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Interkulturelle Probleme werden auch in den Beitragen von Carsten Herrmann-Pil- 

lath und Stephan Puhi angesprochen. Herrmann-Pillath stellt die Diskussion ilber die 

Rolle der "Tradition Chinas" und der chinesischen Kultur in der Moderne dar, wie 

sie unter Exil-Chinesen gefuhrt wird. Der Frage des Verhaltnisses von Menschen- 

rechten und chinesischer Tradition wendet sich Puhi zu. Problematisch an seiner 

Darstellung scheint die uneingeschrankte Gleichsetzung von christlichem Men- 

schenbild und Menschenrechten, unterschlagt diese doch, wie schwer sich die Kir

chen mit dem Begriff der Menschenrechte noch lange nach 1949 getan haben. Ein- 

blicke in die vielfaltige und interessante chinesische Diskussion um die Rolle und 

Bedeutung der Religion in der Moderne geben die Beitrage von Zhou Xinpin, Chen 

Shunxin und Fang Lizhi.

Insgesamt ist ein interessanter Band entstanden, der ein in der wissenschaftlichen 

Forschung zu wenig beachtetes Thema facettenreich beleuchtet. Es bleibt zu wiin- 

schen, dab es dem Band gelingt, AnstoB zu geben fur eine intensivere Beschaftigung 

mit Religion und Christentum in China im zwanzigsten Jahrhundert, und dies nicht 

nur in kirchlichen Kreisen, sondern auch in der chinawissenschaftlichen Forschung 

und Diskussion.

Klaus Muhlhahn

Roman Malek (Hrsg.), Hongkong. Kirche und Gesellschaft im Uber

gang. Materialien und Dokumente

Nettetal: Steyler Verlag, 1997, 557 S.

Das boomende Wirtschafts- und Finanzzentrum Hongkong mit seinen Warenstro- 

men, Finanztransaktionen und in die Hbhe schieBenden Glasbauten hat auch eine 

andere, eine weniger spektakulare, eine leise Seite: Seit der Proklamation als Kron- 

kolonie des britischen Kbnigshauses entwickelte sich Hongkong zu einem Zentrum 

der christlichen Kirchen. Heute ist Hongkong mit 240.000 Mitgliedem die groBte 

chinesische Dibzese der Welt und von hier aus werden seit 1843 die Bemiihungen 

um die Verbreitung des Evangeliums in China und SUdostasien koordiniert und 

organisiert. Der von Roman Malek herausgegebene Dokumenten-Band will Hong

kong daher aus einer anderen Perspektive beleuchten, die, wie der Herausgeber in 

der Einftihrung betont, die Tatigkeiten insbesondere der katholischen Kirche zum 

Gegenstand hat. AnlaB fur diese Edition war die Riickgabe Hongkongs an China am 

1. Juli 1997. Wie die in bezug auf den Ubergang 1997 in Teil II abgedruckten Do

kumente des Bandes belegen, blickten die Gemeinden diesem Datum einerseits mit 

groBer Besorgnis entgegen, sahen aber andererseits auch eine groBe Chance fur 

Hongkong, kunftig als Brtickenkirche zwischen der Amtskirche und der katholi

schen Kirche auf dem chinesischen Festland wirken zu kbnnen.

Die Beitrage des Bandes wenden sich an eine allgemein interessierte Leserschaft. 

Der erste Teil behandelt ausgehend von kirchengeschichtlichen Uberblicken Cha- 

rakteristika und Eigenarten der Hongkonger Kirche. Deutlich wird aus den Beitra

gen von Hung-Kay Luk, Shao Yidan, Lam Sui Kee, daB die Kirche in Hongkong 

unter den besonderen ortlichen Bedingungen einen spezifischen Charakter entwik-
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kelt hat. Daher bedeutet die Ubergabe nicht nur politisch einen Einschnitt, sondern 

es geht fur die Kirche auch um die Bewahrung der historisch gewachsenen pastoral- 

theologischen Identitat im Angesicht einer als iibermachtig empfundenen Kirche auf 

dem Festland. Teil II berichtet iiber den aktuellen Stand der katholischen Gemein- 

den und belegt mit Fotos und Texten ihr reges Leben. Von besonderem Interesse fur 

den allgemein interessierten Leser diirften die Beitrage zur kirchlichen Sozialarbeit 

sein. Hier werden Schattenseiten der Entwicklung Hongkongs wie die sogenannten 

"Kafigmenschen", die StraBenkinder oder auch die Situation von Fluchtlingen und 

Wanderarbeitem dokumentiert und thematisiert. Allesamt Aspekte, die allzu geme 

in der Erfolgsgeschichte der Kronkolonie iibersehen werden. Teil III bringt die rele- 

vanten politischen Dokumente, die im Zusammenhang mit der Ubergabe 1997 ste- 

hen. Der vierte Teil beinhaltet Beitrage zu der Zukunft der Kirche in Hongkong. 

Hier werden die Uberlegungen in bezug auf Hongkong als kirchlicher Briicke zwi- 

schen Vatikan und China konkretisiert. Es finden sich auch Interviews mit dem 

letzten britischen Gouvemeur Patten und dem Kardinal von Hongkong, Joseph Zen. 

Teil V behandelt unter der Uberschrift "Solidaritat" die Beziehungen zwischen Ge- 

meinden in Europa und in Hongkong.

Die Autoren des Bandes sind iiberwiegend Hongkonger und aktive Mitglieder in 

den ortlichen Gemeinden, und ihre Beitrage beruhen daher auf authentischer Kennt- 

nis der Gegebenheiten. Zu bedauern ist jedoch, daB fur die Kirche sensible und 

brisante Themen wie die historische Rolle der Kirche in dem kolonialen Machtge- 

fiige oder das Verhaltnis zwischen auslandischen Missionaren und einheimischem 

Klerus einfach ausgespart wurden. Nichtsdestotrotz gelingt es dem Band, einen 

wichtigen Aspekt der Gesellschaft der ehemaligen Kronkolonie zu dokumentieren, 

ohne den die Beschaftigung mit der Geschichte und der Gegenwart Hongkongs 

unvollstandig bleiben muB.

Klaus Mtihlhahn

Lulu Wang: Das Seerosenspiel. Eine Jugend in China

Mtinchen: List Verlag, 1997, 555 S.

Lulu Wang gibt der Hauptperson der Erzahlung nicht ihren eigenen Namen, und 

dennoch ist es auf eine Weise ihre persbnliche Geschichte, die sie erzahlt. Es geht 

um Lian, ein Madchen, das inmitten der Kulturrevolution heranwachst. Sie lebt in 

Peking, wo sie die Oberschule besucht. Obwohl Lian zur Oberschicht gehbrt, ist sie 

mit Kim befreundet, die aus der untersten "Kaste" kommt, und mit der sie daher 

eigentlich keinen Umgang pflegen diirfte.

Als Lian zusammen mit ihrer Mutter in ein Umerziehungslager gebracht wird, lemt 

sie die Auswirkungen der Kulturrevolution zum ersten Mai unmittelbar kennen. Sie 

schafft sich eine kleine Welt inmitten der alltaglichen Grausamkeiten, um sich als 

einziges Kind zwischen all den Erwachsenen zurechtzufinden. Hierzu halt sie Vor- 

trage am Seerosenteich nahe des Lagers, zunachst allein, spater auch mit einigen 

ihrer Lehrer als Publikum. Das "Seerosentheater", wie sie es nennt, hilft ihr, Dinge 

zu verstehen und das Gelemte zu verarbeiten. Als Lian nach Peking zuruckkommt,


