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Die Bewertung einiger traditioneller chinesischer Vorstellungen im Hinblick 

auf die Modernisierung in der Volksrepublik China*

Brunhild Staiger

Bei der Frage der Modernisierung stoBt China immer wieder auf das Problem, 

daB seine traditionellen Denkweisen mit einer Modernisierung nach westlichem 

Vorbild kollidieren. Intensiver denn je in seiner neueren Geschichte setzt sich 

China seit Beginn der von Deng Xiaoping eingeleiteten Reform- und Offnungs- 

politik mit diesem Problem auseinander. Aus dem verstandlichen Wunsch, nicht 

einer vollstandigen Verwestlichung anheimzufallen, wendet sich ein groBer Teil 

der politischen und kulturellen Elite Chinas verstarkt der eigenen Tradition zu 

und strebt die Modernisierung auf der Grundlage des uberkommenen chinesi- 

schen Wertesystems an. Eine solche Strategic scheint besonders im Hinblick auf 

die Modernisierungserfolge einiger anderer konfuzianisch gepragter Gesellschaf- 

ten Ostasiens moglich zu sein, allerdings nicht ohne eine kritische Uberpriifung 

der traditionellen Werte. Im folgenden sollen drei traditionelle Wertvorstellun- 

gen erortert werden, die meiner Meinung nach der Modernisierung im Wege 

stehen.

Das "Ti-yong"-Konzept

Die nunmehr schon 150 Jahre wahrende Auseinandersetzung Chinas mit dem 

Westen, die China nicht freiwillig gesucht hat, sondern zu der es gezwungen 

worden war, stellte China im Vergleich zu seiner gesamten voraufgegangenen 

Geschichte vor eine vollig neue Situation. Seit alters her hatte das Reich der 

Mitte Kontakte mit seinen Nachbarvolkern, und diese iibten einen nicht unwe- 

sentlichen EinfluB auf viele Bereiche der chinesischen Gesellschaft aus, nicht 

zuletzt auf die chinesische Kultur. Manche Historiker schreiben die Tatsache, 

daB die chinesische Kultur bis heute ohne Unterbrechung iiberlebt hat, der 

Fahigkeit Chinas zu, immer wieder neue Impulse durch die Fremdvolker aufge- 

nommen und verarbeitet zu haben. Die sicherlich groBte Herausforderung auf 

kulturellem Gebiet vor dem Opiumkrieg stellte die Ausbreitung des Buddhismus 

in China dar, die auf den heftigen Widerstand der konfuzianischen Elite stieB 

und sich erst in einem jahrhundertelangen ProzeB vollzog. Dabei wurde der 

Buddhismus in einem MaBe absorbiert, daB er heute nicht mehr als Fremdkor- 

per empfunden wird.

Eine ahnliche, wenngleich weitaus grbBere Herausforderung bedeutete der 

ZusammenstoB Chinas mit dem Westen, der zwar auf militarischem Gebiet 

begann, von Anfang an aber alle Lebensbereiche der Chinesen beriihrte. Im 

Unterschied zu den Fremdvblkern der Vergangenheit stand China nun zum 

erstenmal ein Gegner gegeniiber, der nicht nur militarisch, sondern auch wirt- 

schaftlich iiberlegen war und der - was von viel groBerer Bedeutung war - kultu- 

rell ebenburtig war. Die Tragik war, daB der Westen zu einem Zeitpunkt auf 

China traf, an dem die chinesische Politik und Wirtschaft schwach und riickstan- 

dig waren und das chinesische Geistesleben stagnierte. Es war dieser Umstand,
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der die Uberlegenheit des Westens auf nahezu alien Gebieten zu dokumentieren 

schien. Die Reaktionen der Chinesen auf diese Herausforderung sind bekannt. 

Stark vereinfacht sollen hier drei Positionen angefuhrt werden, die in modifizier- 

ter Form bis heute bestehen: die der Konservativen, der radikalen Erneuerer und 

der Reformer. Ihr gemeinsames Ziel besteht bis heute darin, China zu Wohl- 

stand und Starke (fuqiang) zu fiihren, allerdings auf unterschiedlichem Wege. In 

der zweiten Halfte des 19.Jh. wollten Konservative wie Woren China vor alien 

westlichen Einfliissen verschlieBen und die Selbststarkung aus eigener Kraft, 

allein gestiitzt auf die chinesische Tradition, insbesondere den Konfuzianismus, 

erreichen. Einige Jahrzehnte spater vertraten die Fiihrer der Bewegung des 

4.Mai die Auffassung, daB nur eine totale Verwestlichung China retten konne. 

Demgegenuber waren die Befurworter einer Modernisierung nach westlichem 

Vorbild, wie z.B. die Vertreter der Yangwu-Bewegung (Li Hongzhang, Zuo 

Zongtang, Zhang Zhidong u.a.), der Meinung, China solle unter Bewahrung der 

konfuzianischen Grundlagen bestimmte Elemente der westlichen Zivilisation 

iibernehmen, in erster Lime Waffentechnik und andere technische Errungen- 

schaften. Diese Haltung driickte sich in dem von Zhang Zhidong in den 1890er 

Jahren gepragten Schlagwort aus "Chinas Lehren als Grundlage, die Lehren des 

Westens zu praktischen Zwecken" {Zhong xue wei ti, Xi xue wei yong). Dieses 

Motto besagte, daB an den traditionellen geistig-moralischen Grundlagen Chi

nas nicht geriittelt werden und vom Westen nur die moderne Technik ubernom- 

men werden sollte.

