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bilder instrumentalisierten Bauem, Soldaten und politische Kader deutlich in den 

Hintergrund getreten bzw. weitgehend aus den Darstellungen verschwunden sind.

Landsbergers Untersuchung befabt sich dabei nicht ausschlieblich mit den veran- 

derten Inhalten und von den Kiinstlem angewandten stilistischen Mitteln, sondem 

geht dariiber hinaus der Frage nach, warum das politische Plakat als traditionsrei- 

ches propagandistisches Instrumentarium seit etwa einem Jahrzehnt massiv an 

Bedeutung verloren hat. Die Ursache fur diese Entwicklung sieht der Autor in dem 

deutlich gestiegenen Lebensstandard der chinesischen Bevdlkerung, so dab immer 

mehr Haushalte Radio oder Femsehen besitzen. Diese modemen Medien ubemeh- 

men heute nicht nur als flexibler einzusetzende Propagandainstrumentarien die tra- 

ditionelle Rolle der politischen Plakate, sondem sie sind zugleich selbst Ikonen des 

zu propagierenden Fortschritts, gegen die das obsolet gewordene politische Plakat 

unterliegen mub.
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Mit diesen Quellensammlungen zum Verhaltnis der beiden deutschen Staaten zur 

Volksrepublik China sind die letzten beiden der insgesamt acht Bande der von 

Mechthild Leutner herausgegebenen Quellenedition des Forschungsprojekts 

„Dokumente zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen 1897 bis 1995“ 

erschienen. Ihr Ziel ist, die deutsch-chinesischen Beziehungen der vergangenen 

hundert Jahre in ihrem wechselvollen Verlauf und ihrer Vielschichtigkeit, in ihren 

politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten zu dokumentieren. Da in bei

den Banden jedem Kapitel eine thematische Einftihrung vorangestellt wurde, stehen 

die Quellen nicht vereinzelt und zusammenhangslos, sondern lassen sich in einen 

Kontext einfugen.

Der Band iiber China und die Bundesrepublik dokumentiert in funf chronologisch 

aufeinanderfolgenden Kapiteln die politischen Beziehungen zwischen den beiden 

Landem von 1949 bis 1995: Nachdem ihr Verhaltnis nach 1949 zunachst auf einer 

rein substaatlichen Ebene verblieben war, fanden im Jahr 1964 die ersten politischen 

Gesprache start. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der BRD und 

der VR China wurde aber erst 1972 nach der Aussbhnung der VR mit den USA 

mbglich. Ein wirklicher Fortschritt in den deutsch-chinesischen Beziehungen setzte 

damit aber nicht ein: Die in Bonn regierende sozialliberale Koaliton wahrte - unter 

bestandiger Kritik von seiten der CDU/CSU-Politiker, die in dieser Zeit eine beson- 

dere Affinitat zur Volksrepublik hatten - die Zuriickhaltung im Umgang mit China, 

da sie um den Erfolg ihrer Ostpolitik fiirchtete. Solche strategischen Uberlegungen 

wurden erst 1978/79 obsolet, als nach dem Einsetzen der Reform- und Offnungspo-
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litik Deng Xiaopings die chinesische AuBenpolitik entideologisiert, unter das Primal 

der Okonomie gestellt wurde und China damit auch sein Verhaltnis zur Sowjetunion 

entspannte. Getragen von dem Interesse beider Seiten an wirtschaftlichem Aus- 

tausch intensivierte sich ihr Verhaltnis von da an rasch. Die blutige Niederschlagung 

der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 beendete abrupt eine Dekade tiefen poli- 

tischen Einverstandnisses und schuf eine Distanz, die nur langsam uberwunden 

werden konnte. Die umfangreiche und enge Zusammenarbeit auf den Sektoren der 

Wirtschaft und Technologie sowie der Wissenschaft und Kultur konnte nach 

Ansicht der Herausgeber in ihrer Kontinuitat dutch die Ereignisse des Jahres 1989 

nicht unterbrochen werden; diesen beiden Bereichen sind daher fur die Zeit zwi- 

schen 1979 bis 1995 zwei gesonderte Kapitel gewidmet.

Zur Dokumentation der einzelnen Phasen haben die Herausgeber auBer den wichtig- 

sten Regierungsabkommen und bilateralen Vertragen zum einen Quellengruppen 

herangezogen, die die Motivation und Interessen der an der Gestaltung des bilatera

len Verhaltnisses beteiligten Akteure offenbaren, mithin den politischen Diskurs 

nachzeichnen und die Hintergriinde punktueller Ereignisse erkennen lassen; zum 

anderen sind Texte aufgenommen worden, die Einblick in die Deutschland- bzw. 

Chinarezeption der Offentlichkeit beider Lander geben. So finden sich neben Reden 

und Interviews von Politikem und Wirtschaftsvertretern, Ausziigen aus Memoiren, 

intemen Papieren und Gesprachsprotokollen auch Zeitungskommentare sowie 

Reflexionen und Stellungnahmen von Publizisten, Sinologen und Schriftstellem. 

