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Im vergangenen Jahr hat China den 30. 

Jahrestag seiner Reform- und Offnungs- 

politik gefeiert. Der Sozialdkonom Carsten 

Kaven mbchte in seiner Fallstudie den Be- 

ginn dieser Politik “verorten" und dariiber 

hinaus eine “angereicherte Erklarung" ihrer 

Durchsetzung seit Mitte der 1970er Jahre 

liefem. Chinas Politikwechsel erscheint ihm 

als ein historisches Ereignis im Spannungs- 

feld von bewussten Entscheidungen und 

Interessen einzelner Akteure und den lang- 

fristigen Zwangen gesellschaftlicher Ten- 

denzen und Prozesse. Kaven kritisiert die 

Unsitte, Chinas Reformpolitik als ein Datum 

zu setzen, bei dem die oftmals wider- 

spriichlichen Entscheidungsprozesse - also 

der Weg der Reformer und ihrer Reformen - 

bewusst oder unbewusst unterschlagen 

werden. Demgegentiber stellt er gleich zu 

Beginn fest, dass Modemisierung kein Pro- 

zess sei, der erst mit der Grundung der 

Volksrepublik oder der Durchsetzung der 

Reformpolitik eingesetzt habe. Seinen eige- 

nen Ansatz grenzt er sowohl von einer klas- 

sischen Geschichtsschreibung als auch von 

einer rein bkonomischen Analyse durch zwei 

zentrale Annahmen ab. Erstens ist fur ihn 

jeder soziale Prozess machtbestimmt und 

zweitens gilt ihm jedes Ereignis als histo- 

risch spezifisch und somit als singular.

Aufbauend auf diesen beiden Annahmen 

entwirft Kaven ein Analyseraster mit insge- 

samt vier Ebenen, die er in seiner Studie 

nacheinander beleuchtet. Die unterste Ebene 

bildet die Beschreibung des historischen 

Geschehens, das “Gewimmel von Entschei

dungen, Erlassen, Ubervorteilungen und 

Zufallen". Auf der zweiten Ebene (Hand- 

lungspraxis) nimmt er die zentralen Akteure 

und ihre Beziehungen untereinander in den 

Blick. In seiner Beschreibung der formellen 

und der informellen Machtbalance im Rah- 

men der Besetzung von wichtigen Partei- 

posten oder etwa der Verbundenheit hoch- 

rangiger Parteikader mit ihren “Heimat- 

provinzen“ betont der Autor vor allem die 

fortdauemde Rivalitat zwischen den Refor- 

mem und den radikalen beziehungsweise 

kulturrevolutionaren Linken mit ihrer loka- 

len Machtbasis Schanghai. Einzelne Fraktio- 

nen und “Erfahrungsgruppen" (Jurgen 

Domes) innerhalb der chinesischen Fiih- 

rungsspitze und ihre jeweiligen Macht- 

ressourcen werden detailliert vorgestellt. Die 

dritte Ebene (einbettenden Strukturen) doku- 

mentiert die wesentlichen, langfristig wirk- 

samen strukturellen Zwange, die auf alle 

Akteure einwirken: politisches System, 

Kultur und auswartige Beziehungen. In einer 

Tour d’Horizon verkniipft Kaven Schlag- 

wbrter und Debatten wie beispielsweise das 

Konzept der permanenten Revolution, die 

Reform der Staatlichkeit und Biirokratie, der 

Aufbau einer Rechtsgesellschaft, die Steuer- 

politik, die Schaffung einer sozialistischen 

Wirtschaftsordnung, der Wandel der Eigen- 

tumsformen und die Diskussion uber Zentra- 

lismus. Er ubemimmt die These, dass die 

zerstbrerische Wirkung der Kulturrevolution 

als “kognitiver Bruch" (Herrmann-Pillath) 

den Weg der Reformen und die allgemeine 

Bereitschaft zu Wandel und Pragmatismus 

mabgeblich beeinflusst hat. In der auBen- 

politischen Offnung Chinas - wie beispiels

weise dem UN-Beitritt und der Annaherung 

an die USA - sieht er ebenfalls ein positives 

strukturelles Element und einen positiven 

Einflussfaktor auf die chinesische Reform

politik. Die vierte Ebene der “eigendyna- 

mischen Beziehungen" (Norbert Elias) 

widmet sich dem Zusammenspiel von Struk- 

tur und Dynamik. An einer Reihe von so 

genannten historischen Imperativen (Le

gitimation, bkonomische Logik, Wissen, 

intemationaler Wettbewerb, Verteidigung, 

Bevblkerungswachstum und Emahrung) legt 

Kaven dar, welche gesellschaftlichen Span

nungen die Ausldser fur gesellschaftlichen 

Wandel waren. Er stellt eine Reihe von Un- 

gleichgewichten auf, die die chinesische 

Reform- und Offnungspolitik mehr oder 

weniger bis heute pragen.
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In seiner abschlieBenden Zusammenfassung 

