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"Menschenrechte und Gemeinsinn: Westlicher und Ostlicher Weg?" war das Thema 

einer von der Straniak-Stiftung getragenen und von Professor Walter Schweidler 

organisierten Tagung an der Padagogischen Hochschule in Weingarten. Die Men

schenrechte sind in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der Diskussion um 

"kulturelle Identitat" und die intemationalen Beziehungen geriickt. Mit dem Be- 

griffspaar Menschenrechte und Gemeinsinn ist einer der Spannungsbbgen der De- 

batte abgesteckt: Wie verhalt sich der abstrakte Formalismus des Rechts zu der kon- 

kreten Gemeinschaftsorientierung einer spezifischen Kulturtradition? Gibt es eine 

"westliche" Uberzogenheit von Rechtsanspriichen, der durch "bstliche" Gemein- 

schaftstugenden - konkret ging es um China und Japan - entgegengesteuert werden 

konnte?

DaB spezifische Traditionen iiberhaupt eine "Identitat" begriinden kbnnen, die Kul- 

turen anders als ideologisch miteinander in Konflikt bringt, wurde von Gregor Paul 

(Karlsruhe) vehement bestritten ("Universalitat und Kritik: 'Westliche' Prinzipien?"). 

Paul verwies auf die innere Heterogenitat der Kulturen, der interkulturelle Univer- 

salien logischer und ethischer Art gegeniiberstehen. Gerade der klassische Konfuzi- 

anismus vertrete Prinzipien der Universalitat und Kritik, die jede Betonung des spe- 

zifisch Kulturellen ad absurdum fuhrten.

Hans-Georg Moller (Bonn) zeigte sich gegeniiber einer solchen Einschatzung skep- 

tisch ("Konzeptionen von Mensch und Recht in der chinesischen Philosophic"). Filr 

ihn ist das klassische chinesische Denken mit der Idee eines allgemeinen Menschen- 

rechts von Grund auf unvereinbar, weil einer mythischen, in "Prasenz" verharrenden 

Ganzheitlichkeit verhaftet, die nur Heteronomie und kein Individuum kennt. Aller- 

dings wollte Moller diesen "idealtypischen" (man mbchte sagen "Bonner") Befund 

und seine Folgen nicht werten. SchlieBlich sei mit der Postmodeme der Anspruch 

auf Universalitat ohnehin zur Makulatur geworden. Heute sei eher von den Rechten 

der Frauen, der Kinder usw. statt von denen des Menschen die Rede. Also auch spe- 

zielle Rechte fur Chinesen? Wer argumentiert wie Moller, nimmt in Kauf, daB die 

Diskussion eben dort landet, wo eine ganze Reihe autoritarer Regime sie haben 

mbchte.

Jurgen Domes (Saarbriicken) wies in einem engagierten Vortrag ("Geistige und po- 

litische Grundlagen der chinesischen Demokratiebewegung") jede kulturelle Relati- 

vierung von Demokratie und Menschenrechten zuriick. Beide, so Domes, liefern 

vielmehr die Mbglichkeit, den iiberlieferten Humanismus der chinesischen Tradition 

modem zu "iibersetzen". Nicht zuletzt die chinesische Demokratiebewegung erweise
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sie als universelies Ideal. Der Wissenschaft schrieb Domes ins Stammbuch, den 

Gegnem der Demokratie in China mit anderslautenden Thesen nicht noch in die 

Hande zu spielen. Dab namentlich der Konfuzianismus sich nicht eigne, eine Grenze 

zwischen den Kulturen zu ziehen, betonte auch Xue Hua (Peking, "Jenseits vom Ei- 

genen und Anderen: Konfuzius").

Ob kulturelle Faktoren trotz der langst vollzogenen Grenzuberschreitung nicht doch 

nachwirken, gab Carl Steenstrup (Munchen) zu bedenken ("Grund und Grenzen der 

Menschenrechte im japanischen Verstandnis"). Er sieht in Japan zwar die Voraus- 

setzungen fur das Gedeihen einer Rechtskultur gegeben - allerdings aufgrund feh- 

lender eigener "transzendenter Voraussetzungen" nur dank der von den USA aufge- 

zwungenen Nachkriegsverfassung. Kogaku Arifuku (Kyoto, "Philosophic und Reli

gion bei Hegel und Nishida") sieht im buddhistischen Ideal der Ichlosigkeit eine ge- 

wisse Gefahr, "das Recht zu verlieren". Mit den rationalen Interessen der Japaner 

argumentierte hingegen Seigo Hirowatari (Tokyo) ("Das japanische Rechtsver- 

standnis und die Gemeinschaftsbezogenheit"). Japanische Gemeinschaftsloyalitat sei 

schlicht auf die Erwartung von Gegenleistungen gestutzt. Der Griff zum Recht un- 

terbleibe nur solange, wie man sich von ihm weniger verspreche als von der Solida- 

ritat der Gemeinschaft.

