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China. Die chinesische Fiihrung zeigt sich 

trotz bestehender Spannungen und dem 

Anstieg an Massenprotesten weiterhin nicht 

gezwungen, eine Reform des staatlich ge- 

lenkten Gewerkschaftssystems anzugehen.

Dem Leser erschlieBt sich bei der Lekture, 

wieviel Raum fur politische Mitbestimmung 

und Mitsprache den chinesischen Biirgem 

aktuell gegeben ist und welche Entwick- 

lungsmoglichkeiten in der nahen Zukunft 

bestehen. Die Beitrage iiberzeugen durch 

ihren Riickgriff auf aktuelle Primarfor- 

schung. Der Sammelband bietet sich als 

Lekture sowohl fur Wissenschaftler, Stu- 

denten aber auch fur Praktiker an, welche 

sich einen gut fundierten Einblick in die 

Interessenvermittlung in verschiedenen 

Teilen des chinesischen politischen Systems 

verschaffen wollen.

Matthias Stepan
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Das chinesische Recht erfahrt von immer 

mehr Auslandem groBe Aufmerksamkeit, 

weil diese zum Beispiel Geschaftsbeziehun- 

gen mit China aufbauen mochten. Allerdings 

ist gerade das Recht in China als Instrument 

zur Rechtsdurchsetzung zuweilen schwer zu 

begreifen. Die Autoren Heuser und Sprick 

sehen daher als Ziel ihres Buches, bei den 

Lesem ein besseres Verstandnis fur das 

rechtliche Umfeld des Wirtschaftens in 

China zu fordem. Das Buch ist der erste Teil 

der von Bjorn Ahl herausgegebenen Reihe 

„Studien zu Recht und Rechtskultur Chinas“ 

der Universitat Koln.

Der vorliegende, in deutscher Sprache er- 

schienene Band ist eine iiberarbeitete Neu- 

fassung des 2006 herausgegebenen Werkes 

von Robert Heuser „Grundriss des chinesi

schen Wirtschaftsrechts“. Erganzt wurden 

Kapitel zu Rechtsbereichen wie Wirtschafts- 

volkerrecht und AuBenhandelsrecht. In den 

nunmehr 14 Kapiteln stellen die Autoren 

Heuser und Sprick das chinesische Wirt- 

schaftsrecht systematisch anhand dreier 

iibersichtlich strukturierter Teile dar. Alle 

Kapitel enden mit ausgewahlter Literatur 

zum Themengebiet und weiterfiihrenden 

Leseempfehlungen, die dem Leser die Mog- 

lichkeit geben, sich tiefergehend mit einem 

interessanten Themengebiet des Rechts zu 

beschaftigen.

Der erste Teil des Buchs umfasst die Kapitel 

zur chinesischen Wirtschaftsverfassung, dem 

Wirtschaftsvolkerrecht und AuBenhandels

recht, welche China nach Beitritt in die 

WTO umsetzte, sowie dem Verfahrensrecht 

in China, welches haufig in zivilrechtlichen 

Konflikten seine Anwendung in Streitbeile- 

gung, Schlichtung und Schiedsverfahren 

fmdet.

Anhand zivilrechtlicher Grundlagen, Unter- 

nehmens- und Personengesellschaftsrecht, 

dem Recht fur Korperschaften und Foreign 

Invested Enterprises sowie Schutzrechten 

geistigen Eigentums wird das Wirtschafts- 

privatrecht der VR China im zweiten Teil 

des Buches erlautert. Hierbei gehen die 

Autoren vor allem auf die Grundlagen des 

Deliktsrechts, des Untemehmensrechts und 

des Kreditrechts ein.

Im dritten Teil werden verwaltungsrechtliche 

Grundlagen sowie deren Trager und Hand- 

lungsformen dargelegt. In Kapitel 11 werden 

die Aufsicht, Forderung und Lenkung der 

Wirtschaftsverwaltung und in Kapitel 12 das 

Kartellrecht und die Antimonopolgesetzge- 

bung thematisiert. Die beiden letzten Kapitel 

uber die neuen Regularien zu Umweltschutz, 

Arbeitsschutz und Verbraucherschutz sowie 

ein Kapitel zum Wirtschaftsstrafrecht bilden 

den Abschluss dieses umfassenden Grundla- 

genwerkes.

Das Buch ist fur Studierende der Regional- 

und Rechtswissenschaften geeignet, die sich 

zum ersten Mai oder als Vertiefung mit 

chinesischem Wirtschaftsrecht befassen und 

einen umfassenden Uberblick gewinnen 

wollen, sowie fur Wissenschaftler und
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praxisorientierte Nutzer auf dem Gebiet des 

chinesischen Wirtschafts- und Rechtssys- 

tems, die ein solides Nachschlagewerk haben 

mbchten. Robert Heusers und Daniel Spricks 

Buch wird auch weiterhin eines der wich- 

tigsten deutschsprachigen Nachschlagewerke 

sein, ein Muss in deutschsprachigen Univer- 

sitatsbibliotheken zu chinesischem Recht.