Konsequent zuende gedacht und von einer inneren Logik waren im Grunde 

genommen nur die Auffassungen der Konservativen und der Radikalen. Die 

Konservativen, die darauf bedacht waren, die chinesische Substanz, das ti, zu 

bewahren, waren sich bewuBt, daB eine strikte Trennung zwischen ti und yong 

nicht aufrechtzuerhalten war, mit anderen Worten, sie ahnten, daB auch rein auf 

die Technik beschrankte westliche Einfliisse im Laufe der Zeit die geistigen 

Grundlagen Chinas aufweichen wiirden. Die radikalen Erneuerer hingegen sahen 

in den traditionellen soziokulturellen Grundlagen Chinas ein Hindernis fiir eine 

echte Modernisierung nach westlichem Vorbild und lehnten daher die gesamte 

Tradition ab. In der Praxis jedoch lassen sich trotz ihrer Konsequenz beide 

Ansichten nicht realisieren, derm weder kann sich in der modernen Welt ein 

Land vollig von der internationalen Staatengemeinschaft abkapseln, noch ist die 

vbllige Loslosung eines Volkes von seinen Traditionen erstrebenswert, weil sie zu 

einem Verlust der eigenen Identitat fiihren wiirde. In beiden Fallen waren die 

Schaden grbBer als der Nutzen.

Bleibt also die dritte Mbglichkeit iibrig, d.h. die Bejahung westlicher Einflus

se unter gleichzeitiger Beibehaltung der chinesischen Tradition oder zumin- 

dest von Teilen von ihr. Tatsachlich hat sich diese Haltung seit nunmehr fiber 

einem Jahrhundert in China durchgesetzt, wobei nicht nur in den verschiede- 

nen Epochen, sondern auch unter den verschiedenen politischen Eliten der neue- 

ren Geschichte unterschiedliche Auffassungen vorherrschten, in welchem MaBe 

und auf welchen Gebieten westlicher EinfluB zugelassen werden und das kultu- 

relle Erbe weiterhin die Grundlage bilden sollte. Bis zum heutigen Tage drehen 

sich nahezu alle geistigen Auseinandersetzungen in China um dieses Problem. 

Dabei stellte sich schon sehr bald heraus, daB die tz-yong-Formel unhaltbar war. 

Bereits Kang Youwei, der Fiihrer der Reformbewegung 1898, muBte erkennen,
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daB die Ubernahme westlicher Technik allein nicht zu einer erfolgreichen Mo- 

dernisierung fiihren konnte, sondern daB auch das politische und wirtschaftliche 

System sowie das Bildungssystem reformiert werden muBten.

Die Entwicklung der Folgezeit hat gezeigt, daB die ti-yong-Formel in der 

politischen Realitat keine Rolle mehr spielte, wenngleich sie in den Kopfen 

mancher Konservativen weiter existierte, und zwar bis zum heutigen Tag. Heute 

lehnen zwar auch die Konservativen westliche Einfliisse nicht mehr vollig ab, 

doch ist nicht zu verkennen, daB sie im Grunde dem Motto Zhong xue wei ti, Xi 

xue wei yong immer noch anhangen, auch wenn dies nicht ausdriicklich gesagt 

wird. Das heiBt, diese Konservativen nehmen eine strikte Trennung zwischen ti 

und yong vor in dem Sinne, daB fiir das ti, d.h. die geistig-kulturelle Grundlage, 

ausschlieBlich China zustandig sein soli, wahrend vom Westen allenfalls das yong, 

das fiir die Modernisierung Niitzliche kommen soli. Sie wollen westliche Einfliis- 

se moglichst auf Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaft beschranken, das 

westliche Wertesystem aber so weit wie moglich ausschlieBen und die kulturelle 

Grundlage Chinas, die inzwischen nicht mehr nur auf die eigene Tradition ge- 

baut ist, sondern um den Marxismus-Leninismus und die Mao-Zedong-Ideen 

erweitert worden ist, bewahren. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um 

ein Wiederaufleben der alten ti-yong-Idee, die sich schon friih als nicht praktika- 

bel erwiesen hat. Diese Idee wird zwar nur von einer Minderheit vertreten, aber 

sie scheint mir unterschwellig das Denken breiter Kreise der politischen Fiih- 

rungsschicht zu beeinflussen.

Im Hinblick auf die gegenwartige Reform- und Offnungspolitik muB das 

Fortbestehen der ti-yong-Idee in ihrer alten Form als hinderlich angesehen wer

den. Die Modernisierung, zumal die Wirtschaftsreform, kann nicht wirklich 

gelingen, wenn an der strikten Trennung zwischen ti und yong, zwischen Geist 

und Kultur auf der einen und Wissenschaft und Technik auf der anderen Seite 

festgehalten wird, denn ti und yong gehdren eng zusammen. Die niitzlichen 

Dinge des Westens beruhen auf spezifischen, untrennbar mit ihnen verbundenen 

kulturellen Grundlagen. Im iibrigen ist diese Trennung ganz unmarxistisch, denn 

eine der Grundthesen des Marxismus lautet, daB die Basis den Uberbau beein- 

fluBt und verandert. Konkret heiBt das, daB es nicht geniigt, die Wirtschaft durch 

die Einfuhr neuer Maschinen aus dem Westen zu modernisieren, sondern es 

miissen auch die Strukturen der Handlungsablaufe in der Wirtschaft und die 

Mentalitat der beteiligten Menschen, z.B. desjenigen, der die Maschine bedient, 

verandert werden. Es kann also kein Zweifel an der Notwendigkeit bestehen, daB 

das AusmaB der "westlichen Lehren" (Xi xue) zu erweitern ist, d.h. in grbBerem 

MaBe als bisher geistig-kulturelle Elemente vom Westen zu ubernehmen sind.

Dies soil nun keineswegs heiBen, daB China die westliche politische Kultur 

und westliche Wirtschaftspraktiken wahllos ubernehmen soli. Vielmehr kann es 

nur darum gehen, daB sich China mehr als bisher an den politischen und wirt- 

schaftlichen Systemen westlicher Staaten und an westlichen Denk- und Hand- 

lungsmustern orientiert - nicht, um diese zu kopieren, sondern um AnstbBe und 

Impulse fiir die eigenen Reformen zu erhalten. Einige Stichworte aus diesem 

Bereich, die besonders fiir die Wirtschaftsreform von Bedeutung sind, lauten: 

Dezentralisierung, Partizipation, moralische Autonomie, Selbstverantwortung. 

