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henden Verkehrs in Hanoi ein. Es werden 

konkrete Vorschlage gemacht, was bis zum 

Jahr 2020 konkret getan werden kann. Die 

Schaffung offentlicher Parkplatze und der 

Ausbau des OPNV sind die Eckpfeiler einer 

solchen Strategic. Karl Hans Hartwig geht 

auf den „Problemloser“ City Maut ein. Die 

Erfahrungen mit der City Maut zeigen, dass 

die Realisierung der damit verbundenen 

Zielsetzungen von technischen Entwicklun- 

gen, Kostensenkungen und Vereinfachungen 

bei der Handhabung der Systeme abhangt. 

Es mag sein, dass Schwellenlander auf 

Grund des Problemdrucks in ihren Metro- 

polen schneller bei der Einfuhrung voran- 

kommen. Van Hong Tan/Jan-Dirk Schmd- 

cker/Fujii Satoshi gehen - unter Nutzung 

von Simulationsrechnungen - auf die Folgen 

des Ubergangs vom Moped zum PKW in 

Ho-Chi-Minh-Stadt ein. Auch dieser Beitrag 

zeigt wieder, wie groB in den vietnamesi- 

schen Metropolen der Handlungsbedarf beim 

Aufbau von OPNV-Strukturen ist. Im Bei

trag von Christiane Molt geht es um Heraus- 

forderungen beim Aufbau und Ausbau eines 

nachhaltigen OPNV-Systems in Hanoi. Die 

Notwendigkeit der Integration von Raum- 

und Verkehrsplanung wird betont.

Der Band ist vergleichend angelegt und 

informativ, aber durchaus auch theoretisch 

angeleitet und praxisorientiert. Die Studie ist 

wichtig, weil deutlich wird, dass das Lemen 

keine EinbahnstraBe von den Industrie- zu 

den Schwellenlandem ist.

Karl Wohlmuth
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Der franzosische Historiker Vincent 

Goossaert und der kanadische Sozialanthro- 

pologe David A. Palmer, die sich beide in 

den letzten Jahren durch zahlreiche Publika- 

tionen im Bereich der chinesischen Religi- 

onsgeschichte einen Namen gemacht haben, 

wagen in ihrem gleichnamigen Buch den 

ehrgeizigen Versuch, der „religiosen Frage“ 

im modemen China nachzugehen. Angefan- 

gen mit der Einhundert-Tage-Reform von 

1898 werden uber 100 Jahre chinesischer 

Geschichte umspannt, die vom Ende der 

traditionellen Ordnung fiber die unsteten 

Jahrzehnte von Revolutionen und Biirger- 

krieg hin zum wirtschaftlichen und geopoli- 

tischen Aufstieg Chinas reichen. Die Auto- 

ren versuchen zu zeigen, wie sich das 

religiose Feld Chinas seit dem erstmaligen 

Auftauchen westlich implantierter sakula- 

ristischer Modemitatsdiskurse gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts fiber die Auswfichse 

radikal antireligioser Politik bis hin zum 

relativen Laissez-faire eines autoritaren 

Sakularismus verandert und neu geordnet 

hat.

Auf knapp 400 Seiten beschreiben die Auto- 

ren, wie durch die verschiedensten Kampag- 

nen und Politiken, aber auch durch die Mo- 

dellfunktion des westlichen Christentums, 

ein autonomes „religidses Feld“ entstand, 

welches zuvor in China nicht existiert hatte. 

Durch die Abgrenzung von Wissenschaft, 

Religion und Aberglauben (mixiri) wurden 

neue Kategorien eingefiihrt (Kap. 2), die 

nicht nur den politischen Umgang mit Reli- 

gionen bestimmen, sondem auch einen 

pragenden Einfluss auf die Religionen selbst 

sowie die Formen von Religiositat entfalten 

sollten. Einerseits gelang es eifrigen Refor- 

mem, einige chinesische Traditionen als 

„Religionen“ nach christlichem Vorbild 

umzuformen, um den Idealen der neuen Zeit 

zu entsprechen (Kap. 3). Andere Traditionen 

wiederum fanden Raum zur Entfaltung in 

den sakularen Feldem Wissenschaft, Medi- 

zin oder Philosophic, wie etwa viele der in 

den 1950em unter dem Label Qigong ver- 

einten Kbrperkultivierungsmethoden. Wie

der andere, wie die sogenannten „Erlbsungs- 

gesellschaften“ {redemptive societies), ver- 

suchten hingegen, die chinesische Tradition 

so umzugestalten, dass sie einen wichtigen 

Platz in einer globalen Modeme einzuneh- 

men vermag (Kap. 4).
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Auf der anderen Seite hingegen erfuhren 

