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Gleichzeitig haben sich die bildnerischen Kiinste zu einer neuen Art nicht- 

politisierter popularer Kultur entwickelt. Fur Landsberger ist damit das Ende der 

kulturellen Isolierung Chinas und eine neue Ara seiner Integration in das weit- 

gehend westlich inspirierte Universum von Wiinschen und Hoffnungen der Welt- 

gemeinschaft angebrochen. Das bedeutet fur ihn jedoch noch nicht das Ende 

chinesischer Kultur, da die westlichen Zukunftsvisionen einem ProzeB der Inte

gration in das traditionelle chinesische Wertesystem unterzogen werden, womit 

eine neue Runde in der "Ti-yong"-Diskussion eingeleitet ware.

Die einzelnen Beitragen des Bandes sind aus der Perspektive ganz unter- 

schiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen verfaBt worden, und es ist gerade 

dieser Perspektivenwechsel, welcher die Lektiire zu einem faszinierenden Erleb- 

nis macht. Man mbchte Radke zustimmen, wenn er als Gemeinsamkeit der 

Beitrage die Erkenntnis herausstellt, daB es nicht nur politischer und wirtschaft- 

Echer EinfluB sind, die den ProzeB der Modernisierung (in China) bestimmen. 

Gesellschaftliche und kulturelle Faktoren, die in der Forschung gerne an den 

Rand gedrangt werden, spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle. Radke pla- 

diert zu Recht fur einen Ansatz, der nicht nur den materiellen Aspekt, sondern 

auch die intellektueUen Dimensionen des Modernisierungsprozesses beriicksich- 

tigt, die langfristige Folgen zeitigen, die uber die Zufalligkeiten der Tagespolitik 

hinausgehen. Dies wird besonders bei Pieke deutlich, dessen scharfsinnige Ana

lyse der Prostestbewegung von 1989 diesem Ereignis die geseUschaftspohtische 

Dimension verleiht, die ihm zusteht, sich jedoch erst in ferner Zukunft bewahr- 

heiten wird.

Die Multi-Perspektive des vorliegenden Buches macht weiterhin die Viel- 

schichtigkeit und Komplexitat von Westernisierungs- bzw. Akkulturationsprozes- 

sen deuthch, die nie auf eine reine Assimilierung westlichen Denkens hinaus- 

laufen, sondern in kurzester Zeit eine kaum kontrollierbare Eigendynamik mit 

nicht zu unterschatzenden Folgen entwickeln. Sechs Faile, deren gelungene 

Analyse hier unter dem gemeinsamen Titel Chinas Modernisierung zusammen 

gefaBt sind, bieten dem Leser die Chance zur vertieften Auseinandersetzung mit 

dieser Problematik.

Bettina Ruhe

Thomas W. Robinson; David Shambaugh (eds.): Chinese Foreign Policy. Theory 

and Practice

Oxford: Clarendon Press, 1994, 644 S.

Die Volksrepublik China ist in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa im- 

mer wieder Gegenstand einer kontrovers gefuhrten politischen Diskussion: Wie 

sollen die liberalen Demokratien des Westens mit dem spatleninistischen Re

gime in der Volksrepublik China umgehen, das sich systematische Verletzungen 

der Menschenrechte zu Schulden kommen laBt, zugleich aber fiber eine der 

dynamischsten Okonomien der Welt verfiigt und die Transformation zu einer 

Marktwirtschaft erfolgreich zu bewaltigen scheint? Welche Mbghchkeiten gibt
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es, von auBen auf eine innenpolitische MaBigung hinzuwirken? Sind wirtschaft- 

liche Sanktionen ein erfolgversprechendes Mittel oder ist gerade die weltwirt- 

schaftliche Einbindung Chinas ein Weg, Freiheit und Menschenrechte in dem 

Land zu fbrdern?