betont Kaven nochmals, dass die Durch- 

setzung der chinesischen Reformpolitik 

nicht auf ein einziges Strukturmerkmal 

zuriickzuflihren ist. Stattdessen seien Mitte 

der 1970er Jahre in China mehrere Schlus- 

selfaktoren zusammengekommen. So sei 

Maos Tod eine “entscheidende Vorbedin- 

gung“ gewesen, die zu einer zunehmenden 

Radikalisierung und Kompromisslosigkeit 

der zwei bestimmenden politischen Frak- 

tionen geflihrt habe. Am Ende kbnne Chinas 

historisch-spezifische Konstellation aller- 

dings nur durch ein Zusammenspiel unter- 

schiedlicher Ereignisebenen erklart werden. 

Die Reformpolitik sei im Sinne einer 

“kontrafaktischen Geschichte“ (Alexander 

Demandt) weder altemativlos noch gesetz- 

maBig vorbestimmt gewesen, sie war aber 

gleichfalls auch kein Zufallsprodukt.

Ganz im Stile eines Archaologen grabt sich 

Carsten Kaven Stuck fur Stuck zu den Ur- 

spriingen der chinesischen Reform- und 

Offnungspolitik. Im Vordergrund steht 

jedoch das Herausarbeiten eines “historisch- 

soziologischen Ereignisbegriffs“ und das 

Ziel, die Komplexitat des historischen Ge- 

schehens, der Akteure, Strukturen und Dyna- 

miken besser zu erklaren. Die Fallstudie 

strebt nach einem Blick auf das groBe Gau

ze. Demgegeniiber stehen ein paar Liicken, 

so etwa bei der Beschreibung der einbetten- 

den Strukturen, in der eine chinesische 

Perspektive fast vollends fehlt. Leider sind 

in der gesamten Studie chinesische Autoren 

und Referenzen Mangelware. Dariiber hin- 

aus springt Kaven je nach Kapitel in der 

Betrachtung des Zeitraums. Zitierte Beispie- 

le reichen von Mitte der 1960er Jahre bis 

Mitte der 1980er Jahre, ohne, dass eine klare 

Abgrenzung beziehungsweise Begriindung 

erkennbar ware. Nichts desto trotz ist die 

Studie lesenswert und ganz im Sinne des 

Autors ein hilfreicher Baustein zur Analyse 

einer historisch-spezifischen Konstellation. 

Insofem ladt die Fallstudie dazu ein, weitere 

Akteure und Teilbereiche der chinesischen 

Reformpolitik mit dem vorgestellten Ana

lyseraster zu untersuchen.
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In Artikel 36 der Verfassung vom vierten 

Dezember 1982 garantiert die VR China 

ihren Staatsbiirgerlnnen das Recht auf Glau- 

bensfreiheit (zhbnghua renmin gongheguo 

gbngmin you zbngjiaoxinyang ziyou AAA 

AAAB A AA'AAAAP 11 Efe). Sie stellt 

zudem alle „normalen“ religibsen Aktivita- 

ten unter ihre Obhut (guojia baohu 

zhengchang de zbngjiao huodong IBA1M 

AlAt'S'Al), wendet sich strikt 

gegen subversive und die bffentliche Ord- 

nung bzw. das biirgerliche Wohl beein- 

trachtigende Handlungen, und untersagt in 

religibsen Belangen explizit jeglichen aus- 

landischen Einfluss (zbngjiaotuanti he zbng- 

jiaoshiwu bu shbu waiguo shili de zhipei A

Der Gesetzestext lasst einigen Spielraum frei 

- was fallt nicht unter die Kategorie „nor- 

maler religibser Handlungen“? Welche 

Aktivitaten stbren die bffentliche Ordnung 

und wenden sich gegen das Gemeinwohl? - 

und beschrankt zugleich wieder jenes ein

gangs groBziigig gestattete Freiheitsrecht. 

Der religionsrechtliche Diskurs in der VR 

China lasst sich durch eine augenfallige 

Ambivalenz kennzeichnen: Begrenzung und 

Fbrderung, Widerstand und Gbnnerschaft, 

Intoleranz und Duldung. Zu Recht charakte- 

risieren auch die Herausgeber des vorliegen- 

den Bandes, die aktuellen Entwicklungen im 

Verhaltnis von Religion und Politik in der 

VR China als widerspriichlich. Das gesetzte 

Ziel des Sammelbandes erkennen Wiebke 

Koenig, promovierte Soziologin und Lan-


