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stehen aber im Faile der vorliegenden Studie 

haufig geschatzter Nuchtemheit und auf- 

richtigem Tiefgang entgegen. Referenz- und 

fuhnotenlos gestaltet sich die Lektiire bis- 

weilen memoirenhaft. 1st man sich des auto- 

biographischen Charakters des Bandes frei- 

lich bewusst, eroffnet sich dem/der Leserln 

ein durchaus gelungener Streifzug durch das 

religiose „Wohlfahrtsuntemehmen“ Ciji. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist der 

Band in erster Linie als Selbstzeugnis zu 

verstehen, bietet dabei aber zahlreiche An- 

knupfungspunkte fur weiterfuhrende For- 

schung. Fazit: ein leidenschaftliches journa- 

listisches Pladoyer zu Ciji, das aphoristisch 

und unterhaltsam einfuhrt in die karitative 

Facette einer der bedeutsamsten neuen reli- 

gidsen Bewegungen Ostasiens.
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Shu-Yun Mas vorliegende Publikation setzt 

sich mit dem Prozess der Privatisierung von 

Staatsuntemehmen in der Volksrepublik 

China auseinander. Mas Hauptthese ist, dass 

der Prozess, der in den 1980er Jahren seinen 

Anfang fand und sich uber beinahe drei 

Jahrzehnte erstreckte, nicht einem bestimm- 

ten Plan gefolgt, sondem eher von inkre- 

menteller Natur war. Hierher riihrt auch der 

Untertitel des Buches „groping for stones to 

cross the river“, eine chinesische Metapher, 

die als Sinnbild fur Reformen nach der Trial- 

and-Error-Methode steht.

Inhaltlich basiert das Buch auf acht akade- 

mischen Artikeln, die Ma in der Zeit zwi- 

schen 1995 und 2008 zu selbigem Thema 

veroffentlich hat. Eingangs macht Ma den 

Leser mit der Geschichte und dem Konzept 

von Privatisierung als Internationale Ent

wicklung vertraut und fuhrt Vergleichsdaten 

zu anderen Industrie- und Schwellenlandem 

an. Hiermit setzt er den richtigen Ton, um 

nicht nur einen Beitrag zu den spezifischen 

Privatisierungsprozessen in China zu liefem, 

sondem den Leser auf die international ver- 

gleichende Perspektive und Relevanz hin- 

zuweisen. Das zweite Kapitel zeichnet die 

Anfange und den spezifischen Prozess der 

Privatisierung in China nach, welcher mit- 

hilfe der politischen und ideologischen 

Kontextsituation der friihen 1980er und 

1990er Jahre besser zu verstehen sind. Unter 

diesen Umstanden wurde shareholding 

system reform (Reform der Anteilseigner- 

schaft) zum Synonym von Privatisierung 

von Staatsbetrieben (SOE) und der Errich- 

tung so genannter shareholding enterprises 

(SHE). In Kapitel 3 liegt ein Fokus auf der 

Wiedergabe der empirischen Details der 

shareholding system reform vom Jahr 1978 

bis hin zur Entscheidung des Parteikongres- 

ses 1997 das shareholding system zum 

„mainstream SOE reform scheme" (S. 39) zu 

machen. Im vierten Kapitel beleuchtet Ma 

die Rolle des Staates im Reformprozess. 

Anhand der empirischen Befunde von Fall- 

studien zu drei Untemehmen, die zu SHEs 

geworden sind, folgert Ma, dass China sich 

als starker Staat erwiesen hat (S. 58). Die 

Zentralregierung ist in der Lage, die Refor

men zu lenken und schrittweise notwendige 

Rahmenbedingungen zu spezifizieren. Des 

Weiteren schlieht er auslandisches Kapital 

als Einflussfaktor fur die Reformen aus und 

benennt schliehlich lokale Akteure als ent- 

scheidend. Auf das Zusammenspiel zwi- 

schen Regulierungstatigkeit und den Ein- 

fluss auslandischen Kapitals fur die Privati

sierung bezieht sich emeut Kapitel 5. Detail- 

reich beschreibt Ma die Evolution der ver- 

schiedenen Arten von Anteilen an staatsei- 

genen Betrieben und deren Handel in China. 

Dariiber hinaus gibt Ma die Argumente der 

Diskussion zu den Vor- und Nachteilen der 

Notierung an auslandischen Bdrsenhandels- 

platzen wieder, die zwischen Interesse Pri

vatisierung voranzubringen und nationale 

Unabhangigkeit zu bewahren oszillierten. 

