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KONFERENZEN

Konferenzberichte

"Fiinf Jahre nach dem Massaker. Moglichkeiten und Grenzen einer chinesi- 

schen Zivilgesellschaft"

Ost-West-Kolleg, Kbln, 6.-10. Juni 1994

Die vornehmlich fiir jiingere deutsche Chinawissenschaftler und chinesische 

Studenten und Gastwissenschaftler ausgerichtete Tagung sollte nicht nur eine 

Zwischenbilanz der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung seit dem Mas

saker von 1989 ziehen, sondern auch Konturen der Debatte um "Zivilgesell

schaft" und "Offentlichkeit" in China nachzeichnen und den Erklarungswert 

dieser Begriffe iiberpriifen. Das Interesse an der Tagung war groB, fast 70 An- 

meldungen wurden registriert.

Das Programm war gegliedert in vier Schwerpunkte, die sich mit der politi

schen Ent wicklung seit 1989, der methodischen und theoretischen Debatte um 

"Zivilgesellschaft" und "Offentlichkeit", Aspekten des sozialen Wandels im landli

chen Raum sowie dem Wertewandel im kulturellen und juristischen Milieu 

befaBten. Vortrage von Frau Prof. Weigelin-Schwiedrzik zum Thema "Reform 

und Macht" und Herrn Wan Runnan, dem Vorsitzenden der "Federation fur ein 

demokratisches China" (FDC), leiteten die Tagung ein. Die chinesische Bot- 

schaft in Bonn hatte zuvor vergeblich gegen die Einladung des Exilchinesen 

protestiert. In der Diskussion mit beiden Vortragenden wurde Ubereinstimmung 

daruber erzielt, daB es der KP nach 1989 gelungen sei, sich als alternativlose 

Garantiemacht gesellschaftlicher Stabilitat zu etablieren. Wie lange die in den 

Fiihrungsgremien aufgebaute "groBe Stabilitatskoalition" in Fragen der inneren 

Sicherheit sich angesichts rapide wachsender sozialer Probleme und regionaler 

Disparitaten noch halten kbnne, wurde allerdings sehr unterschiedlich beurteilt. 

Herr Wan machte in einem bemerkenswert realistischen Statement deutlich, daB 

die Phase der Selbstiiberschatzung in der Exilopposition voriiber ist. Die FDC sei 

inzwischen Teil der "community" der Uberseechinesen geworden und wolle nun 

langfristig und professionell an Gegen- und Reformentwiirfen zur politischen 

und gesellschaftlichen Verfassung Chinas arbeiten. Die Machterhaltung der KP 

sei a la longue nur durch die "friedliche Evolution" hin zu einer postkommunisti- 

schen "liberalen" Partei vorstellbar, dies sei ohne "historische Kompromisse" mit 

nichtkommunistischen Teilen der chinesischen Elite nicht denkbar. Fiir die un- 

mittelbare Zeit nach Dengs Tod legte er ein pessimistisches Szenario vor: Der 

sich dann entwickelnde Machtkampf in der Partei kbnne zur Spaltung des Lan

des und vom "kleinen" ins "groBe Chaos" fiihren. Es sei nicht unwahrscheinlich, 

daB China fiir seine politische Neuordnung noch einen blutigen Preis bezahlen 

miisse.

Prof. Rudolf G. Wagner stellte am folgenden Tag die theoretischen und 

methodischen Ausgangspunkte des Heidelberger Projekts "Offentlichkeit in 

China" vor. Die Kommunikationsblockade zwischen Gesellschaft und Staat
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wahrend der Tiananmen-Krise hatte zum Rekurs auf die bekannten destruktiven 