Diese Begriffe klingen fiir chinesische Ohren zwar nicht fremd, haben aber 

zumindest fiir die politische Fiihrung einen eher negativen Klang. Das liegt 

daran, daB sie traditionellen Vorstellungen zuwiderlaufen, wie z.B. Zentralismus,
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Staatsautoritarismus, Unwissenheit des Volkes mit der Folgerung, dieses bevor- 

munden zu miissen, und die Einbindung und Unterordnung des einzelnen in der 

Gruppe. Diese Vorstellungen sind im traditionellen Wertsystem, namentlich im 

Konfuzianismus, urspriinglich nicht angelegt, sondern haben sich erst im Verlauf 

der Geschichte herausgebildet.

Dieser Tatsache haben in neuerer Zeit zahlreiche Gelehrte Rechnung getra- 

gen, indem sie die konfuzianische Tradition im Hinblick auf solche Werte unter- 

sucht haben, die fur die Modemisierung forderlich sind. Beispielhaft sind hier 

Kang Youwei, Liang Shuming, Xiong Shili und Feng Youlan zu nennen. Auf 

unterschiedliche Weise haben sie versucht, den Konfuzianismus mit der moder- 

nen Welt kompatibel zu machen, sei es durch Hineinlegen westlicher Werte in 

das Denken des Konfuzius (Kang Youwei) oder durch das Auffinden universaler 

Werte im Konfuzianismus (Feng Youlan). Auch in der westlichen Sinologie 

findet in jiingster Zeit die Auffassung immer mehr Zuspruch, daB sich "moderne" 

und universale Werte im traditionellen Denken der Chinesen, speziell im Konfu

zianismus, nachweisen lassen, nachdem jahrzehntelang die Meinung vorherrsch- 

te, die Modemisierung sei mit dem Konfuzianismus nicht zu vereinbaren. Offen- 

bar hat hier erst der wirtschaftliche Erfolg konfuzianisch gepragter Gesellschaf- 

ten, wie der von Japan, Taiwan, Hongkong, Siidkorea und Singapur, den AnstoB 

zu einem Umdenken geliefert.1

Ein solches Umdenken ist auch in China im Gange, aber mir scheint, daB 

man bei der Wiederbelebung des Konfuzianismus bisher weniger auf solche 

Werte im traditionellen Denken eingegangen ist, die die Vereinbarkeit des 

Konfuzianismus mit der Modemisierung, insbesondere mit Wissenschaft und 

Technik und mit einer modernen Wirtschaftsordnung beinhalten. Statt dessen 

werden eher die Werte und Vorstellungen betont, die die hergebrachten, aber 

groBenteils iiberholten Strukturen erhalten. Dies zeigt sich z.B. besonders deut- 

lich in der Politik der Partei gegeniiber den Intellektuellen. Die Intellektuellen 

sollen zwar bei der Reform- und Offnungspolitik eine aktive Rolle spielen, zu- 

gleich aber behalt sich die Partei vor, den Intellektuellen die politisch-mora- 

lischen Normen vorzuschreiben. Die Intellektuellen konnen daher nur in sehr 

beschranktem MaBe ihrer durch den Konfuzianismus vorgegebenen Aufgabe 

gerecht werden, als moralisch unabhangige Instanz zu fungieren und MiBstande 

zu kritisieren. Hier ware also ein radikalerer UmdenkungsprozeB erforderlich, 

aber weniger im Sinne einer Ubernahme des westlichen Wertsystems, z.B. des 

westlichen Individualismus, sondern eher in dem Sinne, daB man sich von westli

chen Werten inspirieren laBt, ansonsten aber auf die eigene philosophische 

Tradition und die eigenen historischen Erfahrungen zuriickgeht, in denen viele 

der anzustrebenden Werte enthalten sind.

Kommen wir auf die ti-yong-Idee zuriick. Aus dem Gesagten wird noch ein- 

mal die Unhaltbarkeit dieser Idee fur die Gegenwart deutlich, sofern die Moder- 

nisierung Erfolg haben soil. Weder lassen sich die zu ubernehmenden "westli

chen Lehren" auf Wissenschaft und Technik zum Zwecke der wirtschaftlichen 

Entwicklung beschranken, noch konnen die "chinesischen Lehren" allein und 

unverandert das ti bilden. Als Mittel gegen die befurchtete Verwestlichung ist das 

Motto Zhong xue wei ti, Xi xue wei yong untauglich. Der einzig gangbare Weg 

scheint zu sein, das traditionelle Wertsystem neu zu uberprufen und die "moder-
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nen", die Reformen fordernden Werte nicht nach westlichen Vorbildern zu 

etablieren, sondern in der eigenen Tradition, wenn auch vielleicht nicht in deren 

Hauptstrang, aufzuspuren. So lieBe sich ein Verlust der kulturellen Identitat am 

ehesten verhindern.

Zentralismus und Staatsautoritarismus

Eine traditionelle Vorstellung, auf der das gesamte politische Denken der Chi

nesen in Geschichte und Gegenwart basiert, ist der Gedanke der Zentralmacht 

und des staatlichen Autoritarismus, die sich ihrerseits aus der Einheitsstaatidee 

ergeben. In China grenzt es nahezu an ein Tabu, an dieser Vorstellung zu riitteln. 

Dennoch sollen hier einige Argumente angefiihrt werden, die es notwendig 

erscheinen lassen, das Zentralismus-Konzept kritisch zu iiberdenken. Seit der 

Einigung durch den ersten Kaiser, Qin Shihuang, im Jahre 221 v.Chr. bestand 

China die meiste Zeit als Einheitsstaat mit einem Zentralherrscher an der Spitze. 