Mergers and Acquisitions innerhalb Chinas 

unter auslandischer Beteiligung werden als
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Form moglicher auslandischer Einfluss- 

nahme auf die Privatisierung in China be- 

zeichnet (vgl. S. 74). In der effektiven Re- 

gulierungstatigkeit des chinesischen Staates 

und dem Zusammenspiel von Zentralstaat 

und lokalen Akteuren sieht Ma die Erkla- 

rung, dass es China gelang, nicht in ein 

Abhangigkeitsverhaltnis zu intemationalen 

Akteuren zu geraten. Kapitel 6 ist Fallstu- 

dien gewidmet, die sich mit der Privatisie

rung dreier chinesischer SOEs durch Notie

rung an der Bdrse in Hong Kong auseinan- 

dersetzt. Hierdurch wird deutlich, welche 

Rolle politische Institutionen wie bspw. die 

fmanziellen Beziehungen zwischen Zentral- 

und Lokalregierungen fur die Notierung und 

moglicherweise Rettung von staatseigenen 

bdrsennotierten Untemehmen spielen. Im 

siebten Kapitel wendet sich Ma den Ent- 

wicklungen in den Jahren 1997 bis Ende 

2006 zu. Insbesondere die zweite Periode in 

der Zeit von 2001-2002 ist gemaB Ma ent- 

scheidend. Aufgrund der Notwendigkeit 

Kapital fur die Pensionen der stadtischen 

Bevdlkerung zu erwirtschaften, wurde die 

Privatisierung von SOEs vorangetrieben. 

Den letzten entscheidenden Durchbruch fur 

die Privatisierung sieht er in der so genann- 

ten ,.share conversion reform" (S.132). Im 

Kern der Reform steht, dass nicht handelbare 

staatliche Anteile an SHEs in handelbare 

umgewandelt werden. Im achten und ab- 

schlieBenden Kapitel wiederholt Ma ledig- 

lich seine Hauptthese, die er bestatigt sieht.

AbschlieBend betrachtend, bietet das Buch 

eine vollstandige Zusammenfassung und 

Analyse der Prozesse der Privatisierung 

staatseigener Betriebe in China in der Zeit 

von den fruhen 1980er Jahren bis 2009. Vor 

allem beeindruckt der Reichtum an empiri- 

schem Material und den Fallstudien. Hiermit 

spricht das Buch nicht allein Akademiker, 

sondem all diejenigen an, die sich ein besse- 

res Verstandnis der Privatisierungsprozesse 

in China erwarten. Was den theoretischen 

Beitrag des Buches anbelangt, so ist Mas 

Hauptthese, dass Reformprozesse in China 

von inkrementeller Natur sind, in zahlrei- 

chen Forschungsarbeiten bestatigt worden. 

Ma versaumt es aufzugreifen, welchen zu- 

satzlichen Beitrag der Nachweis im Bereich 

der Privatisierung den bestehenden theoreti

schen Debatten bieten kann. Das Buch ist 

weithin gut gegliedert, lediglich die man- 

gelnde Sensibilitat beim Einbau von Ab- 

schnitten die Informationen zu neuesten 

Entwicklungen liefem, fallt negativ ins 

Gewicht. Teilweise werden sie geradezu 

plump an Abschnittsende oder ans Ende der 

jeweiligen Kapitel gesetzt (bspw. Kapitel 2, 

3 und 6). Fur den Leser ware eine direkte 

Integration wunschenswert gewesen, um 

insbesondere den Mehrwert der vorliegenden 

Publikation zu den fruher erschienenen 

Artikeln zu untermauem.
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Neben der chinesischen „Kulturrevolution“ 

verblasst haufig nicht nur in der Offentlich- 

keit, sondem auch in der akademischen Welt 

der „GroBe Sprung nach vom“, welcher die 

Volksrepublik China in den Jahren (1958— 

1961) erschutterte und eine Hungersnot mit 

vielen Millionen Opfem auslbste. Auf Wei- 

sung der Parteifuhrung und durch Mao 

Zedongs 1957 getroffene Ankiindigung, 

innerhalb von 15 Jahren GroBbritanniens 

Stahlproduktion zu iiberholen und China in 

rapidem Tempo zu industrialisieren, warden 

Millionen Bauem zu Industriearbeit und 

Infrastrukturausbau herangezogen. Gleich- 

zeitig wurde die Landwirtschaft kollekti- 

viert, offentliche Kantinen eingefuhrt und 

das private Kochen von Speisen verboten. 

Diese vollig fehlorganisierten Umwalzungen 

fuhrten zu einem massiven Einbruch der 

landwirtschaftlichen Ertrage und losten, vor 

allem im landlichen China, eine der groBten 

Hungersnote der Menschheitsgeschichte aus.




