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Taiwan nach den ersten gesamtnationalen Parlamentswahlen - 

der neue Legislativyuan und seine zukiinftige Bedeutung 

im politischen System Taiwans

Gunter Schubert

1. Einleitung

Am 19. Dezember 1992 wurde in Taiwan ein neuer Legislativyuan (li-fa-yuan) 

gewahlt. Es handelte sich dabei urn die ersten gesamtnationalen Neuwahlen des 

taiwanesischen Parlaments iiberhaupt, da vorher nur sog. "zusatzliche Abgeord- 

nete" (tseng-e tai-piao) von der Bevolkerung in dieses Gremium geschickt werden 

konnten. Damit wurde ein wichtiger Schritt getan, den 1986 eingeleiteten politi

schen ReformprozeB fortzuschreiben. Der Legislativyuan besitzt nun eine vorher 

nicht gekannte demokratische Legitimation. Die unerwartet hohen Stimmenge- 

winne der Opposition werden ihren zukiinftigen politischen Forderungen noch 

mehr Gewicht verleihen. Unterschiedliche Interessen sind heute weit starker als 

fruher reprasentiert.

Die Ergebnisse der Parlamentswahlen verweisen jedoch ebenso wie die noch 

nicht geklarte verfassungsrechtliche Zukunft des Legislativyuans auf einige 

Fallstricke fur die demokratische Konsolidierung in Taiwan. Die Regierungspar- 

tei Kuomintang (KMT), die schon seit langerem unter innerparteilichen Macht- 

kampfen leidet, sieht sich dur ch die Aufwertung der Volksvertretung einem 

zusatzlichen Druck ausgesetzt. Die vielen neugewahlten, iiberwiegend ethnisch- 

taiwanesischen Abgeordneten werden den Gegensatz zwischen konservativen 

und progressive(re)n Kraften in der Gesamtpartei verscharfen und der "Wei- 

sungsmacht" der Parteispitze zukunftig enge Grenzen zu setzen versuchen. Die 

Demokratische Forts chrittspartei (DFP) kann als Ge winner der Wahlen wieder 

selbstbewuBter die "Unabhangigkeitskarte" spielen.

Im vorliegenden Artikel wird der Autor die Dezemberwahlen hinsichtlich 

ihrer Konsequenzen fur die derzeitigen politischen Krafteverhaltnisse auf Taiwan 

untersuchen. Besonderes Augenmerk soil auf die ausstehende Entscheidung uber 

die Form des neuen Regierungssystems in Taiwan gerichtet werden.

2. Die Wahlen

Der Ausgang der Dezemberwahlen war fur fast alle Beteiligten eine Uberra- 

schung. Die KMT hatte bei den ein Jahr zuvor stattfindenden ersten freien 

Wahlen zur Nationalversammlung eine klare Mehrheit erzielt und die sich als 

Partei der taiwanesischen Unabhangigkeit (t’ai-wan tu-li-tang) profilierende De

mokratische Fortschrittspartei (DFP) klar in die Schranken verwiesen. Obgleich 

die DFP ihre damalige Niederlage mit massiven Vorwiirfen des illegalen Stim- 

menkaufs seitens der Regierungspartei zu relativieren versuchte und im Vorfeld 

der nun stattgefundenen Parlamentswahlen bei der T’ai-tu-Problematik vorsich- 

tiger vorging, war man in ihren Reihen abwartend-skeptisch. Die Ergebnisse 

wiesen die DFP dann jedoch als Wahlsieger aus.
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Tabelle 1: Sitzverteilung nach den Wahlen ziim Legislativyuan 1992

Di rekt- 

mandate

Listen- 

mandate

Ubersee

ch inesen

Total AnteiI

KMT 79 19 4 102 63,34%

DFP 37 11 2 50 31,05%

CSDP 1 0 0 1 0,61%

Unabhangige 8 0 0 8 5,00%

Total 125 30 6 161 100,00%

Tabelle 2: Stimmverteilung bei wichtigen Wahlen der letzten Jahre (in %)

KMT DFP Sonstige

Legislativyuan
1992a

54,49 30,42 15,09

Nati onalversammlung 1991 71,63 23,42 4,95

Legislativyuan 1989 61,08 28,37 10,55

Provinz- und

Kommunalwahlen 1989 65,02 25,59 9,39

Nati onalversammlung 1986 63,16 20,08 16,76

Legislativyuan 1986 66,07 21,90 12,03

Durchschni tt 1986-92 63,58 24,96 11,46

a Anderen Angaben entsprechend erzielte die KMT lediglich 53,02%, die DFP aber 

31,03% der Stimmen.

