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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
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uber Demokratie, Menschenrechte und 

Modeme in China ausgelost hatte, hierbei 

allerdings von dem „europaischen“ Ver- 

standnis dieser Begriffe ausging.

Das Buch lasst sich aus verschiedenen 

Blickwinkeln heraus lesen und interpretie- 

ren. Fur den interessierten Leser - zur Ziel- 

gruppe zahlen zweifelsohne auch all jene, 

die an der aktiven Ausgestaltung der Politik 

beteiligt sind - liefert das Buch einen diffe- 

renzierteren Einblick in die historischen und 

kulturellen Faktoren, welche die chinesi- 

schen Vorstellungen von Politik und Welt- 

ordnung der Gegenwart pragen. Das vorlie- 

gende Essay, dem Anspruch nach ein „Pla- 

doyer“, stellt sich dabei offensiv gegen einen 

orientalistischen Blick des Westens auf 

China, der dieses als Gegen- und Zerrbild 

seiner Selbst konstruiert.

Der Sinologe fmdet in diesem Buch zu- 

nachst eine Kurzfassung der chinesischen 

Geschichte von der ersten Reichseinigung 

bis in die Gegenwart des Jahres 2011. Dabei 

steht die Suche Chinas nach einer „neuen“ 

Identitat und die Auseinandersetzung mit 

westlichen Ideen im Mittelpunkt. Diese 

Suche ist jedoch nicht auf die Zeit der Opi- 

umkriege und den erzwungenen Ubergang 

Chinas von tianxia zu guojia beschrankt. 

Der Autor hebt hervor, dass Chinas Uberle- 

gungen zu Herrschaft und politischer Ord- 

nung, die sich im Spannungsfeld zwischen 

der Anlehnung an „westliche“ Modelie und 

der (Re-)Konstruktion einer partikularen 

„chinesischen“ Kultur abspielen, von globa- 

ler Bedeutung sind. Denn da China und 

andere regionale Machte an Einfluss gewon- 

nen haben, Europa und der Westen, so die 

These des Autors, sich in einer Sinnkrise 

befmden, kann die Weltordnung des 21. 

Jahrhunderts nicht langer allein aus einer 

europaischen Perspektive heraus definiert 

werden. Mit diesem Gedanken fordert das 

Buch auch den sinologischen Leser dazu auf, 

uber die Entwicklungen zwischen China und 

der Welt in der Gegenwart nachzusinnen und 

Chinas Entwicklung nicht isoliert und auf 

die innenpolitischen Konstellationen redu- 

ziert zu betrachten.

Das Buch erfordert von beiden Lesergruppen 

die Bereitschaft, sich sowohl mit der Ge

schichte und Politik Chinas als auch den 

Konstellationen Europas auseinanderzuset- 

zen. Diese Form der selbstreflektiven Be- 

trachtung erfolgt in China, wie der Autor 

betont, schon seit langer Zeit. Habermas und 

die Frankfurter Schule sind den chinesischen 

Intellektuellen ebenso vertraut wie die 

Schriften US-amerikanischer think tanks 

zum pazifischen beziehungsweise asiati- 

schen Jahrhundert. Die Beschaftigung mit 

Europa und dem „Westen“ findet dort jedoch 

nicht unter der Preisgabe der eigenen Kultur 

und Tradition statt. In Europa hingegen 

werden die chinesischen Perspektiven und 

philosophischen Konzepte alienfalls am 

Rande wahrgenommen. Die europaische 

Nabelschau aber, so die zentrale These des 

Autors, bedinge, dass die europaische Au- 

Benpolitik gegeniiber China weiterhin von 

Kurzschliissen und normativen Postulaten 

gepragt sei. Um konstruktive Kritik an Miss- 

standen in China (wie in Europa) iiben zu 

kbnnen, seien jedoch fundierte Kenntnisse 

des eigenen wie auch des jeweils anderen 

Systems erforderlich. Insofem endet das 

Essay zu China mit einigen Betrachtungen 

zu Europa und der Europaischen Union 

(Kapitel 5). Diese konnten noch durch eine 

starkere Einbindung der allgemeinen poli- 

tikwissenschaftlichen Forschungsliteratur 

vertieft werden, ebenso wie die Passagen zu 

den wirtschaftlichen Machtrelationen. Auch 

ein Verweis auf eher joumalistisch popular- 

wissenschaftliche Studien zur „China 

Threat^-Debatte ware an der einen oder 

anderen Stelle durchaus angebracht.