Formen der Problemlbsung gefiihrt und die politische Relevanz des Themas 

unterstrichen. Wagner hob hervor, daB es nicht inn eine Projektion europaischer 

Entwicklungen auf die chinesische Geschichte gehen kbnne, sondern um die 

konkrete, empirische Erfassung der "dritten Sphare", des Raums, in dem sich 

Gesellschaft und Staat begegnen. Die von Habermas geschilderte Entwicklung 

von biirgerlicher "Offentlichkeit" im 18. Jahrhundert sei von einer rationalisti- 

schen Aufklarungsperspektive gepragt und allzu sehr auf das Projekt der "En

cyclopedic" fixiert. In der neueren Forschung zur Franzbsischen Revolution 

riickten dagegen ihre kulturellen Urspriinge starker in den Vordergrund, etwa 

indem auf die Trivialisierung des Kbniglichen in der umfangreichen pornogra- 

phischen Literatur des Spatabsolutismus verwiesen werde. Auch fiir China seien 

die vorpolitischen und kulturell subversiven AuBerungen des bffentlichen Raums 

starker zu beachten. Als weiteres zentrales Element seines methodischen Ansat- 

zes sei die Intemationalitdt der bffentlichen Sphare zu hervorzuheben. Dies gelte 

fiir das europaische 18. ebenso wie fiir das chinesische 19. Jahrhundert, etwa im 

Hinblick auf die grenziibergreifende Produktion und Zirkulation von Druck- 

erzeugnissen. Erst die westliche Prasenz auf chinesischem Boden (dies sei in 

MiBachtung der Grundsatze "politischer Korrektheit" zu betonen) habe den 

institutionellen Rahmen und die juristischen Garantien fiir eine nicht vom Staat 

kontrollierte chinesische "Offentlichkeit" geschaffen. Dieser Beitrag des Westens 

zur Schaffung innovativer Nischen und alternativer ideologischer Optionen werde 

in den neueren von einer "Binnenperspektive" gepragten Darstellungen der neue

ren chinesischen Geschichte iibersehen. SchlieBlich sei auch die Rolle der guan- 

bao, der staatlichen "Amtspostillen", als pragendes Element spezifisch chinesi- 

scher Offentlichkeit zu beachten. "Nationale Offentlichkeit" werde in China 

traditionell durch die staatliche Presse hergestellt, wobei auch diese standig auf 

auslandische Nachrichten reagiere, die sie selber nicht bringe.

Wahrend Prof. Wagner die Begriffe "Offentlichkeit" und "Zivilgesellschaft" als 

Chiffre fiir eine Forschungsrichtung durchaus akzeptierte, verwarf Dr. Sebastian 

Heilmann in seinem Beitrag den Begriff als beliebig einsetzbares "rhetorisches 

Passepartout" und analytisch unbrauchbar. Die Diskussion um eine chinesische 

Zivilgesellschaft stehe unter dem Eindruck der Vorfalle von 1989 und der Um- 

briiche in Osteuropa und suche nach dem "missing link" zwischen europaischen 

Modernisierungserfahrungen und chinesischer Geschichte; dagegen seien im 

China Deng Xiaopings weder bkonomisch noch intellektuell nennenswerte 

Formen von unabhangiger Selbstorganisation entstanden, aus denen sich auch 

nur Keimzellen einer "Zivilgesellschaft" entwickeln kbnnten. Wesentlich grbBere 

Bedeutung komme der engen personellen und institutionellen Verflechtung 

zwischen staatlicher Verwaltung und nominell nicht-staatlichen Unternehmen zu, 

mithin den exklusiven Netzwerken aus alter Macht-(gi/tfn) und neuer Wirt- 

schaftselite (shang). Im China seien somit sowohl postkommunistische Phano- 

mene a la Osteuropa (Ubernahme fiihrender Wirtschaftspositionen durch die 

Nomenklatura, anarchokapitalistisches Wirtschaftsleben, wachsende soziale 

Gegensatze) als auch Interessenkollusionen zwischen Macht- und Wirtschaftseli- 

ten wie in Hongkong und Taiwan zu beobachten. Das rapide Anwachsen dieser 

grenziibergreifenden informellen Interessenkartelle aus politischen, wirtschaftli-
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chen und militarischen Eliten konne mit dem Begriff "Zivilgesellschaft" nicht 

angemessen erklart werden, der mehr Frage aufwerfe als er beantworten konne. 