Judith Schbne

Tim Pringle: Trade Unions in China. 

The Challenge of Labour Unrest

London: Routledge, 2011. 224 S.,

GBP 26,99

Im Jahre 2006 setzte der Allchinesische 

Gewerkschaftsbund (ACFTU) mit der Un- 

terstiitzung des damaligen Staats- und Par- 

teichefs Hu Jintao durch, dass die Firma 

Walmart in China als dem ersten Land 

weltweit die Einrichtung von Gewerk- 

schaftsgruppen in ihren Laden erlaubte. 

Sieht man einmal davon ab, dass ACFTU bis 

dahin in chinesischen Privatbetrieben weit 

weniger Einsatz bei der Schaffung von 

Gewerkschaftsgruppen gezeigt hatte, so 

schien die hier an den Tag gelegte Hartna- 

ckigkeit doch anzudeuten, dass sich der 

Gewerkschaftsbund allmahlich seiner ei- 

gentlichen Rolle in einem veranderten Wirt- 

schaftssystem bewusst wurde. Konnten die 

der Kommunistischen Partei unterstehenden 

Gewerkschaften, die sich traditionell als 

deren „Transmissionsriemen“ verstanden 

und die Arbeiter im Interesse eines nationa- 

len „Gesamtinteresses“ organisierten, bis 

zum Beginn der Reformen noch auf die 

besonderen „sozialistischen“ Arbeitsbezie- 

hungen verweisen, so verlor dieses 

„Gesamtinteresse“ mit der Entstehung von 

Privatbetrieben, der Reform der Staatsbe- 

triebe und der Zunahme von Konflikten 

zwischen „Arbeit und Kapital“ immer mehr 

an Glaubwurdigkeit.

Da sich die Gewerkschaften aber nicht als 

Vertreter der Arbeiterinteressen verstanden, 

sondem giinstigstenfalls als Vermittler zwi

schen den beiden Polen des Arbeitsverhalt- 

nisses, in der Regel aber die Arbeiter eher 

weiterhin im Interesse des „nationalen Ge- 

winns“ zur Disziplin riefen, wurden sie in 

den Augen vieler Arbeiter - und der intema- 

tionalen Forschung - entgiiltig wertlos. Die 

Arbeiter wurden daher im Faile von Kon

flikten selbst aktiv und forderten z.T. (wie 

1989) sogar die Bildung unabhangiger Ge

werkschaften. Ermutigend schienen daher 

vereinzelte, aber zunehmende Berichte von 

aktiven Basisorganisationen, wo Gewerk- 

schaftskader unmittelbar mit den Problemen 

und Forderungen der Arbeiter konfrontiert 

waren. Eine wachsende Zahl an Forschungs- 

beitragen hat seitdem gezeigt, wie und wo 

Arbeiterunruhen entstanden, welche Forde

rungen die Arbeiter erhoben oder wie sich 

vor allem betriebliche Gewerkschaftsorgani- 

sationen dazu verhielten. Sie konnten dabei 

auch auf offizielle Aussagen der Partei 

ebenso wie der Gewerkschaften selbst ver

weisen, die von ACFTU eine neue Rolle 

einforderten.

Generell hat sich allerdings wenig geandert. 

Als im Friihjahr 2010 eine Streikwelle zu- 

nachst in japanischen Autofirmen begann, 

organisierten die Gewerkschaften Trupps mit 

gelben (!) Cappies, die die streikenden Wan- 

derarbeiter wieder an die Arbeit priigeln 

sollten. Und als im Marz 2014 die Gewerk- 

schaftsgruppe in einem Walmart-Laden (!) 

in Changde, Provinz Hunan, ihre Rolle 

emstnahm und fur entlassene Arbeiter hd- 

here Abfmdungen einforderte, zog die stadti- 

sche ACFTU-Leitung angesichts der harten 

Linie der Stadtregierung ihre anfangliche 

Unterstiitzung zuriick. Auf die Aufforderung 

des neuen Parteivorsitzenden Xi Jinping, 

sich starker den Arbeiterinteressen zu wid- 

men, reagierte die ACFTU-Leitung mit dem 

Vorsatz, sich mehr um die Loyalitat der 

Arbeiter zur Partei kummem zu wollen.

Wahrend die meisten Autoren, die sich mit 

der widerspriichlichen Entwicklung der 

Gewerkschaften befassen, die vollzogenen 

oder ausgebliebenen Veranderungen vor 

dem Hintergrund der geanderten Arbeitsbe- 

ziehungen betrachten, wahlt Pringle einen