(Quelle: Chung-kuo shih-pao, Kung-shang shih-pao, 20. Dezember 1992)

Der Stimmenanteil der KMT sank mit rund 54% auf ein historisches Tief, wah- 

rend die DFP mit uber 30% selbst ihre Optimisten erstaunte. Daneben konnten 

sich nur noch acht unabhangige Kandidaten sowie Chu Kao-cheng, der Grander 

der erst zwei Jahre alten China Social Democratic Party (chung-hua she-hui 

min-tsu-tang)1 behaupten. Obwohl die KMT nach wie vor eine stabile absolute 

Mehrheit der Sitze besitzt, ist diese gemessen an ihrem tatsachlichen Stimmen

anteil nicht unbedingt beruhigend. Die hohe Zahl der KMT-Mandate ist in erster 

Linie ein Ergebnis des Wahlsystems Taiwans.2 Es iibervorteilt die Regierungs- 

partei, die in personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht nach wie 

vor die machtigste politische Kraft auf der Insel ist. In bezug auf ihr Unterstiit- 

zungspotential in der Bevblkerung hat das Image der KMT nach den Dezember- 

wahlen also Kratzer bekommen.
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2. "Kampf zweier Linien" in der Regierungspartei

Die Stimmenverluste der KMT hingen nicht zuletzt mit massiven innerparteili- 

chen Grabenkampfen zusammen, die seit den 1989er Wahlen zum Legislativyuan 

zunehmend auch im Parlament ausgetragen werden. Dieser Konflikt zweier 

unterschiedlicher politischer Lager quer dur ch die Partei wird auf Taiwan gern 

mit der B egriffs dichotomic Hauptstrbmung (chu-liu) und Anti-Hauptstromung 

(fei-chu-liu) umschrieben. Gemeint ist damit der seit dem Friihjahr 1990 schwe- 

lende innerparteiliche Machtkampf zwischen den Anhangern des Staatsprasiden- 

ten und KMT-Chefs Lee Teng-hui (Hauptstrbmung) und seinen konservativen 

Widersachern (Anti-Hauptstromung).3 Lee, selbst ein gebiirtiger Taiwanese, gilt 

als Protagonist der KMT-Reformfraktion und stiitzt seine Macht vor allem auf 

die jiingeren, vorwiegend taiwanesischen Krafte in der Partei. Hingegen haben 

sich die meisten der alten festlandchinesischen Parteifunktionare sowie die 

nachriickende Parteielite der zweiten festlandchinesischen Generation zuneh

mend als seine politischen Gegner erwiesen. Diese zweite Fraktion ist nicht 

gegen politische Reformen an sich, wohl aber gegen die von ihnen so perzipierte 

Ubervorteilung der ethnischen Taiwanesen. Hier zeigt sich also die unveranderte 

Relevanz der Frage der provinziellen Zugehbrigkeit (sheng-chi.) in Taiwan.

Das konservative Lager hatte sich im Vorfeld der 1992er Wahlen hinter den 

umstrittenen Premierminister und ehemaligen Generalstabschef Hao Po-Ts’un 

gestellt, der nicht nur von der oppositionellen DFP, sondern auch von vielen 

taiwanesischen KMT-Kandidaten heftig angegriffen worden war.4 Diese Ausein- 

andersetzung wurde von der gesamten Offentlichkeit intensiv verfolgt. Es ent

stand der Eindruck, dab es sich bei den Parlamentswahlen nicht primar um eine 

Auseinandersetzung zwischen KMT und DFP handelte, sondern vor allem um 

eine Neuauslotung des Krafteverhaltnisses innerhalb der Regierungspartei selbst. 

"Bekampft Hao" (fan Hao) und "Schiitzt Hao" (hu Hao) avancierten zu eingangi- 

gen Wahlkampfparolen, mit denen sich die beiden Lager gegemiberstanden. In 

dieser Situation profitierte die DFP ganz offenkundig von ihrer eigenen relativen 

Geschlossenheit, mit der sie diesmal in die Wahlen ging. Anders als in friiheren 

Jahren konnte sie ihre Fraktionskampfe erfolgreich eindammen und sich als 

geeinte nationale Kraft profilieren. Dieser Aspekt wurde von dem DFP-Vorsit- 

zenden Hsu Hsin-liang auch als letztlich entscheidend fiir den aus oppositioneller 

Sicht erfolgreichen Ausgang der Wahlen angesehen.5

Auf einer Sondersitzung des Stan digen AusschuB (chung-ch’ang-hui) des 

Zentralen Exekutivkomittees (ZEK) der KMT vier Tage nach der Wahl geriet 

der Generalsekretar und enge Vertraute Lee Teng-huis, Sung Ch’u-yu, in die 

SchuBlinie der Konservativen. Er wurde fiir das Anheizen des ethnischen Kon- 

flikts zwischen Festlandern und Taiwanesen aus wahlkampftaktischen Uberlegun- 

gen und die daraus resultierende innerparteiliche Polarisierung verantwortlich 

gemacht. Auch die negativen Auswirkungen der - vom Standigen AusschuB 

allerdings abgesegneten - Parteinominierungen wurden ihm angelastet. So waren 

zahlreiche nicht aufgestellte Abgeordnete auf eigene Faust angetreten und hatten 

in zahlreichen Wahlkreisen das Stimmenreservoir der KMT gespalten.6 Riick- 

trittsforderungen wurden von President Lee zwar entschieden abgelehnt, doch 

gilt als sicher, daB Sung seinen Posten bald aufgeben und ein anderes Amt antre-
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ten wird. Es ist klar, daB die Konservativen mit ihrer Kritik nicht nur Sung, son- 

dern die gesamte Hauptstrbmung einschlieBlich des Partei- und Staatschefs im 

Visier hatten.