Grundlegende Informationen und Erkenntnisse zur Beantwortung dieser Fra- 

gen bietet das von fuhrenden Wissenschaftlern und Diplomaten verfaBte neue 

Standardwerk zur chinesischen AuBenpolitik, das eine bewundernswerte Vielfalt 

verschiedener Perspektiven und Erklarungsmbglichkeiten bietet. Von den histo- 

rischen Wurzeln chinesischer AuBenpolitik uber den Verhandlungsstil bei diplo- 

matischen Begegnungen, auBenpolitische Strategien gegemiber den wichtigsten 

Machten bis hin zu vergleichenden und theoretischen Deutungsversuchen kann 

man diesen Sammelband als Kompendium zu Rate ziehen. Einige wichtige For- 

schungsertrage seien im folgenden herausgegriffen.

Im Zusammenhang mit der Menschenrechtspolitik wird deutlich, daB die 

alljahrliche amerikanische Kontroverse um die Gewahrung der Meistbegiinsti- 

gung an China zumindest bis vor kurzem ein wichtiger politischer Hebei war, der 

die Gesprachsbereitschaft der Pekinger Fiihrung in der Menschenrechtsfrage 

mehr gefbrdert hat als alle internationalen Appelle. Wie verwundbar China 

durch seine Abhangigkeit vom AuBenhandel geworden ist (mindestens ein Vier- 

tel des Sozialprodukts wird in diesem Sektor erwirtschaftet), machten die Ent- 

scheidungsprozesse in Peking im Jahre 1990 deutlich. Carol Lee Hamrin hat 

Interviews mit mehreren damals beteiligten chinesischen Politikberatern fuhren 

kbnnen und stellt ihre Erkenntnisse in einem originellen Artikel zu Mustern und 

Akteuren der auBenpolitischen Entscheidungsfindung vor.

Als der Pekinger Fiihrung Anfang 1990 bewuBt wurde, daB der amerikani

sche KongreB ernsthaft dafur eintrat, China den Status der Meistbegiinstigung zu 

verweigern, wurden in Peking detaillierte Folgenabschatzungen verschiedener 

Ministerien, regionaler Fiihrungen und Handelskonzerne angefordert. Die 

Berichte machten deutlich, wie groB der okonomische und soziale Schaden sein 

konnte: Die Fiihrung der exportorientierten siidchinesischen Boom-Provinz 

Guangdong verwies darauf, daB allein in dieser Provinz zwei Millionen Arbeits- 

platze verloren gehen und Exporterlbse im Wert von zehn Milliarden Dollar 

ausfallen kbnnten. Peking nahm dieses Szenario offenbar sehr ernst, obwohl die 

Provinzfiihrung den potentiellen Schaden im eigenen Interesse dramatisiert 

hatte. Deng Xiaoping persbnlich trat schlieBlich fur einen KompromiB mit 

Washington ein und empfahl, den im Juni 1989 in die US-Botschaft in Peking ge- 

fliichteten Dissidenten Fang Lizhi ausreisen zu lassen, um ein Zeichen des Ent- 

gegenkommens zu setzen. In dieser Bereitschaft zu Konzessionen zeigt sich, 

welchen EinfluB okonomische Uberlegungen auf politische Entscheidungen in 

der politischen Spitze in Peking nehmen kbnnen. Mehrere Beitrage des Bandes 

weisen auf diese Verkniipfung hin.

1994 allerdings verlief das Tauziehen um den Meistbegiinstigungsstatus ganz- 

lich unterschiedlich. Peking scheint die Drohung mit einem Entzug des Status 

durch die Vereinigten Staaten von vornherein als wenig glaubwtirdig eingeschatzt 

zu haben. Das chinesische auBenpolitische Establishment hatte bereits in den 

letzten Jahren mit Wohlgefallen beobachtet, daB die US-Regierung sich mit
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emem immer energischeren Lobbying fur die Interessen des Handels mit China 

durch amerikanische Unternehmen und Wirtschaftsverbande konfrontiert sah. 