viele der als „Aberglauben“ eingestuften 

Formen von Religiositat wie kommunale 

Tempelkulte und lange Zeit auch die re

demptive societies ein Jahrhundert voller 

Marginalisierung, Kriminalisierung und 

Verfolgung (Kap. 5). Dadurch entstanden 

Freiraume fur andere und teilweise neue 

Formen von Religion. Nicht zuletzt die 

zunehmende, wenn auch nicht absolute, 

Laissez-faire-Politik seit 1978 bietet die 

ndtigen Freiraume fur das Wiederaufleben 

eines sichtbaren und gesellschaftlich rele- 

vanten religiosen Lebens nach der Mao-Ara 

(Kap. 10). Zudem entwickeln sich seitdem 

neue Formen von Religiositat in einer mo

demen und wirtschaftlich prosperierenden 

Gesellschaft, in der seit kurzem erstmals 

uber die Halfte der Bevblkerung in Stadten 

und damit losgeldst von traditionellem 

Brauchtum und askriptiven religiosen Ge- 

meinden lebt (Kap. 11). Kurzum beschreibt 

die „religidse Frage“ also die Frage nach der 

Rolle von Religion in der Geschichte der 

Modemisierung Chinas, ob sich Religion 

ganzlich in den Bereich privater Andacht 

zuriickgezogen hat und wie sich verschie- 

dene Formen von Religion und Religiositat 

an die neuen Bedingungen angepasst und 

unter ihnen verandert haben.

Abgerundet wird die Betrachtung durch die 

Beriicksichtigung des Christentums sowie 

der Religionen von Minderheiten (tibetischer 

Buddhismus, Islam), deren Evolution nicht 

zuletzt geostrategischen und geopolitischen 

Uberlegungen des modemen chinesischen 

Staates geschuldet ist (Kap. 13). Eine wei- 

tere hervorzuhebende Starke des Buchs ist 

seine Einbeziehung altemativer, „chinesi- 

scher“ Staaten, wie Taiwan, Hongkong und 

Singapur sowie Landem mit starken chinesi

schen Minderheiten wie Thailand und Ma

laysia (Kap. 8). Diese Beispiele demonstrie- 

ren, wie unterschiedlich die Losung der 

religiosen Frage sein kann.

Der mit Religion im modemen China schon 

vertraute Leser wird wenig neues Material in 

diesem Buch finden, zumal es sich auch als 

Synthese der in den letzten Jahren explosi- 

onsartig zugenommenen Forschungsliteratur 

versteht. So besteht seine Starke jedoch v.a. 

darin, die Komplexitat der religiosen Frage 

im Zuge der Modemisierung Chinas im 20. 

und friihen 21. Jahrhundert zu veranschauli- 

chen und die vielschichtigen Entwicklungen 

gut lesbar nachzuzeichnen. Somit ist dieses 

Buch nicht nur jedem an chinesischen Reli

gionen interessierten Leser uneingeschrankt 

zu empfehlen. Es ist auch ein Versuch, 

Religion wieder ins Zentrum der modemen 

chinesischen Geschichte zu bringen, wo ihre 

Bedeutung leider oft vemachlassigt wurde. 

Nicht zuletzt ist es auch gerade in der lau- 

fenden Sakularitatsdebatte in den Geistes- 

wissenschaften ein starkes und unuberhorba- 

res Zeugnis des Scheitems des klassischen 

Sakularisierungsparadigmas. Somit bietet es 

auch dem eher religionswissenschaftlich 

orientierten Leser eine bereichemde und 

anregende Lektiire.

Nikolas Broy
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Mit „China. Eine Herausforderung fur den 

Westen“ hat der bislang vor allem fur seine 

literaturhistorischen und kulturwissenschaft- 

lichen Arbeiten zu China weithin bekannte 

Sinologe Schmidt-Glintzer ein hbchst nach- 

denkliches und zur kritischen (sinologi- 

schen) Selbstreflexion anregendes Essay 

vorgelegt. In diesem widmet er sich der 

Mbglichkeit des Dialogs zwischen „China“ 

und dem „Westen“, wobei er postuliert, dass 

dies nur mbglich sein kbnne, wenn die parti- 

kularen kulturellen Deutungsmuster der 

jeweils anderen Seite akzeptiert werden. Den 

AnstoB fur diese Uberlegungen bot, wie der 

Autor einleitend darlegt, die Ausstellung 

„Die Kunst der Aufklarung“ (Peking, 2011), 

welche in Deutschland emeut eine Debatte