Bei oberflachlicher Betrachtung schien es zunachst tatsachlich so, als sei Lee 

Teng-hui der Verlierer der Wahl. Zahlreiche Abgeordnete der Wisdom Coalition 

(chi-ssu-hui), einer bis dato einfluBreichen pro-Lee-Faktion im Legislativyuan, 

wurden aus ihren Amtern gewahlt.7 Auf der anderen Seite setzte die Anti- 

Hauptstrbmung die meisten ihrer Kandidaten durch. Hierzu zahlten vor allem 

die Mitglieder der New Kuomintang Alliance (hsin kuo-min-tang lien-hsien) - eine 

dem konservativen Lager zugeordnete Parlamentsfaktion - sowie die mit Unter- 

stiitzung des Militars gewahlten Abgeordneten (chiin-hsi tai-piao)? Zudem 

hatten zwei ebenfalls mit den Parteikonservativen in Verbindung gebrachte 

renommierte Politiker und Ex-Regierungsmitglieder (Chao Shao-k’ang und 

Wang Chien-hsuan) die hbchsten Stimmenzahlen auf sich vereinigt.9

Dennoch waren Aussagen uber eine zukiinftig starkere Veto-Position der 

Parteikonservativen im neuen Parlament voreilig. Die Zahl der der Hauptstrb- 

mung zugeordneten Parlamentarier liegt deutlich uber jener des konservativen 

Lagers und spiegelt damit auch die Machtverhaltnisse in der Gesamtpartei wider. 

Dies zeigte sich schon im Februar 1993 am widerwilligen Riicktritt Hao Po-ts’uns 

und der Nominierung des Taiwanesen Lien Chan zum neuen Premierminister 

Taiwans. Diesem Votum waren zwar harte innerparteiliche Auseinandersetzun- 

gen vorausgegangen, am Ende konnte sich jedoch der von der Anti-Hauptstrb- 

mung bevorzugte President des Justizyuans Lin Yang-kang nicht durchsetzen.10 

Lien gilt als Vertrauter Lees und ist der erste einheimische Ministerprasident des 

Landes. Ware der President als der Schuldige fur die Niederlage ausgemacht 

worden und innerparteilich in die Defensive geraten, hatte er seinen Kandidaten 

nicht durchsetzen kbnnen. Nach der erfolgreichen Nominierung Liens ist er jetzt 

aber dazu in der Lage, seine Politik auch in der Exekutive problemlos abzusi- 

chern. Dies war in der Vergangenheit nicht der Fall, da Hao Po-ts’un als Speer - 

spitze der Parteikonservativen den Prasidenten zu Kompromissen zwingen konn

te. In Anspielung auf das labile Kraftegleichgewicht innerhalb der KMT und das 

verfassungsrechtlich noch immer sehr vage Kompetenzverhaltnis zwischen Prasi- 

dialamt und Exekutivyuan sprach man auf Taiwan deshalb lapidar vom System 

Lee-Hao (Lee-Hao hsi-t’ung). Die Par laments  wahlen haben den Prasidenten im 

Endeffekt also gestarkt.

3. Eine neue Rolle fiir den Legislativyuan?

Bei einer Bewertung der ersten gesamtnationalen Parlamentswahlen darf der 

Blick jedoch nicht allein auf die Konsequenzen fiir den Konflikt zwischen der 

Haupt- und Anti-Hauptstrbmung gerichtet werden. Dabei handelt es sich um 

einen uberinstitutionellen Machtkampf, in dem die "ethnische Komponente" eine 

nicht zu unterschatzende Rolle spielt. Was ist aber in der Zukunft konkret von 

einem Legislativyuan zu erwarten, der sich erstmals in seiner Geschichte als 

veritable Volksvertretung - hervorgegangen aus allgemeinen, gleichen, freien und 

geheimen Wahlen - bezeichnen darf? Welche gesellschaftlichen Interessen wer

den heute durch ihn vertreten? Wie groB ist seine institutionelle Unabhangigkeit 

vom Parteiapparat der KMT? Und wie sieht die verfassungsrechtliche Zukunft 

des Legislativyuans aus?
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Der Legislativyuan als Spiegel gesellschaftlicher Pluralitdt oder einseitiger Interes- 

sendominanz?