Ungeachtet der Tatsache, daB es im Verlauf der chinesischen Geschichte immer 

wieder auch Phasen der Teilung gab (z.B. die fast vierhundertjahrige Phase nach 

dem Untergang der Han-Dynastie oder die uber ein halbes Jahrhundert dauern- 

de Teilung nach dem Untergang der Tang-Dynastie), gilt der Zentralstaat in 

China allgemein als unantastbares Ideal und zugleich als Normalfall der Ge

schichte. Selbst fur das friihe Altertum, also die Shang- und Westliche Zhou-Zeit 

(ca. 1500-700 v.Chr.), werden eine zentrale Herrscherautoritat und eine Ein- 

heitsherrschaft angenommen, obwohl deren Existenz historisch nicht eindeutig 

bewiesen ist.

Der Zustand der Teilung wird bis zum heutigen Tag als unnormal empfun- 

den, und die historischen Teilungsphasen werden in der Regel negativ bewer- 

tet, obwohl gerade diese Perioden als Phasen kultureller und teilweise auch 

wirtschaftlicher Blute anzusehen sind. Als Beispiele seien nur die Jahrhunderte 

vor der ersten Reichseinigung genannt, die sog. Friihling- und Herbst-Periode 

(770-476 v.Chr.) und die Zeit der Kampfenden Reiche (475-221 v.Chr.), in denen 

die groBen philosophischen Schulen Chinas gegriindet wurden, oder in diesem 

Jahrhundert die Periode der Militarmachthaber (junfa), die ebenfalls eine Perio- 

de kultureller Blute war. Nicht nur diese, sondern alle Perioden nicht vorhan- 

dener oder geschwachter Zentralmacht werden in politischer Hinsicht als Epo- 

chen groBer Unordnung hingestellt. Der negativen Bewertung der Teilungspha

sen in der chinesischen Geschichtsschreibung entspricht die Tendenz, die Perio

den, in denen eine Dynastie liber ganz China herrschte, als Einheitsstaat zu 

idealisieren - auch wenn die Einheit haufig nur nomineller Natur war - und die 

durchweg mit der Zentralmacht verbundenen negativen Aspekte weniger zu 

beachten.

Kennzeichnend fur den chinesischen Einheitsstaat war ein stark ausgeprag- 

ter, moralisch begriindeter Zentralismus. An der Spitze standen der Kaiser und 

ein hierarchisch gegliederter Beamtenapparat. Nach konfuzianischer Vorstellung 

hatte diese Fiihrungselite tugendhaft zu sein, d.h. mit Menschlichkeit und Fiir- 

sorge fur das Volk zu regieren und fur Harmonie im Reich zu sorgen. Harmonie 

schien am besten durch das hierarchische System gewahrleistet zu sein. Mit 

einem zentralistischen Verwaltungssystem, das bis zur Kreisebene herunterreich- 

te, iibte der Kaiser mit Unterstiitzung der ihm ergebenen Beamtenschaft die
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Kontrolle fiber alle Provinzen und deren Bevblkerung aus. Aus politischer Sicht 

diente das zentralistische Kontrollsystem der Erhaltung der Zentralmacht, aus 

wirtschaftlicher Sicht der Sicherung mbglichst hoher Steuereirmahmen. Wirt- 

schaftspolitik war daher in erster Linie Steuerpolitik. Fur diese waren zwei Fak- 

toren kennzeichnend: eine maximale Wertabschopfung aus der Landwirtschaft 

und eine staatliche Monopolisierung lukrativer Wirtschaftszweige (z.B. Produk- 

tion und Vertrieb von Saiz und Eisen, Getreidetransport usw.). Generell laBt sich 

sagen, daB die Einmischung des Staates in das Wirtschaftsgeschehen relativ stark 

war, ein Erbe des Legalismus, und daB dadurch die von unten, besonders von 

privater Seite ausgehende Initiative zumeist erstickt wurde. Immer wenn ein 

Wirtschaftszweig hohe Gewinne zu bringen versprach, legte der Staat seine Hand 

darauf. Letztlich liegt der Grund dafiir, daB es in China trotz des Vorhanden- 

seins aller sonstigen Voraussetzungen nicht zur Herausbildung des Kapitalismus 

kam, an den autoritativen Eingriffen des Staates in die Wirtschaft.

Ungleich starker als in der Vergangenheit wirkt sich der heutige Zentralis- 

mus auf die wirtschaftliche Entwicklung in China aus. Die staatliche Kontrol

le uber weite Bereiche der Wirtschaft liegt zum einen im sozialistischen Planwirt- 

schaftssystem, zum anderen in traditionellen Einflussen begriindet. Es ist das 

Verdienst Deng Xiaopings, die mangelnde Effektivitat der zentralen Planwirt- 

schaft erkannt und weitgehende Wirtschaftsreformen eingeleitet zu haben. DaB 

die Reformen bisher nicht zu dem gewiinschten Erfolg gefuhrt haben, hat viele 

Ursachen, ist aber unter anderem auf das weiterhin bestehende Denken in zen- 

tralstaatlichen Kategorien zuruckzufuhren. Denn es kann kein Zweifel bestehen, 

daB die traditionellen Herrschaftsvorstellungen, die sich auf Zentralismus und 

Staatsautoritarismus griinden, die politische Kultur der Chinesen bis heute beein- 

flussen. Auch die heutige politische Fiihrungselite begriindet viele ihrer MaB- 

nahmen, z.B. Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen, mit moralischen Argumen- 

ten, d.h. sie nirnmt fur sich in Anspruch, aus Fursorge fur das Volk zu handeln. 

Dabei bedient sie sich eines hierarchisch strukturierten Verwaltungs- und Kon- 

trollapparates mit dem Ziel, Harmonie und Stabilitat zu gewahrleisten.

