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versammelten Beitrage (Holbig, Schuller) 

wurden bereits in der Augustnummer 2002 

von China aktuell veroffentlicht, einem The- 

menheft zu den deutsch-chinesischen Bezie- 

hungen, beide Artikel wurden aktualisiert. 

Ein Hinweis auf diese friihere Publikation 

ware angebracht gewesen.

Teil 2 enthalt einen Uberblick uber Bestand 

und Bedarf deutsch-chinesischer Hoch- 

schulkooperationen (Rolf Stober); mit der 

Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft 

und Technologie im allgemeinen befasst sich 

Jurgen Kahl, wahrend Ingrid KriiBmann die 

Entwicklung des deutsch-chinesischen Wis- 

senschaftsaustausches aus der Perspektive 

der Erfahrungen der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft nachzeichnet. Sie 

misst dabei der Griindung des Chinesisch- 

Deutschen Zentrums fur Wissenschaftsfor- 

derung in Peking, das gemeinsam mit der 

National Natural Science Foundation of 

China betrieben wird, besondere Bedeutung 

bei. Neben Beitragen zur deutsch-chinesi

schen Hochschul- und Wissenschafts- 

kooperation umfasst dieser Teil Darstellun- 

gen zur (abnehmenden) institutionellen 

Verankerung der chinabezogenen Wirt- 

schaftsforschung in Deutschland (Doris Fi

scher), zu den Kulturbeziehungen zwischen 

beiden Landern (Heike GaBler) und zur 

Situation des Joumalismus in China (Kerstin 

Lohse-Friedrich und Johnny Erling). Abge- 

schlossen wird der zweite Teil mit einer 

Chronologie der deutsch-chinesischen Be- 

ziehungen, die von Uwe Kotzel besorgt 

wurde.

In ihrer knapp gehaltenen Einleitung hat die 

Herausgeberin vorsorglich darauf hingewie- 

sen, dass zahlreiche wichtige Themen wie 

z.B. die Entwicklungszusammenarbeit oder 

die Kooperation im Umweltsektor nicht 

angesprochen werden. Vergeblich wird man 

auch Beitrage aus der chinesischen Perspek

tive, zur Reprasentanz Chinas in Deutsch

land, zur Rolle und Situation von Chi

nes(inn)en in Deutschland oder zur chinesi

schen Deutschlandforschung suchen. Die 

hier prasentierten Analysen und Berichte 

machen gleichwohl die wachsende Bedeu

tung Chinas in den deutsch-chinesischen 

Beziehungen und in diesem Sinne auch 

einen Strukturwandel deutlich. Die Starke 

des Bandes liegt darin, vielfaltige Streiflich- 

ter zu einem breiten Spektrum der bilateralen 

Beziehungen zwischen beiden Landern zu 

bieten und damit die zunehmende Ausdiffe- 

renzierung dieser Beziehungen zu betonen.

Bettina Gransow

Robert Heuser: "Sozialistischer Rechts- 

staat" und Verwaltungsrecht in der VR 

China (1982-2002). Analyse, Texte, Bib

liographic

Hamburg: Institut fur Asienkunde 2003, 502 

S., 38 €

Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, auch 

im Hinblick auf die Durchsetzung der Men- 

schenrechte setzt die Welt groBe Hoffnungen 

in die Rechtsreformen der Volksrepublik 

China. Die Rechtsstaatlichkeit - also die 

Beziehung zwischen Burger und Staat - 

spielt dabei eine wichtige Rolle, ist sie doch 

ein zentrales Element von Demokratie. Diese 

Beziehung lasst sich am Straf- und Verwal

tungsrecht eines Landes festmachen, denn 

hier stoBen die Interessen von Staat und 

Burger direkt aufeinander. In dem vorlie- 

genden Band untersucht Robert Heuser die 

Entwicklung des Verwaltungsrechts, um 

daraus Schltisse auf den Stand der Rechts

staatlichkeit des chinesischen Rechtssystems 

zu ziehen.

Das Buch besteht aus drei groBen Teilen: 

einer Darstellung der Rechtslage, einer sehr 

beeindruckenden Bibliographie von mehr als 

tausend Titeln von uberwiegend chinesi

schen Autoren und einem Anhang mit den 

Ubersetzungen der wichtigsten Gesetzes-
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texte zum Thema. Ein Glossar der chinesi- 

schen Begriffe befindet sich am Schluss.