Parlamente in Entwicklungsgesellschaften haben in der Regel einen schlechten 

Ruf. Entweder sie stehen unter der volligen Kontrolle einer sich demokratisch 

nennenden autoritaren Partei und sind lediglich Erfiilhmgsgehilfen der dort 

getroffenen Entscheidungen (so z.B. Taiwan bis 1986 und Singapur bis heute) 

oder sie sind Ort eines elitaren Interessenausgleichs zwischen den machtigsten 

gesellschaftlichen Gruppen unter AusschluB der Belange breiter Bevolkerungs- 

schichten (z.B. auf den Philippinen und in Indonesien, aber auch in Thailand bis 

in die jiingere Vergangenheit). Im zweiten Fall sind politische Parteien lediglich 

Instrumente einzelner dieser Gruppen.

Einer der Gradmesser fur die Demokratisierung von politischen Systemen ist 

daher die wachsende institutionelle und personelle Unabhangigkeit des Parla

ments vom autoritaren Parteienstaat. Als Mindestvoraussetzungen mussen hier 

freie Wahlen und der Wettbewerb von mindestens zwei gleichberechtigten politi

schen Parteien gelten. Befindet sich eine Gesellschaft auf einem hohen sozialen 

Stratifizierungsniveau, so ist bei den o.g. Bedingungen mit einer relativ homoge- 

nen Interessenreprasentation im Parlament zu rechnen. Dadurch wiederum 

werden Demokratisierungsprozesse verstarkt. Ohne ausreichende sozialstruktu- 

relle Differenzierung allerdings besteht die Gefahr, daB das Parlament zum o.g. 

zweiten Typ degeneriert. Strategische Gruppen (v.a. das Militar, Grundbesitzer, 

Unternehmer) werden die Volksvertretung in diesem Fall unter einem "demo- 

kratischen Mantelchen" zur exklusiven Interessenbasis umzufunktionieren versu- 

chen.

In Taiwan deutet heute vieles daraufhin, daB der Legislativyuan die unter- 

schiedlichen gesellschaftlichen Interessen bereits auf breiterer Ebene reprasen- 

tiert. Eine stabile Mittelschicht, die mit einer GrbBenordnung von zwanzig bis 

dreiBig Prozent der Gesamtbevolkerung veranschlagt wird,11 hat sich in den 

letzten Jahren zunehmend politisch organisiert. Soziale Bewegungen, freie Ge- 

werkschaften, Kulturorganisationen, Wirtschaftsverbande, Stiftungen und politi

sche Vereinigungen (einschlieBlich Parteien) haben an Zahl stark zugenommen. 

Das Parlament ist in seiner inneren Zusammensetzung zum Spiegelbild dieser 

Verhaltnisse geworden, auch wenn bis zu den letzten Wahlen immer nur eine 

Minderheit seiner Mitglieder frei bestimmt werden konnte. Der Legislativyuan 

ist ein typisches "Mittelklasse-Parlament", in dem Professionals und Unterneh

mer als quantitativ starkste Gruppen die aufsteigenden, modernen Gesellschafts- 

segmente reprasentieren.12 Die ihnen angehbrenden Mitglieder der Opposition 

haben sich in den letzten Jahren verstarkt zu den Fiirsprechern der gesellschaftli

chen Randgruppen gemacht. Es ging dabei zwar oft mehr um Wahlstimmen als 

um idealistische Motive. Immerhin haben aber durch das Engagement der den 

Mittelschichten zugehdrigen Politiker die Interessen z.B. von Arbeitern, Bauern, 

Frauen und der Eingeborenen iiberhaupt erst eine parlamentarische Basis 

bekommen.13

Dennoch darf man das Bild nicht zu rosig malen. Modernisierung und De

mokratisierung haben den Parlamentarismus auf Taiwan zwar spiirbar belebt. 

Aber ahnlich wie in Japan und Siidkorea ist auch er Gefahren ausgesetzt. Dies ist 

unmittelbar auf die groBe Bedeutung von Kapital und Unternehmertum in dem
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Inselstaat zuruckzufiihren. "Money politics" (chin-ch’iiari) ist auf Taiwan zu 

einem gangigen Begriff geworden. Gemeint ist damit die simple Tatsache, daB 

fast jeder Abgeordnete einen oder mehrere private Geldgeber hat, um seine 

extrem aufwendigen Wahlkampfausgaben (einschlieBlich des inflationaren 

Stimmenkaufs) bestreiten zu kbnnen.14 Sofern die Parlamentarier nicht selbst 

Unternehmer, GroBaktionare oder stille Teilhaber sind, arbeiten sie - zumeist 

ehrenamtlich - als Vorstandsdirektoren, Manager und Berater in den Chefetagen 

groBer oder kleiner Privatunternehmen. Gesetzliche Regelungen, die solche 

Aktivitaten zwingend verbieten, gibt es nicht.