Beide Vortrage wurden im weiteren Verlauf in Arbeitsgruppen sowie in einem 

anschlieBendem Plenum intensiv und kontrovers diskutiert.

Wie weit zumindest der landhche Raum Chinas noch von einer Zivilgesell

schaft entfernt ist, machte am folgenden Tag Dr. Johanna Pennarz deutlich, die 

lebendig und kenntnisreich von langeren Feldforschungen im Siiden Sichuans 

berichtete. In den Mittelpunkt ihrer Ausfiihrungen stellte sie die soziobkonomi- 

sche Struktur der "dritten Sphare" (Philip Huang) zwischen Gesellschaft und 

Staat. Sie zeigte, wie sich im landlichen Raum neue Eliteschichten herausbilden, 

die die Zugange zu den Austauschbeziehungen monopolisieren und kontrollie- 

ren. Die urspriinglich fur alle armen Haushalte gleichen strukturellen Beschran- 

kungen (vor allem Land- und Kapitalknappheit) werden durch die Mobilisierung 

sozialen Kapitals (guanxil), das den Eintritt in den Marktsektor erst ermbglicht, 

ausgeglichen. Die eigentliche bauerliche Gesellschaft sei weiterhin als eher 

peripheres Stratum zu bewerten; zwischen ihr und dem Staat als "zentralem 

marktwirtschaftlichem Planer" habe sich eine schmale, innovative Schicht kleiner 

Handler und spezialisierter Produzenten als Vermittlungsinstanz geschoben. Ihr 

Vortrag bescherte eine Fiille von detaillierten Einblicken in die Mikrosoziologie 

des landlichen Raums, wie sie z.Zt. in der Literatur kaum erhaltlich sind.

Dr. Thomas Menkhoff, derzeitig als Dozent an der National University of 

Singapore tatig, berichtete in einem weiteren Abschnitt der Tagung fiber die 

wachsende wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen 

Singapur und der Volksrepublik. Singapurs politische und wirtschaftliche Elite 

habe es geschafft, erfolgreich ins Chinageschaft einzusteigen, propagiere ein 

neues "asiatisch-konfuzianisches SelbstbewuBtsein" und biete sich nicht zuletzt als 

technokratisch-neoautoritares Vorbild fur China an. Ob in Singapur selbst aller- 

dings das Modell eines autoritaren Gesellschaftsvertrages nicht inzwischen als 

anachronistisch zu bezeichnen sei, wurde kontrovers erbrtert.

Dr. Catherine Yeh leitete den Abschnitt "Wertewandel in der sozialistischen 

Marktwirtschaft" mit einem (fast simultan) englisch und chinesisch vorgetrage- 

nem Beitrag zum "Wang Shuo-Phenomenon" ein, in dem sie mit Text-, Video - 

und Musikbeispielen ihre These von der subversiven Qualitat der oberflachlich 

rein kommerziell arbeitenden Autoren wie Wang Shuo illustrierte. Die Entmysti- 

fizierung und Entsakralisierung der politischen Formein des Sozialismus sei erst 

der ironisierenden Alltags- und Massenliteratur Wang Shuos mbglich, der sich 

dem "schweren Diskurs" liber das "wahre China" entzogen habe, wie er noch 

Filme ("Gelbe Erde" u.a.) und Literatur der achtziger Jahre kennzeichne. Nicht 

zufallig sei es nur Wang Shuo als Nicht-Intellektuellem gelungen, sich aus dem 

Gefangnis des "permanenten Dialogs mit der Vergangenheit" zu befreien.

