wusstsein bzw. -vermogen in Lehre und 

Verwaltung. Kapitel 1 (1-14) eroffnet die 

Diskussion mit knappen aber instruktiven 

methodischen Reflexionen sowie einem 

gerafften Uberblick liber die Religionsge- 

schichte unter dem Guomindang-Regime bis 

zur Aufhebung des Kriegsrechts. Kapitel 2 

(15-34) widmet sich in mice den taiwanesi- 

schen Buddhismen: Foguangshan ffiTtlll 

(Buddha Light Mountain), Ci Ji 

Fagushan ilfegfclLl (Dharma Drum Mountain) 

oder Zhbngtai Chansi (Zhongtai

Zen Monastery) stehen hierbei im Mittel- 

punkt. Im daran anschlieBenden Kapitel (35- 

54) werden vomehmlich der Presbyterianis- 

mus, der Baptismus und Jiaohui Juhuisud 

(Local Churches) beleuchtet, 

wobei am Rande auch die katholische Kir- 

che, Zhenyesu Jiaohui (True

Jesus Church) und Lingliangtang 

(Bread of Life Church) Erwahnung fmden. 

Kapitel 4 (55-85) prasentiert einen Quer- 

schnitt zur Situation der taiwanesischen 

Daoismen und des Mazu-Glaubens 

Zudem wird die neureligibse Tradition 

Yiguan Dao — MiM vor der Folie inharenter 

demokratischer Strukturen sowie der politi

schen Interaktivitat diskutiert. Kapitel 5 (87- 

113) lasst die unter Zusammenarbeit mit 

Kuan Ping-yin (UlfRjii) entstandenen reich- 

haltigen statistischen Analysen zum 

Verhaltnis Religion-Staat in Taiwan Revue 

passieren. Der Band endet mit einem 

Conclusio (115-123), einem auBerst hilfrei- 

chen Glossar (137-140), einer umfassenden 

Bibliographic (141-153) und einem Index 

(155-161).

Die formale Natur der vorliegenden Studie 

lasst nichts missen. Hanyu Pinyin zur Ro- 

manisierung des Chinesischen ist fehlerfrei, 

Glossar, Index, Endnoten und Literaturver- 

zeichnis sind makellos. Der Sprachduktus ist 

leserfreundlich.

Die quantitative Erfassung der politischen 

Interaktion taiwanesischer Religionen sucht 

in ihrem Umfang - wie auch der Autor 

konstatiert (88) - bislang ihresgleichen, 

selbst unter Bezugnahme chinesischer Pub- 

likationen. Die Statistiken untermauem 

eindrucksvoll den nicht zu unterschatzenden 

Einfluss, den religiose Traditionen bzw. 

Glaubensverankerungen auf politische Mei- 

nungsbildung respektive individuelle Partei- 

praferenzen in Taiwan einnehmen. Die 

Ergebnisse wiederlegen gemeinhin erwartete 

politische Affinitaten der jeweiligen Anhan- 

gerschaften. GleichermaBen lehrreich zeigt 

sich die summarische Abhandlung der ein- 

zelnen Traditionen in den Abschnitten 2 bis 

4, wobei die Eintrage recht enzyklopadisch 

bzw. teils kursorisch gestaltet sind. Aller- 

dings ist es Kuos vorrangiges Ziel, keine 

erschbpfende, jedoch eine punktgenaue und 

komprimierte vergleichende Studie vorzule- 

gen, die die Sachverhalte pragnant und 

ubersichtlich verhandelt. Der Band ist mithin 

eine (langst fallige) straffe Einfuhrung in die 

Thematik, die insbesondere eine sinologisch 

etwas vorgebildete Leserschaft erfreuen 

wird. Es gelingt dem Autor, zentrale Infor- 

mationen zur Thematik in gedrangter Form 

aufzubereiten, und eben dadurch Interesse 

fur eine detailliertere Auseinandersetzung zu 

wecken.
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Fazit: eine gelungene, formal einwandfreie 

Exposition zum Verhaltnis Demokratie- 

Religion in Taiwan. Lesevergnfigen garan- 

tiert.