Schon im "Superwahljahr" 1989 war der starke EinfluB des Privatkapitals 

uberdeutlich. Bei den Wahlen zum Legislativyuan hatten von 237 Kandidaten 85 

erwiesenermaBen enge Verbindungen in die Privatwirtschaft. Von den 83 

schlieBlich gewahlten Abgeordneten waren es wenigstens 54 (65%), wahrschein- 

lich aber mehr.15 Von den 351 Kandidaten zur Provinzversammlung und den 

Kreisparlamenten genossen 130 (37%) privatwirtschaftliche Unterstiitzung, von 

den 171 erfolgreichen Bewerbern waren es 96 (56%). Immer war der Anted der 

gewahlten Parlamentarier mit Unterstiitzung des Privatkapitals hbher als jener 

ohne. Auch zeigte sich, daB die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wahl 

direkt mit der Anzahl der Unternehmen korrelierte, die ein Abgeordneter im 

Riicken hatte.16

Bei den Dezemberwahlen 1992 waren die Verhaltnisse ahnlich. Aderdings 

hatte die Opposition, deren Kandidaten in der Regel uber nicht annahernd die 

gleichen "Mobilisierungsreserven" verfiigen wie ihre KMT-Konkurrenten, den 

Kampf gegen "money politics" (fan chin-ch’iian) diesmal zu einem iiberaus er

folgreichen Wahlslogan gemacht. Zahlreiche KMT-Politiker, deren Namen fur 

eine enge Verquickung von Wirtschaft und Politik stehen, scheiterten sang- und 

klangios in ihren Wahlkreisen.17 Gleichzeitig konnten viele der erklarten Gegner 

dieser Verfilzung - einige davon auch in der KMT - auBerordentliche Stimmen- 

gewinne einfahren. Dennoch sind mindestens 35 der 101 frei gewahlten Abge

ordneten als "goldene Kiihe" (chin-niu) - also als Politiker mit massiver Unter- 

stiitzung des taiwanesischen Privatkapitals - bekannt.18 Der tatsachliche Anted 

diirfte aber viel hbher liegen, da viele Zuwendungen nicht publik werden. Wahl- 

kampf auf Taiwan ist noch immer eine sehr informede Angelegenheit und unter- 

liegt einem in asiatischen Gesellschaften ohnehin beeindruckenden klientelisti- 

schen Politikverstandnis. DaB viele Abgeordnete im Legislativyuan tatsachlich 

auch Politik im Sinne der Unternehmerschaft machen, erschlieBt sich jedem 

interessierten Beobachter schon nach kurzer Zeit und wird zunehmend wissen- 

schaftlich dokumentiert.19

Daraus erhellt, daB der Legislativyuan - nach einer vierzigjahrigen Paralyse - 

von den machtigen gesellschaftlichen Gruppen als strategische Machtquelle 

erkannt worden ist. Die Opposition hat der politischen Korruption zwar den 

Kampf erklart, doch auch sie ist nicht vbllig frei von der informellen EinfluB- 

nahme solcher Gruppen. Es zeigt sich aber, daB die Politisierung der taiwanesi

schen Gesellschaft bereits soweit vorangeschritten ist, daB eine Anti-Korrup- 

tionskampagne ihr Wahlverhalten spiirbar beeinfluBt. Dieser Tatbestand kann 

den Legislativyuan davor bewahren, zum Manipulationsinstrument der Behiiter 

politischer Pfrimde zu werden.
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Parlamentsfaktionalismus nach japanischem Muster?

Die zunehmende politische Bedeutung des Legislativyuans konnte schon seit 

1986 beobachtet werden, als die DFP - damals noch eine illegale Partei - erst- 

mals auf den Banken Platz nahm. Das erste Mai in seiner Geschichte ruckte das 

Parlament iiberhaupt in den Blickpunkt des bffentlichen Interesses. Nach den 

Wahlen des Jahres 1989 zogen 101 nene zusatzliche Abgeordnete in die Volks- 

vertretung ein. Nach dem 31. Dezember 1991, als die letzten "alten Abgeordne- 

ten" in die Zwangspensionierung geschickt warden, waren diese zusammen mit 

den 29 Vertretern der Uberseechinesen fiir etwa ein Jahr unter sich. In dieser 

kurzen Zeitspanne zwischen 1986 and den Dezemberwahlen 1992 erarbeitete 

sich der Legislativyuan ein vbllig nenes Profil. Besonders deutlich wurde dies 

1991, als das Parlament mit entschlossenen legislativen MaBnahmen die politi

sche Strafgesetzgebung entscharfte. Die KMT-Abgeordneten agierten dabei 

offenkundig ohne vorherige Feinabstimmung mit ihrer Parteizentrale20 und 

demonstrierten einen neuen, unabhangigeren Politikstil.