Damit ist ein Kaleidoskop unterschiedlicher Perspektiven auf das deutsch-chinesi- 

sche Verhaltnis entstanden, das dem Leser einen unmittelbaren, lebendigen Ein- 

druck der Vielschichtigkeit des Geschehenen vermittelt. Wirklich neue Einsichten 

erbffnen sich aber nicht, da der GroBteil der hier wiedergegebenen Quellen bereits 

bekannt war: Offizielle Akten aus bundesdeutschen Archiven konnten aufgrund der 

hier geltenden Sperrfist von 30 Jahren nur aus der Zeit vor 1964 abgedruckt werden: 

fur die Zeit danach stand lediglich allgemein zugangliches, zum grbBten Teil schon 

veroffentlichtes Material zur Verfugung. Chinesisches Archivmaterial blieb vollig 

unzuganglich, so daB zur Illustration des chinesischen Blickes auf Deutschland aus- 

schlieBlich auf die chinesischen Medien zuriickgegriffen werden muBte. Da die 

Medienlandschaft Chinas aber nicht pluralistisch ist, kdnnen von den hieraus ent- 

nommenen Quellen keine Erkenntnisse etwa uber kontroverse Diskussionsprozesse 

erwartet werden.

Anders verhalt es sich mit dem Band liber die Beziehungen zwischen der VR China 

und der DDR. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Dokumentation der politi

schen Beziehungen, die der Herausgeber ebenfalls chronologisch zu erfassen sucht: 

Da die DDR ihre AuBenpolitik in enger Anlehnung an die Sowjetunion gestaltete, 

schwankte das Verhaltnis Ost-Berlins zu China mit den Wechsellagen des sino- 

sowjetischen Verhaltnisses. Nach dem Zerwiirfnis zwischen Peking und Moskau 

ging auch die DDR mehr und mehr auf Distanz zur VR, bis sie im Januar ebenfalls 

1963 offen mit China brach. Erst als sich die Sowjetunion und China infolge der 

chinesischen Reformpolitik wieder einander annaherten, nahm auch die DDR den 

Kontakt zu China wieder auf. Ihre letzte Blute erlebte diese neugewonnene Freund- 

schaft, als die SED nach dem Massaker in Peking der chinesischen Fiihrung aus-
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driicklich ihre Solidaritat und Unterstiitzung daflir bekundete, dab sie die durch 

„gewaltsame, blutige Ausschreitungen verfassungsfeindlicher Elemente“ gestbrte 

„Ordnung und Sicherheit wiederhergestellt“ habe (S. 397f.).

Die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und der Deutschen Demokrati- 

schen Republik fanden ihr Ende, als letztere am 3. Oktober 1990 der Bundesrepu- 

blik Deutschland beitrat. Fiir diesen Schritt brachte Peking anfangs wenig Verstand- 

nis auf, da man die Wiedervereinigung als "Einverleibung" einer ohnmachtigen 

DDR in die Bundesrepublik interpretierte. Drei weitere thematische Kapitel befassen 

sich mit der Deutschland- und Berlinfrage in den bilateralen Beziehungen zwischen 

1958 bis 1978 sowie mit den Wirtschafts- bzw. Kulturbeziehungen in der Zeit von 

1949 bis 1990.

Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wurde die sonst generell geltende 

Schutzfrist von 30 Jahren fur das Zentrale Parteiarchiv durch den Bundestag aufge- 

hoben und damit erstmals der Zugriff auf die bislang geheimen Dokumente der frii- 

heren Partei- und Massenorganisationen der DDR moglich. Fiir das Verhaltnis der 

DDR zu China sind besonders die Protokolle der Sitzungen des ZK der SED aus den 

Jahren 1950 bis 1989 sowie Protokolle und Zusammenfassungen der DDR-Seite 

uber Gesprache mit Reprasentanten der VR China von Interesse. Diese Quellen 

ermoglichen detaillierte Erkenntnisse liber die zentralen Motive und Konflikte im 

Verhaltnis der beiden Staaten, bieten aber zugleich auch durch keine Zensur ver- 

falschte Einblicke in die Ansichten ftihrender DDR-Politiker und der chinesischen 

Machthaber uber die Entwicklung und Ereignisse in ihren Staaten sowie uber 

Grundsatzfragen der Umsetzung des Kommunismus und der intemationalen Politik. 

So findet der Leser in dem Band die Aufzeichnung einer Unterredung, in der Walter 

Ulbricht dem „GroBen Vorsitzenden“ Mao Zedong ausfiihrlich Bericht liber die 

Lage in der DDR nach dem 17. Juni 1956 sowie liber die Verhaltnisse in West- 

deutschland und Berlin erstattet und Mao seinerseits Fragen der chinesischen 

Revolution und der Situation im China des Jahres 1956 erbrtert; desweiteren sind 

enthalten Erlauterungen eines chinesischen Kaders zur „Hundert Blumen Bewe- 

gung“, Bemerkungen Maos zur Tibetpolitik der VR, zahlreiche Quellen zum Mau- 

erbau im August 1961 sowie AuBerungen zur Politik des westlichen Biindnisses und 

zum Kalten Krieg; gut dokumentiert sind auch die Reaktionen der DDR-Flihrung 

auf das Massaker in Peking am 4. Juni 1989 - die berlicksichtigten Aspekte sind 

vielfaltig, ihre Aufzahlung lieBe sich beliebig fortsetzen.

Diese Quellensammlung erscheint ungleich aufschluBreicher und lesenswerter als 

der Band liber die BRD und China. Sie laBt ahnen, was fiir ein Fundus in den jetzt 

zuganglichen DDR-Archiven auf den Zeithistoriker wartet, und ihr kommt zudem 

das Verdienst zu, ein erstes Licht auf das bisher weitgehend unerforschte Verhaltnis 

der DDR zu China geworfen zu haben, denn eine die Gesamtzahl der Quellen inte- 

gricrende und auswertende Monographic, die die Zusammenhange klar herausar- 

beitet, fehlt auch nach sieben Jahren deutscher Einheit.
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