Die Fragwiirdigkeit der gangigen Assoziation Westen = Menschenrechte und Osten 

= Kollektivdenken hob auch Harro von Senger (Freiburg/Ziirich) hervor ("Der Men- 

schenrechtsgedanke im Lichte chinesischer Werte"). Auch in China habe der ein- 

zelne immer seine Interessen zu verfolgen gewubt. Zwar ist von Senger der Ansicht, 

dem Konfuzianismus sei der Begriff des "Menschen" im heutigen Sinne ffemd, doch 

gelte das gleiche bis ins 20. Jahrhundert hinein fiir den Westen (beides ist m. E. un

haltbar). Historisch wie aktuell falle deshalb die Menschenrechtsbilanz keineswegs 

zugunsten des Westens aus. Zudem sttitze sich die chinesische Argumentation weit- 

gehend auf im Westen haufig ignorierte UNO-Beschliisse. Man kann von Senger 

darin zustimmen, dab es dem "Westen" schlecht zu Gesicht steht, sich belehrend 

aufzuspielen, da er selbst mit den Menschenrechten immer wieder einen skandalb- 

sen Umgang getrieben hat und treibt, gerade gegeniiber anderen Kulturen. Dab aber 

Regierungen hier wie dort primar strategische Ziele verfolgen und sich nach Belie- 

ben bei UNO-Konventionen bedienen, um den einen Anspruch gegen den anderen 

auszuspielen, macht die chinesische Haltung wohl kaum akzeptabler. Dies betrifft 

insbesondere den durchsichtigen Versuch, die individuellen Menschenrechte durch 

ein kollektives "Recht auf Entwicklung" auszuhebeln. Von Sengers Empfehlung 

allerdings, den Chinesen ihre Tradition "strategemischen" Denkens in Erinnerung zu 

rufen, um ihnen die Menschenrechte als Mittel fiir die Durchsetzung von Interessen 

nahezubringen, leistet unfreiwillig selbst der Instrumentalisierung der Menschen- 

rechtsidee Vorschub.

Ludger Kuhnhardt (Freiburg) brach zunachst eine Lanze fiir das Recht 

("Gemeinschaft und Gemeinsinn als Voraussetzungen des Rechts"). Er wamte da- 

vor, die Menschenrechte zu einem Kulturthema zu machen und kulturelle "Identitat" 

gegen sie auszuspielen. Allerdings miisse die Rechtsordnung in einem vorkonstitu- 

tionellen Gemeinsinn begriindet sein, der bedroht sei, durch Erziehung, Vorbilder 

und Religion aber wiederbelebt werden kbnne. Dies brachte Kuhnhardt schlieblich
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doch zur Postulierung eines Vorrangs des Guten vor den Recht. Die Frage ist aller- 

dings, ob er sich unter den faktischen Bedingungen von Multikulturalitat durchhal- 

ten laBt. Sind die Vorstellungen vom Guten nicht so divers geworden, daB das Recht 

schon erfordert ist, um ihnen alien Artikulation zu ermbglichen? Klar diirfte sein, 

und dies betonte Walter Schweidler ("Menschenrechte und kulturelle Selbstbestim- 

mung"), daB zwischen dem abstrakten Recht und der Anerkennung der Authentizitat 

der Kulturen eine Komplementariat besteht. Wo aber im doch denkbaren Konflikt- 

fall - am besten immer noch klarzumachen am Beispiel der Behandlung von Frauen 

- die Prioritat liegt, blieb eine unterbelichtete Frage.

Auf der von Helwig Schmidt-Glintzer (Wolfenbiittel) moderierten abschlieBenden 

Podiumsdiskussion erinnerte Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz (Dresden) an den in- 

nerdeutschen Ost-West-Gegensatz, den sie als Gegensatz von Wir-GeFuhl und Indi- 

vidualismus deutete. Ahnliches wird nun gerade fur den Ost-West-Gegensatz im 

GroBen behauptet, der damit aufs neue seine Konturierung verliert - die Unter- 

schiede erweisen sich eher als inner- denn als interkulturell. Sie gleichwohl wieder 

betonen zu miissen, meinten Hannspeter Hellbeck, deutscher Botschafter in Peking 

a. D., und Richard HauBer, President des deutschen Patentamts a. D. und 

"Entwicklungshelfer" beim Aufbau des chinesischen Patentwesens. Lemen konnten 

wir vom Osten - begabe er sich denn nicht auf den gleichen Irrweg wie der Westen - 

Werte wie Bescheidenheit und Harmonie, um "unser Anspruchsdenken" zu ztigeln.

Schaut man allerdings hinter die Kulisse der Harmonie, dann zeigt eben die von 

Aufstanden voile chinesische Geschichte: Wohlklingende moralische Appelle gehen 

ins Leere, wo Gesellschaften nicht zu einer gerechten Verteilung materieller wie 

immaterieller Guter finden. Wie China an diesem Problem scheiterte, hatte Thomas 

Lee (New York) in einem Beitrag iiber die Song-Zeit beschrieben ("Social Justice in 

Sung China"). So kbnnte der "Osten" unerwarteterweise gerade dariiber belehren, 

daB sozialer Frieden mit der Beschwbrung von Werten, aber ohne Gerechtigkeit 

nicht zu haben ist.

Wenn die Konferenz in Weingarten etwas zeigte, dann trotz einiger skeptischer 

Stimmen dies: Die Menschenrechte lassen sich nicht kulturalistisch relativieren. Der 

erste Philosoph, der explizit von der "Wiirde" sprach, die "jeder einzelne Mensch in 

sich selbst hat" und die ihm von keinem Machthaber genommen oder verliehen 

werden kbnne, war im iibrigen kein Abendlander, sondem der Konfuzianer Mengzi 

(372-281). Aus seinem Satz wurde nicht, was aus ihm hatte werden kbnnen. 

Gleichwohl kbnnte er noch heute dazu beitragen, die falsche Entgegensetzung von 

Ost und West in der Frage der Menschenrechte zu iiberwinden.

Heiner Roetz

Globalisierung und Akteure des Wandels in der Geschichte. Quellen und Me

thoden zu ihrer Untersuchung

Berlin, 17. Oktober 1996

Am 17. Oktober 1996 fuhrte das Geisteswissenschaftliche Zentrum Moderner

Orient, Berlin, eine Arbeitstagung zum Thema "Globalisierung und Akteure des