Seinen sichtbarsten Ausdruck fand dieser in der Entstehung zahlreicher 

Parlamentsfaktionen (p’ai-hsi\ also von - an das japanische Beispiel erinnernden 

- parlamentarischen Gruppierungen innerhalb der KMT. In vielen Fallen handel- 

te es sich dabei nur um lockere Zusammenschliisse, in denen gleichgesinnte 

Abgeordnete eine bessere Koordinierung bei der Vorbereitung von Gesetzesvor- 

lagen anstrebten. Erst nach den 1989er Wahlen bemiihten sich einige von ihnen 

um eine starkere Institutionalisierung und Emanzipation von der Parteifiihrung 

(regelmaBige Sitzungen; Fiihrungsstrukturen; Mobilisierung von finanzieller 

Unterstiitzung bei auBerparlamentarischen Gesinnungsgenossen; Veranstaltung 

von Seminaren und gemeinsamen Informationsreisen; vor allem aber: Bildung 

von Stimmenblocks bei Gesetzesentscheidungen).21 Zwei von ihnen, die Wisdom 

Coalition und die New Kuomintang Alliance, haben einen besonderen Bekannt- 

heitsgrad erlangt.

Die Wisdom Coalition war mit ca. 50 Mitgliedern die zahlenmaBig starkste 

parlamentarische Gruppierung im letzten Legislativyuan. Sie wird der Haupt- 

stromung des Prasidenten Lee Teng-hui zugeordnet und tritt fiir eine primar an 

tai wanesis chen Interessen ausgerichtete Politik ein. Im Klartext bedeutet dies 

eine Distanz zu den festlandchinesischen Kraften in der Partei bis hin zu einer 

mehr oder minder unverhohlenen Infragestellung der China-Politik der KMT. 

Den engagiertesten Politikern der Faktion wird von den Parteikonservativen 

insofern folgerichtig offene Sympathie fiir die taiwanesische Unabhangigkeit 

vorgeworfen. Die Medien diskutierten zeitweilig sogar die Moglichkeit eines 

gemeinsamen Ubertritts der Wisdom Coalition zur Opposition und die damit 

verbundene Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierungspartei. Diese 

Prognose entbehrte jeder realistischen Grundlage, doch schien sich eine wach- 

sende Hinorientierung des Legislativyuans zu einer mehr taiwanesischen denn 

gesamtchinesischen Identitat anzukiindigen. Dieser Gefahr versuchte die New 

Kuomintang Alliance mit einer dezidierten pro-chinesischen Strategic entgegen- 

zutreten. Obgleich sie im vorangegangenen Legislativyuan nur rund ein Dutzend 

Mitglieder zahlte, genoB sie die voile Unterstiitzung der Anti-Hauptstromung 

und der Militarfraktion in der Partei. Dadurch war ihr EinfluB betrachtlich und 

sie hat ihn gezielt gegen die Wisdom Coalition eingesetzt.
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Allerdings ware es falsch, beide Faktionen als die "parlamentarische Verlan- 

gerung" des Linienkampfes im zentralen Parteiapparat zu bezeichnen. Vielmehr 

haben die Faktionen von dieser ideologisehen Auseinandersetzung oft genug 

pofitiert und konnten sie als strategisches Mittel einsetzen, sich Unterstiitzung 

aus der Parteispitze fur ihre eigenen politischen Ziele zu sichern. Diese liegen 

insbesondere bei der Interessenwahrung der eigenen Klientel. Die engen ge- 

schaftlichen Beziehungen der Parlamentsfaktionen zur taiwanesischen Unter- 

nehmerschaft sind hinreichend bekannt. Aber auch andere der KMT naheste- 

hende strategische Gruppen wie das Militar und liberate Professionals haben die 

Parlamentsfaktionen zu ihren Ansprechpartnern gemacht. Die KMT wird inso- 

fern nach der letzten Wahl des Legislativyuans zu einer neuen Kooperationsbasis 

mit ihren Abgeordneten finden mussen, um ihre Direktiven zukiinftig durchset- 

zen zu kbnnen. Die wachsende finanzielle Unabhangigkeit der Parlamentarier 

von der Parteikasse starkt dabei wohl kaum die Verhandlungsposition der Partei- 

fiihrung. Der friihere Parteizentralismus befindet sich in der Auflbsung, was 

jedoch der taiwanesischen Demokratie prinzipiell nur gut tun kann.