Die Auswirkungen auf die gegenwartigen Wirtschaftsreformen sind bekannt: 

Die Dominanz und Autoritat der staatlichen Biirokratie in alien Wirtschafts- 

bereichen behindern den Fortgang der Reformen ebensosehr wie die traditi

onelle Vorstellung vom grundsatzlichen Vorrang zentralstaatlicher Interessen vor 

jeglichen Partikularinteressen. Letztere - seien es nun die Interessen von Provin

zen, Kollektiven, Betrieben oder Einzelpersonen - werden nach dem von der 

Partei propagierten und allgemein akzeptierten Wertesystem durchweg als nega- 

tiv und schadlich angesehen, wahrend die Interessen der Zentrale grundsatzlich 

als richtig und gut betrachtet werden, und zwar nicht nur von seiten der Partei, 

sondern auch im BewuBtsein eines groBen Teils der Bevblkerung. Der standige 

Widerstreit zwischen Planwirtschaft und Marktelementen und die manchmal 

wenig konsequent erscheinende Riicknahme von Zugestandnissen an den Markt 

zugunsten der staatlichen Planung zeugen davon, wie schwer das traditionelle 

Denken zu uberwinden ist.

Gerade in jiingster Zeit gibt es hierfiir zahlreiche Beispiele. Insbesondere 

dur ch die im November 1989 vom Zentralkomitee beschlossene Korrektur der 

Wirtschaftsordnung2 wurden die Rolle des Staates und das staatliche Kontroll

system wieder gestarkt. So wurden beispielsweise die Genehmigungsbefugnisse 

der Zentralbehbrden fur Investitionsprojekte erweitert und der Anteil der Ma-
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terialien, die allein durch den Staat verteilt werden, erhbht. Grundsatzlich sollen 

die Staatsunternehmen eine dominierende Stellung und Vorrang vor den Privat- 

und Kollektivunternehmen haben, obwohl diese in der Regel rationeller arbeiten 

als die Staatsbetriebe. Auch der AuBenhandel soil wieder allein in den Handen 

des Staates liegen, d.h. er darf nur durch staatlich autorisierte AuBenhandelsge- 

sellschaften abgewickelt werden. Ein anderes Beispiel ist die Kleinstadt- und 

Dorfmdustrie, die aus Sicht der Zentrale ein zu groBes Wachstum aufweist und 

deshalb einer starkeren staatlichen Kontrolle unterstellt werden soil. Gerade 

dieses Beispiel zeigt, daB erfolgreiche Initiativen der unteren Ebene vom Staat 

vielfach mit Argwohn betrachtet und beschnitten werden, weil sie angeblich den 

Interessen des Staates, die immer vor denen lokaler Einheiten, Gruppen und 

Individuen rangieren, zuwiderlaufen.

Allgemein ist festzustellen, daB in China die Tendenz besteht, die mit der 

Reform zusammenhangenden Probleme auf eine zu Starke Dezentralisierung 

und eine zu schwache Makro-Kontrolle des Staates zuruckzufiihren. Im Ge- 

gensatz dazu sehen viele Wirtschaftsexperten im Westen gerade in den zentral- 

staatlichen Einwirkungen in viele Bereiche der Wirtschaft und in der ihrer Mei- 

nung nach nicht weit genug gehenden Dezentralisierung die Ursache fiir den 

schleppenden Fortgang der Reformen. Sie pladieren daher fiir eine weitgehende 

Autonomie, eine Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse auf untere Ebenen 

und eine Fbrderung der Initiativen von unten. Diese gegensatzliche Beurteilung 

der Lage erklart sich aus unterschiedlichen Denkgewohnheiten. Wahrend im 

modernen Wirtschaftsdenken des Westens der EinfluB des Staates zugunsten 

privater Initiativen moglichst gering gehalten wird, wird in China aufgrund des 

legalistischen Erbes zunachst von den Interessen des Staates ausgegangen und 

daher der Rolle des Staates viel grbBeres Gewicht beigemessen. Der Staat be- 

gniigt sich nicht damit, die Rahmenbedingungen fiir die wirtschaftliche Entwick

lung zu schaffen, sondern alle Bereiche der Wirtschaft zu kontrollieren.

Dies scheint vor allem aufgrund der GrbBe des Landes problematisch. Natiir- 

liche Bedingungen und Entwicklungsstand sind in den einzelnen Provinzen und 

Regionen Chinas zu verschieden, als daB nach einer einheitlichen, fiir alle giilti- 

gen Politik verfahren werden konnte. Tatsachlich wird diesem Umstand ja auch 

durch das Vorhandensein regionaler Wirtschaftspolitik Rechnung getragen, 

allerdings hat die regionale Wirtschaftspolitik niemals den Interessen einer 

Region, sondern stets dem gesamtstaatlichen, d.h. nationalen Interesse zu die- 

nen. Die zu groBe Abhangigkeit vom einheitlichen Staatsplan erweist sich fiir 

viele Regionen und Provinzen als Hindernis fiir eine optimale Nutzung ihres 

Potentials und damit fiir effektive Wirtschaftsreformen. Das Thema, um das es 

hier geht, beriihrt das Verhaltnis zwischen Zentrale und Provinz/Region, aber 

weniger im Hinblick auf das Problem Zentralisierung oder Dezentralisierung 

wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse, ein Problem, das von Anfang an im 

