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Ebenso chancenlos wird das dritte Szenario angesehen, da es an der Heterogenitat 

der Akteure (China, Japan, USA) scheitem wiirde. So geben die Verfasser der 

Steuerung der regionalen Entwicklung durch Internationale Regime und Organisa- 

tionen die groBte Chance oder lassen zumindest eine starke Praferenz fur dieses 

Modell erkennen.

Es ist nicht zu leugnen, dab in letzter Zeit hoffnungsvolle Ansatze auch einer sicher- 

heitspolitischen Zusammenarbeit (z.B. ASEAN Regional Forum) erkennbar werden. 

Daneben stehen aber unverandert die kompromiBlosen chinesischen Hoheitsansprii- 

che auf nahezu das gesamte Areal des Siidchinesischen Meeres mit seinen Inseln 

und Riffs. Es fallt schwer sich vorzustellen, daB ein wirtschaftlich erfolgreiches 

China, das sich zunehmend seiner Macht bewuBt ist und aus der Ruckgewinnung 

Hongkongs einen starken nationalistischen Impuls ableiten wird, multilaterale Re- 

gelungen akzeptiert, die in den meisten Fallen auf eine Beschrankung seiner 

Machtentfaltung hinauslaufen durften.

Ungeachtet der mehr oder weniger starken Plausibilitat der Szenarien ist dem ab- 

schlieBenden Urteil des Beitrags zuzustimmen, daB dem Pazifik die entscheidenden 

Turbulenzen noch bevorstehen.

Die anderen ktirzeren, aber nicht minder lesenswerten regionenbezogenen Beitrage 

analysieren "Die Europaische Union, RuBland und die kiinftigen Gestalt Europas" 

(Piepenschneider, Jager), "Das Post-Apartheid-Siidafrika und seine Nachbam" (von 

der Ropp), "Die strategische Situation im Nahen und Mittleren Osten" (Hoch), Ar- 

gentinien und Brasilien (Schirm) und "Indien und sein regionales Umfeld" 

(Wagner).
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Als Michail Gorbatschow 1986 die Einrichtung einer Konferenz fur Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Asien (KSZA) vorschlug, war das ein totgeborener Gedanke. 

Zum einen verspiirten die USA, ihr japanischer Verbiindeter und ihr chinesischer 

Partner wenig Lust, der UdSSR dort ein Mitspracherecht einzuraumen, wo sie dies 

mit Gewalt nicht hatte durchsetzen kdnnen. Zum anderen sollte Gorbatschow selbst 

in den folgenden funf Jahren die meisten Strukturen eliminieren, die im Pazifik noch 

entfemt an das Europa der Blbcke von 1975 erinnerten. Aber auch der Pazifik von 

1991 sperrte sich gegen Vergleiche mit dem wiedervereinten Europa. Unterhalb von 

Pax Americana bliihten weniger Demokratie und Integration als Patemalismus und 

Nationalismus. Und als Pax Americana mit SchlieBung von Subic und Clark unge- 

wisser wurde und Pax Sinica entsprechend in den Bereich des Mdglichen riickte, fiel 

das sicherheitspolitische Schlaglicht unbarmherzig auf die unvorbereiteten westpazi- 

fischen Mittelmachte. Diese erklarten zur Freude westlicher Neorealisten, man brau- 

che zwar starke, autoritare und bis an die Zahne bewaffnete Regime, diese seien
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aber - zur Freude westlicher Neoliberaler - keine Sicherheitsrisiken, weil bkonomi- 

sche Interdependent den Grenznutzen von Gewalt dramatisch gemindert habe. 

Warum trotzdem weiter geriistet werden muBte und die USA zum Verbleib gedrangt 

wurden, sagten sie nicht. Statt dessen fanden sie - zur Freude westlicher Kultur- und 

Kommunikationstheoretiker - eine griffige Formel, um das Unvereinbare zu verein- 

baren: The Asean Way. Asean war die 1967 gegriindete Gemeinschaft des kapitali- 

stischen Siidostasien, und der Way war die Kunst, schwelende Binnenkonflikte 

dreiBig Jahre lang unter den Teppich zu kehren und auf dem Golfplatz vor allem 

uber Golf zu reden.

Patrick Uhe ist ein Neoliberaler und ein Anhanger des Asean Way. Da dessen kiinf- 

tige Erfolgsaussichten offenkundig nicht problemlos auf eine neue Zeit und einen 

neuen geographischen Rahmen projiziert werden konnen, muB er ein paar Annah- 

men machen, die alles andere als unproblematisch sind, etwa: Die derzeitige hege- 

moniale Organisation von Sicherheit im Paziftk wird sich andem, nicht aber das 

verbreitete autoritare Herrschaftsmodell. Gegen These eins konnte man einwenden, 

daB die Revitalisierung der amerikanisch-japanischen Allianz und anderer Formen 

der Kooperation mit den USA derzeit eher das Gegenteil signalisiert. Zu These zwei 

geniigen Hinweise auf die neue regionale Demokratiedebatte, die nicht zuletzt in 

den Ursprungslandem bstlicher Weisheiten ausgetragen wird.