Seit den Dezemberwahlen hat die Wisdom Coalition, nach iiberraschenden 

Wahlniederlagen und Austritten, zahlreiche ihrer bekanntesten Mitglieder verlo- 

ren. Ob die Faktion in ihrer bisherigen Form weiterbestehen kann, ist daher 

noch nicht entschieden. Sicher aber ist jetzt schon, dab die Hauptstrbmung auch 

in Zukunft durch eine oder mehrere Faktionen vertreten sein wird.22 Die New 

Kuomintang Alliance hingegen brachte nahezu alle ihrer Mitglieder in den neuen 

Legislativyuan und hat derzeit regen Zulauf. Mit ihr wird man in Zukunft noch 

starker rechnen mussen. Interessant wird es ferner sein, die kiinftigen Entwick- 

lungen innerhalb der nunmehr 51 Abgeordnete umfassenden DFP-Fraktion zu 

beobachten. Die grbBte Oppositionspartei leidet bekanntlich schon seit ihrer 

Griindung unter Faktionskonflikten, die sich entlang der Haltung zur Unabhan- 

gigkeitsfrage definieren. Ob diese Spannungen auf die Parlamentarier iibergrei- 

fen und auch innerhalb des DFP-Caucus zu institutionellen Abgrenzungen 

fiihren, bleibt abzuwarten. Im Sinne einer effektiven Oppositionsarbeit der 

DFP-Minderheit will die Parteifuhrung sie um jeden Preis vermeiden.

Die Institutionalisierung eines genuinen taiwanesischen Parlamentsfaktiona- 

lismus wird sich in der Zukunft sicherlich fortsetzen. Ob dieser sich langfristig 

sogar zu einem "japanischen ZweitmodeH" entwickelt, darf zumindest nicht 

ausgeschlossen werden. Die oben ausgefuhrten Bindungen der Parlamentarier an 

die strategischen Gruppen der Gesellschaft (vor allem zur taiwanesischen Unter- 

nehmerschaft) und die gleichzeitige Horizontalisierung der parteiinternen 

Machtstrukturen scheinen eine solche Prognose eher zu erharten.

Kabinettsprinzip oder Prasidialprinzip?

Die mbglichst umfassende Representation gesellschaftlicher Interessen ist eine 

wichtige Funktion des Parlaments. Eine andere besteht darin, diese Interessen 

auch auf der institutionellen Ebene wirksam in Politik umsetzen zu kbnnen. Hier 

gibt es jedoch noch eine Reihe von verfassungsrechtlichen Problemen, die aus 

der autoritaren Vergangenheit Taiwans erwachsen sind.

Am 25. Dezember 1946 beschloB die Nationalversammlung - damals noch auf 

dem chinesischen Festland - eine bis heute giiltige Verfassung, deren demokrati- 

scher Gehalt durchaus mit westlichen Entwiirfen vergleichbar ist. Durch das
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Kriegsrecht und eine spezielle Notstandsgesetzgebung war dieses Gesetzeswerk - 

vom Regime Chiang Kai-sheks nach Taiwan "exportiert" - jedoch uber vierzig 

Jahre de facto auBer Kraft gesetzt. Der Generalissimo und spater sein Sohn 

Chiang Ching-kuo herrschten in beinahe absoluter Machtvollkommenheit. Nach 

der Aufhebung der letzten Sondergesetze am 1. Mai 1991 durch Lee Teng-hui 

gilt nun die alte Verfassung erstmals - und offenbart seitdem ihre immanente 

strukturelle Schwache. Anders als in westlichen Staaten kennt Taiwan nicht nur 

die klassische Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. 

Es kommen hier noch zwei weitere veritable chinesische Organe - Priifungsyuan 

und Kontrollyuan - sowie ein Staatsprasident und eine Nationalversammlung 

hinzu. Obwohl die Kompetenzen von Justiz-, Kontroll- und Priifungsyuan durch 

den zweiten Verfassungszusatz vom Mai 1992 mittlerweile geregelt sind, so gilt 

dies keinesfalls fur die Beziehungen zwischen den anderen Institutionen. Zwar 

hat sich in den letzten Jahren zwischen ihnen ein labiles Gleichgewicht eingepen- 

delt, doch Verfassungskrisen stehen standig latent im Raum. Insofern gibt es 

einen kaum aufs chiebb ar en Handlungsbedarf der politisch Verantwortlichen.

Obgleich der urspriingliche Wortlaut der taiwanesischen Verfassung auf ein 

eher dem Kabinettsprinzip verpflichtetes politisches System verweist, haben die 

letzten Verfassungszusatze die Position des Prasidenten gestarkt und auch die 

Nationalversammlung aufgewertet. Schon jetzt, in Zeiten einer allgemeinen und 

auch innerhalb der KMT wirkenden politischen Demokratisierung und Lagerbil- 

dung, ist dieser Tatbestand problematisch. Sollten die verschiedenen Institutio

nen jedoch einmal von unterschiedlichen politischen Parteien angefiihrt werden, 

kbnnte das gesamte politische System in die Krise geraten. Einige Beispiele 

sollen das verdeutlichen:

