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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.

Andre Lieber

Wiebke Koenig, Karl-Fritz Daiber 

(Hg.): Religion und Politik in der 

Volksrepublik China

Religion in der Gesellschaft Bd. 23. Wurz

burg: Ergon-Verlag 2008. 458 S.,

EUR 48,00

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-
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dermanagerin im Bereich der Entwick- 

lungszusammenarbeit mit der VR China, 

und Karl-Fritz Daiber, emeritierter evange- 

lischer Theologe, in der Sichtung und Auf- 

arbeitung dieser unverkennbaren Diskrepanz 

(S.ll).

In der Tat sind religionswissenschaftliche 

oder sinologische Studien zur Thematik 

dunn gesat. Dem Desiderat der Forschung zu 

entsprechen bzw. um „neues Material" zu 

erschlieBen, „das die weitere religions- 

soziologische Analyse informieren und 

anzuleiten vermag" (S.12), versammeln 

Wiebke und Daiber funfzehn deutsch- und 

englischsprachige Beitrage vierzehn ver- 

schiedener Autorlnnen - mit gleichermaBen 

unterschiedlichem disziplinaren Hintergrund 

- in einem mehr als 450seitigen Konvolut. 

Die Aufsatze sind formal einheitlich gestal- 

tet: Hanyu Pinyin ohne die Notierung der 

Tone zur Romanisierung des Chinesischen, 

Kursivsetzung der transkribierten Begriff- 

lichkeiten, durchgangig konsequente Zita- 

tionsweise; alles nahezu fehlerfrei. An sehr 

wenigen Stellen begegnen dem Leser gar 

Hanzi, i.e. chinesische Schriftzeichen, deren 

fortwahrende Beigabe meinem Empfmden 

nach auBerst hilfreich gewesen ware, zumal 

in einigen Passagen ganze Textstellen in 

Pinyin romanisiert angefiihrt werden (siehe 

den Beitrag von Kristin Kupfer), die letztlich 

mehr Verwirrung als Nutzen stiften.

Den differenten fachlichen Biographien und 

Motivationen gemaB fmdet sich eine Vielfalt 

an Zugangen zum Thema und dement- 

sprechend eine Vielzahl terminologischer 

Artikulationsweisen. Stellenweise hatte sich 

der/die eine oder andere Autorln allerdings 

den gangigen Konventionen innerhalb des 

religionswissenschaftlichen Disburses beu- 

gen und nicht bedenkenlos bsp. das Daode- 

jlng als daoistische Bibel (S.173), Falun 

Gong als „pseudo-buddhistische Qigong- 

Bewegung" (S.154) oder Omu Shinrikyd 

offensichtlich medial-beeinflusst als „Aum- 

Sekte" (S.302) bezeichnen sollen.

Es war gewiss eine editorische Herausforde- 

rung, fur eine thematische und qualitative 

Ausgewogenheit der einzelnen Beitrage zu 

sorgen. Der Einleitung und thematischen 

Zusammenschau (S. 11-46) folgen drei iiber- 

geordnete Kapitel - Religion und Politik in 

China: historische Perspektiven (S.49-100), 

Politische Regelung von Religion im ge- 

genwartigen China (S. 103-358), Politische 

Entwicklung und religibser Wandel (S.361- 

451) - die mit ihren Einzelbeitragen das 

thematische Spektrum freilich nur punktuell 

aber alles in allem angemessen bedienen. 

Buddhismus, Christentum, Islam, Daoismus, 

Konfuzianismus und neureligiose Phano- 

mene werden im chinesischen Kontext aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln naher be- 

leuchtet. Der Fokus der meisten Beitrage 

richtet sich auf die Darstellung historischer 

und zeitgeschichtlicher Entwicklungen. Die 

Diskussion jiingster Geschehnisse tritt zu- 

meist etwas in den Hintergrund.

Das erste Kapitel beinhaltet zum einen eine 

vom restlichen Inhalt des Sammelbandes 

etwas losgeloste zivilisationstheoretische 

Analyse des Verhaltnisses von Religion und 

Politik im kaiserzeitlichen China (Shmuel N. 

Eisenstadt), zum anderen eine knappe aber 

gehaltvolle Skizze der Geschichte des Islam 

im „Reich der Mitte" (Dru C. Gladney). Das 

Subkapitel zur „Politischen Anerkennung 

von Religionen" im zweiten iibergeordneten 

Abschnitt beginnt mit einer informativen 

Darstellung zum gegenwartigen „institutio- 

nellen Rahmen" chinesischer Religiositat 

(Karl-Fritz Daiber). Der rechtskundige Sino- 

loge Carsten Krause widmet sich hiemach in 

gelungener Weise dem Verhaltnis zwischen 

chinesischem Staat und Buddhismus. Im 

darauf folgenden Beitrag versucht Wei Chao 

die Entwicklung des Daoismus insbesondere 

ab der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts 

kritisch nachzuzeichnen, wobei sein Aufsatz 

streckenweise nicht an das hohe Niveau 

anderer Beitrage anschlieBen kann. Die 

zentrale Rolle Hongkongs im Rahmen der 

sino-vatikanischen Beziehungen ist Thema 

des Beitrags von Beatrice Leung und Marcus 

J. Wang. Daran ankniipfend widmet sich 

Kit-Man Li schlieBlich in ebenso pragnanter 

und aufschlussreicher Weise dem Wechsel-
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verhaltnis von Religion und Politik in Hong