China, wie der Autor abschlieBend betont, 

stellt nicht erst seit seinem „Aufstieg“ zu 

einem global player eine Herausforderung 

fur den Westen dar. Die Beziehungen zwi

schen Europa und China waren von je her 

durch die Divergenz ihrer Ordnungsmodelle 

gepragt. Der „Lbsungsvorschlag“ des Autors 

- die bewusste Anerkennung der kulturellen
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Differenzen - ist eine von mehreren denkba- 

ren Optionen, sich sowohl gegen die Damo- 

nisierung Chinas wie auch gegen jede Form 

der China-Euphorie zu verwahren.

Letztendlich handelt das vorliegende Buch 

von der Frage nach der Positionierung und 

Ausrichtung der Sinologie im 21. Jahrhun- 

dert - es bricht bewusst das „Schweigen der 

Chinakenner" und schlagt eine Briicke zwi- 

schen kulturwissenschaftlicher Forschung 

und politischer Praxis. Es ist sehr zu hoffen, 

dass Schmidt-Glintzers „Pladoyer“ noch 

weitere Diskussionen in dieser Richtung 

nach sich ziehen wird.

Nele Noesselt
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„Sprache und Wirklichkeit in China" enthalt 

19 Aufsatze verschiedener Autoren aus dem 

deutschsprachigen Raum. Die Idee zu die- 

sem Werk wurde auf der 20. Jahrestagung 

der Deutschen Vereinigung fur Chinastudien 

Ende November 2009 entwickelt.

Die erlebte Wirklichkeit steht oft im Wider- 

spruch zum gesprochenen oder geschriebe- 

nen Wort in China. So lautet die Elypothese 

des vorliegenden Werkes. Jeder der einzel- 

nen Beitrage fokussiert diese Hypothese auf 

unterschiedliche Aspekte der Chinafor- 

schung. Die Mehrheit der Beitrage befasst 

sich mit verschiedenen historischen Epo- 

chen, Beitrage mit aktuellem Hintergrund 

sind in der Unterzahl. In Absprache mit der 

ASIEN-Redaktion werde ich mich bei der 

Rezension auf die aktuellen Themen be- 

schranken.

Astrid Lipinsky analysiert in ihrem Beitrag 

das gesellschaftliche Phanomen der Zweit- 

frau in China. Sie redet hier von Bigamie im 

Recht und ernai im Alltag. Mirjam Trbster 

schildert anhand des chinesischen Theaters 

Probleme der chinesischen Sprache auf der 

Theaterbiihne. Rui Wang analysiert die 

chinesische Intemetsprache und stellt dabei 

kamevalistische Tendenzen der verdeckten 

Kritik fest, die von den chinesischen Inter- 

netnutzem betrieben werden. Jingfei Liang 

stellt in ihrem Beitrag das Lemen der chine

sischen Sprache in Berlin in den Mittelpunkt 

und forscht uber den Chinesisch-Unterricht 

fur chinesische Muttersprachler der zweiten 

Generation. Anett Dippner stellt in ihrem 

Beitrag das Sprechen liber Sexualitat in 

China in den Fokus. Sie redet in diesem Fall 

von einem Regime des Unsagbaren und 

stellt Uberlegungen zu einer verstarkten 

Diskursivierung von Sexualitat in China an.

„Sprache und Wirklichkeit in China" regt zu 

einem breiten Diskurs zum Thema an. Be- 

sonders die aktuellen Texte liefem anschau- 

liche Beispiele und genaue Analysen.

„Sprache und Wirklichkeit in China" richtet 

sich in erster Linie an Sinologen, die in der 

historischen Chinasprachforschung zu Hause 

sind. Die aktuellen Texte liefem anschau- 

liche Beispiele liber den Widerspruch zwi- 

schen Sprache und Wirklichkeit.

Volker Stanislaw

Chi-Kwan Mark: China and the World 
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Das rasante Wachstum der chinesischen 

Wirtschaft und sein wachsender politischer 

Einfluss nicht nur in der asiatischen Region, 

sondem auf intemationaler Ebene, werden 

oft als eine der wichtigsten historischen 

Entwicklungen dieses Jahrhunderts bezeich- 

net. Oftmals ist damit die Angst verbunden, 

von der neuen Supennacht China uberrollt 

zu werden. Uberwiegend negative Meldun- 

gen zu China in den westlichen Medien tun 

ein Ubriges, um die gefuhlte Bedrohung 

weiter zu verstarken. Dabei muss man sich 

zunachst fragen, ob der Aufstieg Chinas 

wirklich so neu ist oder ob dieser nicht eher 

die Wiederauferstehung einer sehr alten