Mittelpunkt der Reformdiskussion stand. Vielmehr soil hier die Frage aufgewor- 

fen werden, inwieweit das zentralstaatliche Denken nicht iiberhaupt ein Hinder

nis fiir die Wirtschaftsreformen und die Modernisierung allgemein ist und ob es 

nicht sinnvoller ware, die Autonomie groBerer Regionen (sei es nun die Auto

nomie einzelner Provinzen oder mehrerer Provinzen, die ein einheitliches Wirt- 

schaftsgebiet bilden) zum Ausgangspunkt aller Uberlegungen zu machen.
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Fur Chinesen mag es provokativ klingen, diese Frage auch nur zu stellen. Zu 

sehr ist das chinesische Volk an das Denken in einheitsstaatlichen und zentra- 

listischen Kategorien gewbhnt, zumindest vom Anspruch her, auch wenn in der 

Praxis nicht immer danach gehandelt wird. Jedenfalls wird der Regionalismus bis 

zum heutigen Tag als zerstbrerische Kraft verurteilt und deshalb auch nicht zum 

Gegenstand geistiger Auseinandersetzung erhoben. Nur der Zentrale wird die 

Fahigkeit zugetraut, fur das Wohlergehen des gesamten chinesischen Volkes zu 

sorgen, die somit einen moralischen Vorsprung hat. Dem werden die "Provinz- 

egoismen" gegeniibergestellt, die verurteilt werden, weil sie den Interessen der 

Nation und des gesamten Volkes angeblich schaden. Ein Neuiiberdenken dieser 

Wertung sollte nicht als abwegig, sondern als mitzlich betrachtet werden. Dabei 

soli nicht der Einheitsstaat in Frage gestellt werden, sondern das Verhaltnis Staat

- Provinz/Region neu iiberdacht werden. Es ware durchaus denkbar, daB eine 

Vielzahl von "Provinzegoismen" die wirtschaftliche Entwicklung und die Moder- 

nisierung schneller voranbrachten, als es unter den Bedingungen der zentralen 

Wirtschaftspolitik mbglich ist.

Die politische Form, die in diesem Zusammenhang zu diskutieren ware und 

die zumindest Anregungen liefern konnte, ware eine foderalistische Verfassung. 

Als rein westliches Konzept hat diese in China allerdings keine Tradition. Le- 

diglich in den friihen zwanziger Jahren gab es fiir kurze Zeit eine "foderalistische 

Bewegung" (liansheng zizhi yundong), in deren Rahmen der Fbderalismus aus- 

fiihrlich diskutiert wurde. Ziel der Befurworter einer fbderalistischen Struktur 

war nicht etwa die regionale Unabhangigkeit, sondern im Gegenteil die Starkung 

der Nation. Das Hauptargument fiir den Fbderalismus lautete, daB es die Nation 

starken wurde, wenn jede Provinz sich selbst von der Herrschaft der Militar- 

machthaber befreite und von sich aus versuchte, Stabilitat und Wachstum zu 

erreichen. Trotz der Befiirwortung regionaler Autonomie wurde die Nation 

niemals aus den Augen verloren (selbst die Militarmachthaber hatten stets die 

Nation im Auge), ganz im Gegenteil, der Regionalismus sollte der Nation durch 

die Starkung ihrer einzelnen Teile dienen. Es ist also nicht der Regionalismus an 

sich, sondern nur ein Regionalismus in Verbindung mit unabhangiger milita- 

rischer Macht, der zu verurteilen ware, wie die Geschichte, insbesondere die 

Militarmachthaber-Periode deutlich gemacht hat.

"Die Chancen, die sich durch die Starkung der regionalen Autonomie und 

durch den Abbau des zentralstaatlichen Autoritarismus fiir die Reform und die 

Entwicklung der Wirtschaft bbten, waren weitaus hbher zu bewerten als das 

Risiko, daB dadurch die chinesische Nation auseinanderfallen wurde. Auf der 

Grundlage autonomer Wirtschaftsgebiete (ganz gleich, ob es sich um eine Pro

vinz oder einen ZusammenschluB von mehreren Provinzen handelt) kbnnten die 

Wirtschaftsreformen zweifellos schneller und ungehinderter durchgesetzt werden

- zum Wohle der ganzen Nation. Der wirtschaftliche Erfolg der "Vier Drachen" 

(Taiwan, Siidkorea, Hong Kong und Singapur), der auch in China oft als Vorbild 

hingestellt wird, beruht ja zu einem wesentlichen Teil auf der iiberschaubaren 

GrbBe und der relativen soziobkonomischen Homogenitat dieser Gebiete.
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Das bevormundete Individuum

Entsprechend dem Verhaltnis zwischen Region und Staat miiBte auf der Mikro- 

ebene das Verhaltnis des einzelnen zur Gesellschaft neu uberdacht werden. Im 

Konfuzianismus wird die Gruppe dem Individuum iibergeordnet; deshalb wird 

der einzelne niemals isoliert, sondern eingebunden in ein hierarchisch struk- 

turiertes Beziehungsgeflecht gesehen, dessen Grundeinheit die Familie bildet. 

Das Leben des einzelnen wird durch die "fiinf menschlichen Grundbeziehungen" 

(wulun) (zwischen Herrscher und Untertan, Vater und Sohn, Mann und Frau, 

alterem und jiingerem Bruder und zwischen Freunden) geregelt. In diesen 

Beziehungen driicken sich eindeutig Uber- und Unterordnungsverhaltnisse aus 

(mit Ausnahme der Beziehungen zwischen Freunden), fur die genaue soziale 

Normen und Verhaltensformen vorgeschrieben sind. Der einzelne hatte dem in 

der Hierarchie Hoherstehenden mit Respekt zu begegnen und ihm zu gehor- 

chen. Gehorsam (xiao) und Loyalitat (zhang') zahlten dementsprechend zu den 

Grundpfeilern der konfuzianischen Sozialethik, die ein harmonisches Gemeinwe- 

sen garantieren sollten.