Die VerheiBungen des chinesischen Marktes arbeiten immer mehr fur Peking, 

weit mehr als hunderttausend amerikanische Arbeitsplatze hangen inzwischen 

am China-Handel. So konnte es sich die Pekinger Fiihrung im Marz dieses 

Jahres erlauben, dem amerikanischen AuBenminister Christopher eine eiskalte 

Abfuhr zu erteilen und die "Meistbegiinstigungskeule" als bloB rhetorisches 

Gehabe abzutun. Tatsachlich lenkte die Clinton-Administration Ende Mai ein 

und gewahrte China erneut die Handelsvergiinstigungen. Pekings Rechnung ging 

also auf.

So scheint China dank seiner bkonomischen Dynamik und Attraktivitat einem 

grundlegenden Ziel seiner AuBenpolitik immer naher zu kommen: der Aus- 

weitung politischer Handlungsspielraume und der Riickgewinnung einer zentra- 

len, machtvollen Position im internationalen System, wie ihn das "Reich der 

Mitte" im traditionellen chinesischen Weltver standnis eingenommen hatte.

Als Inhaber eines standigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat ist die VR China in 

vorderster Front beim internationalen Konflikt-Management beteiligt. Kein 

groBerer internationaler Problembereich, gleich ob in militarischen, bkologi- 

schen oder demographischen Fragen, kann ohne Zustimmung und Zusammen- 

arbeit der chinesischen Fiihrung angegangen werden. Als drittgrbBte Nuklear- 

macht der Welt und als einer der fiinf fiihrenden Waffenexporteure ist die Be- 

reitschaft Chinas zur Zusammenarbeit fur die globale und regionale Riistungs- 

kontrolle unverzichtbar.

Eine grundlegende Schwierigkeit im Umgang mit der Volksrepublik China 

bestand stets in den sprunghaften Entwicklungsbriichen der chinesischen Innen- 

politik, die eine kontinuierliche internationale Zusammenarbeit erschwerten. 

Auch beschrankte sich die Bereitschaft der Pekinger Fiihrung zu multilateraler 

Kooperation lange Zeit auf symbolische Akte, da eine Einschrankung der natio- 

nalen Souveranitat im Rahmen solcher Verpflichtungen befiirchtet wurde.

Erst im Zusammenhang mit den Bemiihungen, das Land nach den blutigen 

UnterdriickungsmaBnahmen von 1989 auf internationaler Ebene zu rehabilitie- 

ren, erkannte die Pekinger Diplomatie, daB die aktive Teilhabe und Selbstbin- 

dung an internationale Institutionen und Regeln dazu dienen konnte, den chine

sischen Anspruch auf gleichberechtigte Mitsprache in der Weltpolitik zu unter- 

mauern. Das driickte sich beispielsweise aus in der Bereitschaft zur Kooperation 

im UN-Sicherheitsrat wahrend des Golf-Krieges, im Beitritt zum Vertrag iiber 

die Nichtverbreitung von Atomwaffen, in der Bekanntmachung zuvor geheim- 

gehaltener Verwaltungsbestimmungen im AuBenhandel und in den Bemiihungen 

um eine Anpassung des Importregimes an die Vorgaben des Allgemeinen Zoll- 

und Handelsabkommens (GATT). Aus westlicher Sicht ist die chinesische 

AuBenpolitik trotz der Reibungen in der Menschenrechtsfrage in den letzten vier 

Jahren kooperativer und berechenbarer geworden. Die Einbindung Chinas in das 

globale Interdependenz-System mit seinen - vornehmlich von den westlichen 

Industriestaaten aufgestellten - Regeln schreitet mit der raschen Integration des 

Landes in die Weltwirtschaft voran. China ist inzwischen einer sehr groBen Zahl 

von internationalen Organisationen und Vertragen beigetreten, die einen wach- 

senden EinfluB beispielsweise auf die Wirtschaftsgesetzgebung im Inland neh-
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men. Samuel Kim spricht in seinem brillanten Beitrag von einem ProzeB des 

"globalen Lernens" dutch Partizipation in internationalen Organisationen, dem 

sich auch die chinesische Fiihrung nicht mehr entziehen kbnne.