"’Zivilgesellschaft’ und Rechtssystem: Entwickelt sich China zu einem Rechts- 

staat?" lautete die Frage, die Prof. Robert Heuser am Ende der Tagung zu 

beantworten versuchte. Auch er setzte sich kritisch mit dem Begriff "Zivilgesell

schaft" auseinander, den er auf den Hegelschen Begriff der biirgerlichen Gesell

schaft zuriickfuhrte: Auch wenn China keineswegs als biirgerliche Gesellschaft zu 

bezeichnen sei, sei es sinnvoll, diesen Begriff zur Analyse heranzuziehen, zum 

einen im Sinne eines allgemeinen hermeneutischen Prinzips, eigene Konzepte in
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der Konfrontation mil dem "Fremden" standig weiter zu entwickeln und zu iiber- 

priifen, zum anderen zur Formulierung sinnvoller an China gerichteter Fragen 

und normativer Zielvorgaben. In seinem Beitrag konstatierte Heuser einen 

"Normenhunger" an alien Fronten der Rechtsreform in China: Die Abwehr 

staatlicher Ubergriffe, das Prinzip der Trennung der politischen und zivilen 

Sphare und der "Privatautonomie" seien in den Entwiirfen zu einem Zivilgesetz- 

buch in China, dessen Bedeutung von einem chinesischen Kollegen mit der 

Einfuhrung des Code Napoleon verglichen worden sei, verankert. Elemente des 

Rechtsstaats seien (zumindest normativ) auf dem Vormarsch, die wichtigsten 

Impulse gingen dabei von den marktwirtschaftlich regulierten Bereichen aus. Das 

Recht als Unterdruckungsinstrument werde im Verstandnis abgelbst dur ch das 

Recht als Regelungsinstrument einer komplexer werdenden Gesellschaft. Als 

"archaisches Gebilde" in einem sich reformierenden Rechtssystem bezeichnete 

Heuser die chinesische Verfassung - auch dies aus der Sicht des Berichterstatters 

ein Zeichen fur die von Steven I. Levine gefundene Beschreibung der chinesi

schen Entwicklung als "fuzzy transition to we know not exactly what".

Christoph Miiller-Hofstede

Rockmusik als Instrument politischer Opposition? Zur politischen und gesell- 

schaftlichen Funktion moderner Musik in der VR China und in Taiwan

Workshop des Lehrstuhls Prof. Dr. Thomas Heberer

Universitat Trier, 17.-18. Juni 1994

Der bkonomische ReformprozeB, der die Gesellschaft der Volksrepublik China 

seit Ende der siebziger Jahre pragt, setzt zahlreiche Wandlungsvorgange in 

Bewegung, die sich zunehmend auf alle Lebensbereiche der Chinesen erstrecken. 

Erst allmahlich bemuhen sich Wissenschaftler, diesen Wandel aufzuzeichnen, zu 

beschreiben und zu analysieren. Die moderne Jugendkultur und die Subkultur 

sind bislang lediglich in Ansatzen untersucht worden. Die politische Sensitivitat 

der Subkultur, die von den Behorden tendenziell dem politisch oppositionellen 

Lager zugerechnet wird, erschwert zudem die empirische Forschung.

Uber das Phanomen Rockmusik, erstmals Mitte der achtziger Jahre zum 

Durchbruch gekommen, laBt sich nicht nur die gesellschaftliche Rolle von Kunst 

und Musik im traditionellen und heutigen China verdeutlichen, sondern es lassen 

sich auch Veranderungen unter der jungen Generation Chinas und im politi

schen System beschreiben. Eine scheinbare Randerscheinung dient so zur Be

schreibung des graduellen Wandlungsprozesses gesellschaftlicher Teilbereiche.

Der Trierer Workshop, hervorgegangen aus einer Lehrveranstaltung zum 

Thema "Kunst, Literatur und politische Opposition in China", fiihrte erstmals 

Sinologen, Musik- und Sozialwissenschaftler zusammen, um das Phanomen 

Rockmusik aus unterschiedlichster Perspektive zu beleuchten. Es zeigte sich, daB 

in Deutschland bereits eine kleine Zahl von Forschungs- bzw. Untersuchungs- 

vorhaben zum Thema existieren.

Anhand von Fachliteratur, Musikvideos, Hbr- und Textbeispielen sowie "In- 

siderberichten" deutscher Musiker, die in chinesischen Bands gespielt haben,