Heuser beginnt seine Darstellung mit der 

Aufgabenstellung, die sich die Volksrepu- 

blik vorgenommen hat, als sie 1999 das 

"Prinzip der Leitung des Staates gemaB den 

Gesetzen" und die Errichtung eines "sozia- 

listischen Rechtsstaats" in die Verfassung 

aufnahm. Die Untersuchung wird vertieft, 

indem die einzelnen Elemente des Ver- 

waltungsrechts untersucht werden. In dieses 

Kapitel ist der GroBteil der Rechtsfalle 

eingeschoben, die sich durch den ganzen 

analytischen Teil ziehen. Es handelt sich 

hierbei um Ubersetzungen aus Fallsamm- 

lungen, die die Praxis des chinesischen Ver- 

waltungsrechts sehr anschaulich illustrieren. 

Der Analyseteil endet mit dem Kapitel "Re- 

sultat", das sich mit dem Ist-Zustand der 

chinesischen Rechtsstaatlichkeit befasst.

Robert Heuser kommt zu dem Ergebnis, dass 

in der Zeit seit 1982, als die Einfuhrung des 

Zivilprozessgesetzes den Anfang der Ver- 

waltungsrechtsreform machte, formal beina- 

he alle Voraussetzungen fur den Rechtsstaat 

auch in der VR China bereits eingefuhrt 

worden sind. Allerdings gibt es nach Heuser 

vor allem drei Punkte, die eine tatsachliche 

Durchsetzung des Rechtsstaats in der Volks- 

republik verhindern: Die Vorherrschaft der 

Kommunistischen Partei, die fehlende Ge- 

waltenteilung und die fehlende Unabhangig- 

keit der Gerichte. So schlieBt die Darstellung 

Heusers mit der Feststellung, dass eine 

wirkliche Durchsetzung der Rechtsstaatlich

keit und damit ein echter Schutz der Burger 

vor den Eingriffen des Staates jetzt noch 

nicht gegeben sind und eine baldige Durch

setzung auch nicht moglich scheint.

Heusers Arbeit bietet einen sehr umfassen- 

den Uberblick tiber den gegenwartigen Stand 

des Verwaltungsrechts und der Rechtsstaat

lichkeit in der VR China. Sehr positiv zu 

bemerken ist neben der angenehm systemati- 

schen Aufarbeitung des Themas die Darstel

lung der Diskussion in der chinesischen 

Gelehrtenwelt. Robert Heuser lasst die chi

nesischen Wissenschaftler fast ungefiltert zu 

Wort kommen und zeigt so Umfang und 

Tiefe der Debatten um die einzelnen Refor- 

men. Die Bibliographic ist nicht nur eine 

Fundgrube fur Literatur zu alien Bereichen 

des chinesischen Verwaltungsrechts, son- 

dern auch ein anschaulicher Hinweis darauf, 

wie breit die Diskussion um die Justizreform 

in der VR China selbst ist.

Das Buch richtet sich wohl in aller erster 

Linie an Juristen und Regionalwissen- 

schaftler, die sich mit chinesischem Recht 

beschaftigen. Allerdings sind die juristischen 

Kembegriffe in ihrer Bedeutung und auch in 

ihren Urspriingen so ausfiihrlich und ver- 

standlich erklart, dass es durchaus auch fur 

ein breiteres Publikum - Sinologen, Jouma- 

listen, politische Entscheidungstrager mit 

Interessen an der chinesischen Rechtsent- 

wicklung eine wichtige Quelle von Infor- 

mationen sein kann, zumal auch die Fallbei- 

spiele sehr zur Anschaulichkeit der Materie 

beitragen. Sehr bedauerlich ist nur die Be- 

nutzerunfreundlichkeit: Die Bindung ver- 

tragt leider kein mehrmaliges Aufschlagen 

und Durchblattern. Zum schnellen Nach- 

schlagen fehlt dazu auch ein Stichwortver- 

zeichnis. Und fur alle Liebhaber der chinesi

schen Sprache, aber auch im Interesse der 

systematischen Erforschung des chinesi

schen Rechts, waren noch folgende Ergan- 

zungen wunderbar, aber wahrscheinlich zu 

teuer: Fur mehr Einheitlichkeit von Uberset

zungen konnte das Glossar durch die deut- 

schen Ubersetzungen der Begriffe erweitert 

werden, und Studierende des chinesischen 

Rechts wtirden zur Gegenuberstellung auch 

die chinesischen Texte der ubersetzten 

Rechtsquellen im Anhang begriiBen. Es 

bleibt zu wiinschen, dass dieses Buch viele 

Leser haben wird, denn es kann dazu beitra

gen, mit uberkommenen Einschatzungen 

einer auf dem Gebiet des Rechts riickstandi- 

gen und einfaltigen Volksrepublik China
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aufzuraumen und das Chinabild in der Bun- 

desrepublik auf einen aktuellen Stand zu 

bringen.