Die Beziehungen zwischen China und den Staaten Westeuropas sind nach 

Einschatzung Michael Yahudas (London) fur beide Seiten in der bisherigen au- 

Benpolitischen Praxis nur von sekundarer Bedeutung. In Chinas AuBenpolitik 

nimmt Europa trotz seiner Bedeutung als Technologiepartner keine strategische 

Position ein. Die Beziehungen verblassen vor dem sicherheitspolitischen bzw. 

auBenwirtschaftlichen Gewicht der Vereinigten Staaten, Japans, RuBlands sowie 

der aufstrebenden ostasiatischen Nachbarstaaten. Geschwacht wird die Position 

der Europaer gegenuber China auch dutch die Rivalitat um den Marktzugang, 

die unter den Mitgliedstaaten der Europaischen Union herrscht. Beim Wett- 

bewerb um GroBprojekte im Infrastrukturbereich befinden sich die europaischen 

"Partnerlander" in einem regelrechten Subventionswettlauf mit Hilfe billiger 

Entwicklungskredite. Die Regierung in Peking hat diese Rivalitaten dutch eine 

selektive Bevorzugung wechselnder Staaten in Importgeschaften und Infrastruk- 

turprojekten fur die eigenen Zwecke geschickt zu nutzen verstanden.

1st China aber tatsachlich auf dem Weg zu "Prosperitat und Macht", den 

erklarten Zielen aller chinesischen Modernisierungsbefiirworter seit dem 19. 

Jahrhundert? Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung mit einem jahr lichen 

Wachstum von uber zehn Prozent, die ungeheuren Summen an Auslandskapital, 

die in das Land flieBen, die erfolgreiche Diplomatie gegenuber den Nachbar

staaten und das SelbstbewuBtsein, mit dem Peking in diesem Jahr Washington 

die Stirn bot, lassen eine solche Entwicklung plausibel erscheinen. Thomas 

Robinson laBt in seinem SchluBbeitrag keinen Zweifel daran, daB Peking mit 

Beharrlichkeit auf eine Aufwertung seines internationalen Status und auf eine 

kiinftige Supermacht-Rolle hinarbeitet. Es vermeidet eine Verhartung der 

Fronten gegenuber den westlichen Industrielandern, kultiviert seinen EinfluB auf 

die ostasiatischen Nachbarstaaten, verstarkt seine diplomatischen Avancen ge

genuber RuBland und den zentralasiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 

Im Bereich der Sicherheitspolitik bestehen weitreichende Gemeinsamkeiten mit 

den Vorstellungen des Westens (die Bemiihungen Pekings um eine Eindammung 

der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel belegen dies), auch wenn es 

Peking nicht um den Weltfrieden als solches, sondern vielmehr darum geht, ein 

friedliches Umfeld fiir Chinas Modernisierungsprogramm und nationalen Auf- 

stieg zu sichern.

Die innenpolitischen Spannungen aber, die der rasante Ubergang zu einer 

marktwirtschaftlichen Ordnung mit sich bringt, lassen es ratsam erscheinen, den 

Aufstieg Chinas zum "Giganten der Zukunft", wie es William Overholt im Titel 

seines Bestsellers formuliert, nicht als zwangslaufige Entwicklung anzusehen. 

Der ungestiime Strom der wirtschaftlichen Erneuerung fiihrt eine Menge politi- 

schen und sozialen Sprengstoffs mit sich.