Dieser durch bestimmte Verhaltensnormen festgefiigte soziale Rahmen bot 

wenig Raum fur die freie und selbstandige Entfaltung des Individuums, denn der 

einzelne hatte sich den gesellschaftlichen Normen der Familie und dem Staat zu 

unterwerfen. Die Einbindung des einzelnen in die hierarchische Ordnung und die 

damit verbundene Bevormundung und Unterdriickung wurden in diesem Jahr- 

hundert von den Befiirwortern einer Modernisierung Chinas nach westlichem 

Vorbild durchweg kritisiert (und zwar sowohl in China als auch im Westen) und 

als hinderlich fur die Herausbildung selbstandig und selbstverantwortlich han- 

delnder Individuen, wie sie eine partizipatorische moderne Gesellschaft benbtigt, 

angesehen. Erst in jiingster Zeit hat sich in der westlichen Chinaforschung auf 

der Grundlage alterer Arbeiten chinesischer Gelehrten der neukonfuzianischen 

Schule eine Richtung etabliert, die das Bild vom bevormundeten, unfreien Indi

viduum im Konfuzianismus revidiert. In den Arbeiten dieser Richtung wird 

nachgewiesen, daft der Konfuzianismus universalistische Werte enthalt, die mit 

der Modernisierung nicht nur vereinbar sind, sondern sogar die moralische 

Grundlage fur die Modernisierung bilden kbnnen. So wurde insbesondere her- 

ausgearbeitet, dab das autonome Selbst, d.h. das Individuum, das aus sich heraus 

gut und bose, richtig und falsch beurteilen kann, das im BewuBtsein seiner eige- 

nen Wiirde ist und selbst ethische Verantwortung tragt, im Konfuzianismus 

durchaus vorhanden ist.3

Die "Entdeckung" des autonomen Selbst im Konfuzianismus ist fur die Mo

dernisierung Chinas und speziell fur die Wirtschaftsreformen von auBerordentli- 

cher Bedeutung und bietet mannigfache Ansatzmbglichkeiten, den menschlichen 

Faktor zugunsten einer Modernisierung im konfuzianischen Rahmen optimal 

einzusetzen. Allerdings ist dies nicht sofort und ohne weiteres durchzusetzen; 

dazu bediirfte es eines langeren Umdenkungsprozesses und intensiver Erzie- 

hungsarbeit. Denn ungeachtet dessen, daB die Autonomie des Selbst dem konfu

zianischen Denken urspriinglich innewohnt, ist sie in der historischen Realitat 

nicht oder nur hbchst unvollkommen zur Ausbildung gekommen. Nicht umsonst 

haben die Fiihrer der 4.Mai-Bewegung bei ihrer Kritik am Konfuzianismus 

gerade die Unterdriickung des Individuums so heftig angegriffen.
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So werden nicht nur aus westlicher Sicht, sondern auch aus der Sicht chinesi- 

scher Modernisierer das hierarchische Denken und die damit verbundenen 

Verhaltensstrukturen ebenso wie die mangelhaft ausgebildete moralische Auto

nomic fur die Schwierigkeiten und den stockenden Fortgang der Reformen 

verantwortlich gemacht. In diesem Zusammenhang haben chinesische Gelehrte 

immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, daB das Verhaltnis zwischen 

dem einzelnen und der Gesellschaft neu zu regeln sei, daB den "fiinf sozialen 

Grundbeziehungen" sozusagen eine sechste zuzufugen sei, namlich die zwischen 

dem einzelnen und der Gruppe.4 Wahrend in der konfuzianischen Gesellschaft 

(zumindest in ihrer historischen Auspragung) die Gruppe dem einzelnen iiber- 

geordnet war, der einzelne sich also der Gruppe und den gesellschaftlichen 

Gruppenzwangen zu unterwerfen hatte und insofern moralisch nicht autonom 

war, verlangt die moderne Gesellschaft das selbstandig handelnde und moralisch 

autonome Individuum. Wie erwahnt, bietet der Konfuzianismus die Vorausset- 

zungen fur die Heranbildung des autonomen Selbst und damit fur positive Parti- 

zipationsmbglichkeiten.

Allerdings ware es verfehlt, die Autonomie des einzelnen zu stark zu betonen 

und darin den Schlussel fur den Erfolg der Modemisierung zu sehen. Wahr- 

scheinlich wiirden sich schwerwiegende psychosoziale Folgen ergeben, wenn man 

das Individuum aus seiner Gruppenbezogenheit herauslbsen wollte, zumal in 

einer Gesellschaft, in der die Beziehung zwischen dem einzelnen und der Ge- 

meinschaft normalerweise nicht als eine antagonistische begriffen wird.5 Es gilt 

also, die Gruppenbezogenheit zu erhalten und lediglich die Stellung des einzel

nen in der Gruppe neu zu fiberdenken. Das zu verfolgende Ziel rniiBte sein, 

innerhalb einer Gruppe die Befehlsstrukturen zugunsten partizipatorischer 

Elemente zu verandern und einen auf konfuzianischen Tugenden beruhenden 

Gemeinschaftsgeist zu erzeugen.

Fur diese Strategic lieBen sich aus den konfuzianisch gepragten Gesellschaf- 

ten, wie Japan und den sog. "Vier Drachen", zahllose Beispiele nennen. Der 

wirtschaftliche Erfolg dieser Lander wird unter anderem auf die korporativen 

Werte zuriickgefiihrt, mit denen die Gruppen, d.h. die Wirtschaftsunterneh- 

men, geleitet werden. Der in diesen Unternehmen herrschende Gemeinschafts

geist beruht im wesentlichen darauf, daB das autonome Selbst jedes einzelnen 

Mitgliedes der Belegschaft zur Geltung kommt, und zwar zum Wohle des Unter- 

nehmens und des einzelnen. Im folgenden soil an einem praktischen Beispiel 

dargelegt werden, wie eine solche Strategic aussehen kann. Dabei wahle ich 

absichtlich nicht ein Beispiel aus Japan oder den "Vier Drachen", sondern aus 

der neueren Wirtschaftsgeschichte Chinas, und zwar das Beispiel der beiden 

Bankiers Chen Guangfu und Zhang Jiaao, die in der friihen Republik-Zeit zwei 

groBe Banken leiteten: Chen zwischen 1915 und 1944 die von ihm gegriindete 

Shanghai Commercial and Savings Bank (Shanghai shangye chuxu yinhang) und 

Zhang zwischen 1913 und 1935 die Bank von China.6 Beide befiirworteten eine 

Modemisierung Chinas nach westlichem Vorbild, ohne jedoch den traditionellen 

Hintergrund auBer acht zu lassen. Im Grunde praktizierten sie einen "konfuziani

schen Kapitalismus", derm sie waren von westlichen kapitalistischen, liberalen 

und demokratischen Ideen beeinfluBt und fiihrten ihre Unternehmen nach west

lichen Grundsatzen; zugleich maBen sie dem menschlichen Faktor groBe Bedeu-
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tung bei, und zwar nicht nur in bezug auf die technische, sondern ganz besonders 

auf die moralische Bildung. Die moralische Erziehung aber konnte ihrer Mei- 

nung nach nur auf dem Konfuzianismus fuBen.