kong. Das zweite Subkapitel „Politischer 

Umgang mit religiosen Minderheiten“ fasst 

anhand zweier Beitrage in erster Linie die 

Reaktionen der chinesischen Fiihrung auf 

Falun Gong ins Auge. Wahrend sich der 

Politologe Thomas Heberer exklusiv der 

neureligibsen Gruppierung Falun Gong 

zuwendet, versucht Kristin Kupfer das The- 

ma stellenweise in einem grbBeren Rahmen 

zu verorten. Das dritte Subkapitel „Religion 

und chinesische Nationalitatenpolitik" steht 

im Zeichen von Islam (Dru C. Gladney) und 

Tibetischem Buddhismus (Martin Slobod- 

nik). Gladney befasst sich - anders als durch 

den Titel des Beitrags zu erwarten ist - 

primar mit fruhen zeitgeschichtlichen Ereig- 

nissen rund um den Islam in China; dies in 

gehabter Manier ansprechend und auf- 

schlussreich. Slobodnik gelingt es infolge 

gleichfalls, Chinas Religionspolitik der 90er 

Jahre gegeniiber Tibet sehr anschaulich und 

kurzweilig darzustellen. Der letzte groBe 

Abschnitt begirmt mit einer erfrischend 

lebendigen Untersuchung des Kultes rund 

um Mao Zedong (1893-1976) (Mayfair Mei- 

hui Yang). Karl-Fritz Daiber widmet sich 

infolge in ebenso informativer Weise der 

Praxis der Konfuziusverehrung in der Stadt 

Qufu, wobei er in seinem Aufsatz vomehm- 

lich persdnliche Eindrucke einarbeitet. Der 

letzte Artikel prasentiert schlieBlich aus der 

Binnensicht heraus exemplarisch die Arbeit 

sowie die Rahmenbedingungen einer christ- 

lich-gepragten NGO (Theresa Chong Cari

no) in China.

Fazit: Der Sammelband vereint zahlreiche, 

mit wenigen Abstrichen solide Beitrage mit 

einer thematisch breiten Fulle, und schafft es 

ein anschauliches und instruktives Bild des 

Wechselverhaltnisses von Politik und Reli

gion in der VR China wiederzugeben. Die 

Lekttire sei nicht nur Sinologlnnen und 

Religionswissenschafterlnnen, sondem 

gleichfalls einer generell chinainteressierten 

Leserschaft emsthaft anempfohlen.

Lukas Pokorny

Hirata Eiichiro, Hans-Thies Lehmann 

(Hg.): Theater in Japan

Berlin: Verlag Theater der Zeit, 2009.

283 S., EUR 18,00

Nach der Offnung Japans wurde zunachst 

das westliche modeme Theater mit Begeiste- 

rung von den japanischen Kiinstlem aufge- 

nommen und auf die eigenen politischen 

sowie kulturellen Themen abgestimmt. Erst 

mit der Zeit bildeten sich in Japan eigene 

Stilrichtungen aus, die sich mehr der eigenen 

Kulturtradition verplichtet fiihlen und tradi- 

tionelle sowie modeme Aspekte des Thea

ters vereinen. Heute kann man von einer 

eigenstandigen modemen japanischen Thea- 

terkultur sprechen, die eine wissen- 

schaftliche Betrachtung lohnt.

Das Buch „Theater in Japan“ ist eine Samm- 

lung von Aufsatzen verschiedener Fachleute 

auf dem Gebiet des modemen japanischen 

Theaters. Die Herausgeber Hirata Eiichiro 

und Hans-Thies Lehmann haben es sich zum 

Ziel gesetzt, mit dieser Textsammlung einen 

umfassenden Uberblick uber das neuere und 

gegenwartige japanische Theater zu geben, 

wie er bisher noch nicht in dieser Ausfuhr- 

lichkeit in einer westlichen Sprache vorhan- 

den war. Das Buch soli ein besseres 

Verstandnis der neueren Theaterszene Ja

pans ermbglichen und damit einen weiteren 

Schritt zum Ausbau der intemationalen 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Thea- 

terwissenschaft beitragen.

„Theater in Japan" versucht dabei alle Be- 

reiche des gegenwartigen japanischen Thea

ters (neues Theater, Performance, 

klassisches Theater, Butoh und Tanz allge- 

mein) aus verschiedenen Perspektiven zu 

beleuchten.

Die Textsammlung ist in fiinf Hauptteile ge- 

gliedert: Geschichte des modemen Theaters, 

Theater der Gegenwart, Theaterkultur, Inter

nationale Einflusse sowie Tanz und Kbrper- 

theater.

In der Einfiihrung geben die Herausgeber 

einen kurzen Uberblick uber die zeitlichen 

Perioden, in die das gegenwartige japanische