Katja Levy

Florian C. Reiter: Religionen in China: 

Geschichte, Alltag, Kultur

Miinchen: beck'sche reihe, 2002, 254 S., 

13,90 €

Die Begegnung mit chinesischen Religionen 

ist naturgemab immer eine Begegnung mit 

regionaler und nationaler Geschichte; dies 

hangt wesentlich damit zusammen, dass im 

chinesischen Kontext kein Anspruch auf 

Exklusivitat bzw. Aussagen zu einem "ein- 

zigen rechten Glauben" existiert. Der Autor 

beginnt seine Annaherung an die chinesi

schen Religionen mit der Schilderung seiner 

persbnlichen Eindriicke und Beobachtungen 

in Tempeln auf Taiwan und in der VR Chi

na: dem "Tempel als Prisma religibser Mbg- 

lichkeiten" ist der erste Abschnitt des ersten 

Kapitels gewidmet. Mit diesen persbnlichen 

Anschauungen lenkt er den Leser auf die 

Ebene unmittelbarer Wahrnehmung. Das 

Buch richtet sich somit auch an Leser, die 

vielleicht noch nicht in China gewesen sind 

und sich noch kaum mit diesem Thema 

auseinandergesetzt hatten. Die manifeste 

Vielfalt religibser Betatigungen vonseiten 

der Tempelbesucher, die Intensitat, mit der 

diese ihre religibsen Praktiken absolvieren, 

aber auch die Beobachtung der kommerziel- 

len Atmosphare in und um historisch bedeut- 

samen und damit "touristisch bedeutsamen" 

Tempeln sowie die Mischung von Kult- 

objekten in den unterschiedlichen Tempeln 

macht es schwer, eine genaue Differen- 

zierung anzustellen: buddhistisch, daoistisch 

oder konfuzianisch?

Worin besteht "chinesische Religiositat", 

diese Frage zieht sich wie ein roter Faden 

durch das ganze Buch, hangt doch von dieser 

Beantwortung ab, inwieweit wir chinesische 

Religionen "verstehen" kbnnen. Es ist die 

Haltung der Besucher in den Tempeln zu

sammen mit der herrschenden Atmosphare 

in den jeweiligen Tempeln, die unter ande- 

rem daruber Aufschluss gibt. Das Abbren- 

nen von Weihrauchstabchen, das Vorbringen 

von Wiinschen und Gebeten, das Spenden 

von Opfergeld, die verschiedenen Arten und 

Weisen der Befragung von Orakeln u.a. sind 

ganzlich Ausdrucksweisen der zugrun- 

deliegenden Vorstellung eines umfassenden 

Wirkzusammenhangs von Welt, Gesellschaft 

und Natur; eine allgemeine Befindlichkeit 

der Menschen, die sich insbesondere auf ei

nen Sinn fur Lebensqualitat und fur indivi- 

duelle Gute bezieht, mundet in religiose 

Betatigungsfelder. Es ist nicht die Vorstel

lung eines einzigen Gottes, der Anspruch auf 

"Alleinherrschaft" uber Leben und Tod der 

Menschen erheben kbnnte, es ist auch nicht 

die Vorstellung einer einzig gtiltigen Ausle- 

gung von Glaubenssatzen durch einen Ver- 

treter auf Erden; vielmehr ist es ein Wissen 

um Wirkzusammenhange, die mit Pietat und 

Achtung vor der allgemein als spirituell 

empfundenen Natur und dem Numinosen 

verbunden sind. Diese vielleicht etwas vage 

anmutende Aussage kann als Fundament 

angesehen werden fur all die unter

schiedlichen regionalen Kulte wie z.B. den 

Kult um den "Gott der Literaten" oder den 

"Kult um die achtzehn Lords" u.a., aber 

ebenso fur die religibsen Betatigungen in der 

hauslichen Sphare und im Rahmen der Ah- 

nenverehrung (Familiengraber).

Grundlage des Ahnenkultes ist ebenfalls die 

oben angesprochene Pietat gegeniiber aller 

Natur einschliefilich der verstorbenen Ange- 

hbrigen, wobei der Aspekt des Bedurfnisses 

nach spiritueller Absicherung im Rahmen 

der Vorstellung einer umfassenden kosmi- 

schen Ordnung zentral sein mag. Die spiritu- 

elle Sphare ist somit keineswegs auf Tempel 

beschrankt, sondern durchzieht den geo- 

graphischen Raum in unterschiedlicher