Die von Chen und Zhang in ihren Unternehmen praktizierte Personalfiih- 

rung scheint mir auch heute noch von Bedeutung zu sein; ihre wichtigsten Aspek- 

te sollen deshalb kurz erlautert werden. Das Hauptziel der beiden Bankiers in 

bezug auf die Personalfiihrung lag darin, bei den Angestellten eine positive Parti- 

zipation zu wecken, d.h. aus reinen Befehlsempfangern selbstandig handelnde 

Menschen zu machen. Eine solche Partizipation erforderte die Identifizierung 

des einzelnen mit dem Unternehmen. Die Identifizierung mit dem Unternehmen 

wurde auf verschiedene Weise erreicht, wobei sich neben der Vermittlung einer 

beruflichen Ausbildung durch die Bank und der Gewahrung materieller Anreize 

die moralische Erziehung der Angestellten als wichtigste Methode erwies. 

Grundlage der Moralerziehung war die konfuzianische Ethik. Die Erziehung 

begann mit der personlichen Moral und beinhaltete die Vermittlung konfuziani- 

scher Tugenden, wie z.B. Menschlichkeit, Gerechtigkeit, gutes Benehmen, Wis- 

sen, Zuverlassigkeit. Anstelle des westlichen Konkurrenzdenkens wurden mehr 

die traditionellen kollektiven Werte betont. Der nachste Schritt bestand in der 

Unterweisung von Werten, die dem Wohle der Bank dienten, also z.B. Loyalitat, 

FleiB und Sparsamkeit, der Geist des "der Gesellschaft dienen", was konkret 

hieB, den Kunden der Bank zu dienen, also z.B. den Kunden mit Freundlich- 

keit anstatt mit biirokratischem Verhalten zu begegnen.

Der entscheidendste Punkt aber war, dem einzelnen klarzumachen, daB seine 

Erziehung zu persbnlichem Erfolg fiihrte und daB der personliche Erfolg wie- 

derum dem gesamten Kollektiv zugute kam. Wohlergehen und Erfolg des einzel

nen wurden mit dem Wohlergehen und Erfolg des Unternehmens in Zusam- 

menhang gebracht. Nur so war eine vbllige Identification des einzelnen Ange

stellten mit dem Unternehmen mbglich. Die Unternehmensfiihrung ihrerseits 

sah sich dem einzelnen gegeniiber in der Fursorgepflicht und versuchte ihm zu 

verstehen zu geben, daB sie Profit nicht um des Profits willen, sondern zum 

Wohle der Gemeinschaft anstrebte.

Eine solche Personalfiihrung auf der Grundlage der konfuzianischen Ethik 

konnte heute noch fur Chinas Wirtschaftsunternehmen - und entsprechend fur 

andere Kollektive oder Einheiten - als Vorbild dienen. Zwar liegen die von Chen 

und Zhang angewandten Methoden schon viele Jahrzehnte zuriick, dennoch 

verdienen sie auch in der Gegenwart Beachtung und kbnnten entsprechend den 

heutigen Bediirfnissen weiterentwickelt werden. Heute wurde man wahrschein- 

lich noch ausgepragter das autonome Selbst betonen und dieses zum Angelpunkt 

aller Beziehungen machen. Man wurde die konfuzianische Selbstkultivierung 

betonen mit dem Ziel, jeden einzelnen Verantwortung iibernehmen zu lassen, 

und man wurde das Prinzip der Gegenseitigkeit betonen. Beruht nicht der Erfolg 

japanischer Wirtschaftsunternehmen auch zu einem groBen Teil auf solchen 

Elementen der konfuzianischen Ethik wie dem Glauben an die Erziehbarkeit des 

Menschen, der Loyalitat gegeniiber dem Unternehmen, dem Prinzip der Gegen

seitigkeit und Harmonic, dem Konsensprinzip und dem Gemeinschaftsgeist?

Eine Modernisierung im konfuzianischen Rahmen wurde fur die Chinesen 

zweifellos die negativen Folgen der Modernisierung, wie z.B. Entfremdung und 

Verlust der kulturellen Identitat, mindern. Aber ein Zuriickgehen auf den Kon

fuzianismus hat nur Zweck, wenn die traditionellen hierarchischen Strukturen im
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Hinblick auf den Staat und die Gruppe aufgebrochen und das dem Konfuzianis- 

mus innewohnende Prinzip der moralischen Autonomie zur Entfaltung kommt. 

Dab die moralische Autonomie nur durch Erziehung erreichbar ist, versteht sich 

von selbst; allerdings wirft die moralische Erziehung auch betrachtliche Proble- 

me auf, derm weder sind die Schulen noch die Unternehmensfuhrungen fur eine 

solche Aufgabe vorbereitet. Hier scheint mir jedoch der entscheidende Ansatz- 

punkt fur eine erfolgreiche Reformpolitik zu liegen.

* Bei diesem Artikel handelt es sich um die leicht modifizierte Form eines 

Referates, das die Verfasserin auf einer Konferenz in Xi’an im November 

1990 hielt. Dank gebiihrt der Konrad-Adenauer-Stiftung fur die freundliche 

Genehmigung zur Verbffentlicheung des Manuskripts.
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