Lukas Pokorny

Shunsuke Managi, Shinji Kaneko: 

Chinese Economic Development and 

the Environment

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 

2009. 332 S., EUR 135,99

Chinas Wirtschaftswachstum der vergange- 

nen drei Dekaden ist mit jahrlichen Wachs- 

tumsraten von durchschnittlich 9% sehr 

beeindruckend. Dieses Wachstum ging 

jedoch zu Lasten der Umwelt des Landes. 

Weltweit wird auf diesen „nicht nachhalti- 

gen“ Entwicklungspfad seit Jahren kritisch 

hingewiesen und war in den vergangenen 

Jahren vermehrt Gegenstand wissenschaftli- 

chen Interesses. Die Monographie „Chinese 

Economic Development and the Environ

ment" ist eine davon. Hierbei versuchen die 

Autoren Shunsuke Managi und Shinji Ka

neko durch die Anwendung von Okono- 

metrie eine Vielzahl von wichtigen Fragen 

zur Thematik zu beantworten. Die bedeu- 

tendsten sind: Inwieweit folgt die Umwelt- 

verschmutzung lediglich einem normalen 

Pfad der Industrialisierung? Sind Verbesse- 

rungen in der Energieeffizienz des Landes 

nur temporar oder spiegeln sie eine nachhal- 

tigere Entwicklung wider? Welchen Einfluss 

hat die Prasenz auslandischer Untemehmen 

auf eine nachhaltige wirtschaftliche Ent

wicklung? Welche Sektoren sind besonders 

betroffen? Welche Rolle spielt die Nach- 

frage, welche die Angebotsseite beim Ener- 

gieverbrauch?

Das erste Kapitel beschaftigt sich einleitend 

mit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas 

und dem Wachstum der Totalen Faktorpro- 

duktivitat. (Dies beschreibt den Teil des 

Wachstums, der nicht auf den vermehrten 

Einsatz von Kapital oder Arbeit zurfickzu- 

fuhren ist und ist somit ein Messwert fur 

technologischen Fortschritt). AuBerdem wird 

die Entwicklung von umweltpolitischen 

MaBnahmen sowie der Entscheidungspro- 

zess in umweltpolitischen Fragen vorgestellt. 

In dieser Thematik bietet das Buch einen 

sehr guten Uberblick nicht nur fiber inhaltli- 

che Fragen, sondem auch fiber den beste- 

henden Diskurs.

Zur Beantwortung der oben genannten Fra- 

genstellungen werden in den darauf folgen- 

den Kapiteln Studien mit okonometrischen 

Modellen durchgeffihrt. Die Kapitel folgen 

stets dem gleichen Schema: zuerst wird in 

einer Einfuhrung die Fragestellung darge- 

stellt und in den Gesamtkontext gestellt. 

Darauf folgt eine Erklarung des angewand- 

ten Models sowie der verwendeten Daten. 

Am Ende werden die Ergebnisse dargestellt 

und kurz diskutiert. Es wird auch auf Um- 

weltprogramme der chinesischen Regierung 

zu den einzelnen Problemen eingegangen.

In den letzten beiden Kapiteln wird ein guter 

Uberblick fiber verschiedene Vorraussagen 

zu Chinas Entwicklung im Bereich Umwelt 

gegeben sowie in einer Zusammenfassung 

der Versuch untemommen, die zukfinftige 

Verschmutzung anhand eines Modells vor- 

herzusagen.

Zur Umweltsituation in China gibt es bisher 

wenig quantitativ basierende Verdffentli- 

chungen. Der Ansatz von Managi und Ka

neko, bestehende Fragen durch den Einsatz 

von okonometrischen Modellen zu beant

worten, ist prinzipiell sehr gut. Auch bemfi- 

hen sich die Autoren, durch den Einsatz 

vieler verschiedener Modelie die Genauig- 

keit zu erhbhen. Sie verweisen zusatzlich auf 

die Verbffentlichungen anderer Autoren und 

gehen auf die Grfinde fur teils abweichende 

Ergebnisse ein. In dieser Genauigkeit liegt 

aber das grbBte Problem des Buches: es setzt 

ein sehr groBes Wissen fiber Methoden und 

Modelie der Okonometrie voraus. Zwar 

bemuhen sich die Autoren, die wichtigen 

Bestandteile der jeweiligen Modelle kurz 

vorzustellen. Die darauf folgende Anwen

dung der Modelle ist aber aufgrund vieler