Ungeachtet der inneren Spannungen, sehen Pekinger AuBenpolitiker die Zeit 

kommen, da China stark genug sein wird, nicht nur nach den Regeln mitzuspie- 

len, die andere fiir die internationale Politik aufgestellt haben, sondern selbst zu 

den Machten aufzusteigen, die die Formulierung der internationalen Spielregeln 

wesentlich bestimmen. Den global wirksamen Kraften der wirtschaftlichen Ver-
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flechtung sowie des technologischen, kulturellen und gesellschaftlichen Wan- 

dels wird sich das Land jedoch kaum mehr entziehen konnen: Wer nicht bereit 

ist, sich in das Geflecht der internationalen Politik einbinden zu lassen und damit 

auch Einschrankungen der nationalstaatlichen Souveranitat in Kauf zu nehmen, 

dem bleiben nur Isolation und Riickstandigkeit. Kein Chinese will jedoch, daB 

das Land den AnschluB an den Aufstieg Ostasiens zu einem neuen Gravitations- 

zentrum der Weltwirtschaft verpaBt.

Sebastian Heilmann

Sun Longji: Das ummauerte Ich. Die Tiefenstruktur der chinesischen Mentali- 

tat. Aus dem Chinesischen iibersetzt von Stephanie Claussen, Ingrid Her- 

mann-Boumessid, Susanne Hock, Carsten Hofer, Klaus Horsten, Sabine Lin

der, Lucia Probst, Kai Strittmatter, Andreas Szesny, Gerlinde Wislsperger. 

Bearbeitet, eingeleitet und herausgegeben von Hans Kiihner.

Leipzig: Kiepenheuer 1994, 440 S.

Ob es nun ein ehemaliger Leibarzt ist, der Macht- und Sexbesessenheit seines 

beruhmten und einst auch hochgeruhmten Patienten geiBelt, oder aber ein 

taiwanesischer Vielschreiber, der die "HaBlichkeit der Chinesen" beklagt, eine 

Fernsehserie, die ein Klagelied uber die chinesische Kultur anstimmt, ein Fil- 

memacher, der seine jugendlichen "religibsen" Irrungen offenbart, oder aber ein 

Historiker, der sich der Kulturanalyse widmet, sie alle zeugen von einer - bewuBt 

oder unbewuBt - an Lu Xun (1881-1936) ankniipfenden, neuerdings wieder zu- 

nehmend kritischen Geisteshaltung chinesischer Intellektueller zum modernen 

China, zu den Niederungen der Kulturrevolution, zur chinesischen Kultur als 

Ganzes.

In seinem mit einiger Verspatung nun endlich in deutscher Ubersetzung 

erschienenen Buch Zhongguo wenhua de "shenceng jiegou" (Die "Tiefenstruktur" 

der chinesischen Kultur), so der Originaltitel, versucht der in Hongkong aufge- 

wachsene Sun Longji (Sun Lung-kee), der auf Taiwan und in den USA studiert 

hatte und heute eine Professur fur Geschichte an der Memphis State University 

bekleidet, die Ausgangspunkte fur jene kulturellen Pragungen zu lokalisieren, die 

gemeinhin und auch von Sun als "chinesisch" bezeichnet werden. In Anlehnung 

an Noam Chomskys Begriffe der Oberflachen- und der Tiefenstruktur werden 

dabei, so Suns eigene Darstellung seiner Intention,1 alltagliche Begebenheiten 

gleichsam wie Satze als Ausdruck einer tieferliegenden grammatikalische Struk- 

tur verstanden. Die seinen Ausfiihrungen zugrunde liegende Annahme einer 

alien Chinesen aller Zeiten gemeinsamen grundlegenden Struktur, Sun nennt sie 

"Tiefenstruktur", resultiert jedoch in der Vernachlassigung der historischen 

Dimension; der Blick in die Vergangenheit leidet unter der perspektivischen 

Verkiirzung. Die Anfangspunkte dieses omniprasenten Kontinuums der chinesi

schen Kultur lokalisiert Sun in den die tiefenstrukurellen Kernsatze ausspre- 

chenden Texten des Altertums (konfuzianische Klassiker, Laozi, Zhuangzi etc.) 

und versucht, die verschiedensten Erscheinungsformen des Wesens der chinesi

schen Kultur in beobachtbaren Verhaltensmustern im gegenwartigen chinesi-