Aber die verbliebenen Autokratien reagieren defensiv, und was die Region sich 

neben Aufriistung und Anlehnen an Washington verordnet hat, ist eben keine KSZE 

mit ihren Transparenzerfordemissen und ihrem latenten Hang zur Einmischung in 

Inneres, sondem ein weiterer open-end Dialog der befreundeten und weniger be- 

freundeten Golfspieler. Das ganze heiBt, in Anspielung auf den Asean Way, Asean 

Regional Forum (ARF) und verbittet sich Vergleiche mit dem KSZE-Modell. Kon- 

sequent verabschiedet sich auch der Autor nach fiinfzig Seiten von seinem Aus- 

gangspunkt und wiirdigt die Tatsache, daB ARF zwar ohne greifbare Ergebnisse ist, 

aber immerhin stattfmdet. Wahrenddessen baut Nordkorea die Bombe, rekrutiert 

Birma Arbeitssklaven und schieBt China Raketen auf Taiwan ab. Mussen wir an- 

nehmen, daB all dies ohne das ARF noch schlimmer kame?

Unterstellt, daB Pax Americana nicht fur alle Zeit tragen wird oder soil, wofur in der 

Tat einiges spricht: Entweder lehrt die europaische Erfahrung, daB man gemeinsame 

Sicherheit auf relativ anspruchsvollem institutionellem Niveau inklusive Eingriffen 

in nationale Souveranitat und einer Ruckversicherung durch kollektive Verteidigung 

braucht. Dann ist das pazifische Modell seit Ende des Kalten Krieges eine Enttau- 

schung. Oder man glaubt, daB wirtschaftliche Interdependenz die Risiken konkurrie- 

render Nationalismen hinlanglich eindammen kann. Dafur gibt es weltweit kein 

Beispiel, und die Verhaltensmuster der ARF-Mitglieder sprechen nicht unbedingt 

dafur, daB sie selbst daran glauben. Der Autor uberbruckt diese Lucke, indem er der 

Region reichlich Zeit fur entsprechende Lemprozesse gibt. Das erscheint angesichts 

zahlreicher latenter und virulenter Konflikte kiihn, aber zu solcher Kiihnheit ermuti- 

gen die angeblichen Erfolge des Asean Way. Zu dessen Ubertragbarkeit auf eine 

andere Zeit und einen weiteren geograftschen Raum s.o.

Es konnte also sein, daB der Region sehr viel weniger Zeit bleibt, als unterstellt, um 

mit binnen- und zwischenstaatlichen Risiken fertigzuwerden. Okonomische Interde-
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pendenz, zumal in einem friihen und asymmetrischen Stadium, erzeugt moglicher- 

weise mehr Konflikte als sie verhindert. Man kann argumentieren, daB China Tai

wan im Marz 1996 nicht militarisch bedroht hatte, hatte nicht die Erwartung bestan- 

den, auf diese Weise unter anderem taiwanesische Investoren und Importeure beein- 

drucken zu konnen. Und ausgerechnet die von Uhe als Positivbeispiel bemtihte 

APEC ist Beleg fur die Grenzen "offenen" Regionalismus und "offener" Dialoge. 

Der enttauschende Gipfel von Manila und Subic im Dezember 1996 hat gezeigt, daB 

die Organisation nur iiberleben wird, wenn sie in absehbarer Zeit ein hbheres insti- 

tutionelles Niveau erreicht.

Man muB Patrick Uhe zugute halten, daB er eigene Zweifel nicht kaschiert, daB die 

meisten Regionalstaaten genauso argumentieren wie er und naturlich noch nicht 

abschlieBend ausgeschlossen werden kann, daB sich China einbinden und seinerseits 

Taiwan in Ruhe laBt, Nordkorea gewaltfrei und happchenweise untergeht, Birma 

und Indonesien friedlich evoluieren. Mangels historischer Prazedenzen lauft das 

neoliberale Argument letztlich immer darauf hinaus, dem kooperativ-kommunikati- 

ven Experiment "eine Chance zu geben" (so Elanns Maull in seinem Vorwort). Tat- 

sachlich ist die Region selbst schon weiter, legt Fundamente fur kollektive Verteidi- 

gung und beerdigt den Asean Way stillschweigend. Deshalb kommt es noch lange 

nicht zur KSZA. Aber auch Europa brauchte sechzig Jahre, um aus seinen Fehlem 

zu lemen.

Der Band enthalt eine ntitzliche Dokumentation zu Asean und ARF.
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Zwei Anliegen motivierten den durch seine ARD-Reportagen des vergangenen 

Jahrzehnts unter Asienbeobachtem hinlanglich bekannten Autor zu diesem Buch. 

Zum einen ging es ihm darum, die rasante, im Weltvergleich beispiellose dynami- 

sche Entwicklung der Region Stidostasien zu skizzieren und darauf zu verweisen, 

daB die alten Kulturen dadurch massiv Gefahr laufen, auch "ihre Seele zu verkau- 

fen". Zum anderen ging es Jurgen Bertram um die offentliche Reflexion seines be- 

ruflichen Handelns als Journalist, von dem unentwegt der ergebnisorientierte und 

erfolgreich zu bewaltigende abrupte Wechsel von Regionen, Menschen, Themen, 

Sachverhalten, Problemen und Situationen gefordert wird. Diese Anforderung, so 

der Autor, fuhre unweigerlich zu der Gefahr, daB er die "Fahigkeit zu differenzieren 

und mitzufuhlen" verliere.

Dieser "dramatische Dualismus" ist es, der Bertram dazu bewegte, einschneidende 

Erlebnisse und Beobachtungen seiner Zeit als ARD-Korrespondent in Stidostasien 

und China zwischen 1983 und 1996 aufzuzeichnen. Die dabei beriicksichtigten 

Themen kreisen - mit einer Ausnahme - um die Region Stidostasien, reichen unter 

anderem von der Berichterstattung tiber das thailandische Kbnigspaar tiber die bud- 

dhistischen AIDS-Klbster im zentral-thailandischen Hinterland zu Beobachtungen in 

verschiedenen Regionen Vietnams, Kambodschas und Laos', ftihren auf die seit