1. Der Premierminister wird vom Prasidenten ernannt und muB vom Legislativ- 

yuan mehrheitlich bestatigt werden (Art. 55). Zwar ist er vor dem Parlament 

rechenschaftspflichtig (Art. 57), kann aber nicht dir ekt von ihm abberufen 

werden. Auch gehbrt die gesamte Regierung dem Parlament nicht an. Der 

Legislativyuan kann also nicht - z.B. auf dem Wege eines "konstruktiven 

MiBtrauensvotums" nach deutschen Muster - die Bildung einer neuen Regie

rung erzwingen, sondern ist dazu auf den Riicktritt des Premierministers und 

eine daran anschlieBende Neuberufung durch den Prasidenten angewiesen. In 

der bisherigen politischen Praxis auf Taiwan trat der Chef des Exekutivyuans 

immer im AnschluB an die Neuwahl eines Legislativyuans oder nach dem 

Amtsantritt eines neuen Prasidenten zuriick. Obgleich es niemals klare recht- 

liche Bestimmungen dafiir gab, ubte der President stets den entscheidenden 

EinfluB auf die Regierungsbildung aus. Dies kann zukiinftig zu ernsthaften 

Problemen fiihren, wie sich nach den Dezemberwahlen 1992 bereits andeute- 

te. Hao Po-ts’un zbgerte, der Forderung Lee Teng-huis nach einem Riicktritt 

nachzukommen und wollte diese Entscheidung sogar vom Standigen Aus- 

schuB der KMT getroffen sehen. DaB ein Parteiorgan jenseits jeder staats- 

rechtlichen Regelung fiber die Ernennung des Regierungschefs befinden soil, 

sagt einiges fiber das Verfassungsverstandnis des Ex-Generals aus. Doch 

abgesehen davon kommt es ohne Zweifel zur Verfassungskrise, wenn sich der
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Premierminister weigert zuruckzutreten. Diese Konstellation ware denkbar, 

wenn entweder die Mehrheit des Legislatiyuans oder aber der President einer 

anderen Partei angehbren.

2. Wahrend die allgemeine gesetzgebende Kompetenz beim Legislativyuan (Art. 

62) liegt, werden Verfassungsanderungen von der Nationalversammhing 

beschlossen. Letztere gibt ihre Zustimmung zu den vom Prasidenten ernann- 

ten Mitgliedern des Justiz-, Kontroll-, und Priifungsyuans (Art. 13, 2. Verfas- 

sungszusatz). Der President verkiindet die Gesetze, wozu er die Gegenzeich- 

nung des Premierministers und des betroffenen Ressortministers benbtigt 

(Art. 37). Daruber hinaus hat er v.a. den Oberbefehl fiber die Streitkrafte, 

schlieBt internationale Vertrage ab, kann das Kriegsrecht ausrufen, vermittelt 

bei Streitigkeiten zwischen den einzelnen Yuans und ernennt alle zivilen und 

militarischen Beamten (vgl. Art. 35ff). Er ist allein der Nationalversammhing 

rechenschaftspflichtig (Art. 11, 2. Verfassungszusatz), die ihn mit einer Zwei- 

drittelmehrheit abberufen kann (Art.12, 2. Verfassungszusatz). Auch hier 

stellt sich die Frage, wie sich dieses komphzierte Geflecht von gesetzhch nicht 

immer klar voneinander abgegrenzten Zustandigkeiten entwirren soil, wenn 

die einzelnen Gremien von unterschiedlichen parteipolitischen Mehrheiten 

getragen werden. Gerade die letzten Wahlen haben gezeigt, daB eine Regie - 

rungsbeteiligung der Opposition kein Papiertiger mehr ist.

Ungeklart ist auch noch eine andere Frage, die fur die parlamentarische Zukunft 

Taiwans von entscheidender Bedeutung werden wird: die Wahl des Staatsprasi- 

denten. Bisher lag dieses Recht eindeutig bei den Abgeordneten der National

versammhing. Jetzt heiBt es dazu in Artikel 12 des 2. Verfassungszusatzes lapi- 

dar:

"... Die Art der Wahl (des Staatsprasidenten, G.S.) wird von einem vom 

Prasidenten bis zum 20. Mai 1995 einzuberufenen SonderkongreB der Natio

nalvers ammlung beschieden."

Dieser KompromiBregelung waren im Friihjahr 1992 nicht nur heftige Kontro- 

versen zwischen DFP und KMT, sondern auch ein handfester Streit in der KMT 

selbst vorausgegangen. Es ist bisher noch vbllig offen, wie er in zwei Jahren 

entschieden werden wird. Unumstritten ist jedoch, daB es eine verfassungsrecht- 

liche Klarstellung geben muB. Prinzipiell stehen zwei Modelie zur Diskussion:

a) die Direktwahl des Prasidenten und ein darauf aufbauendes Prasidialsystem 

(tsung-t’ung-chih) amerikanischen oder franzbsischen Musters;

b) ein Kabinettsystem (nei-ko-chih), in dem die Regierung dem Parlament 

verantwortlich ist und der President sich auf weitgehend representative Auf- 

gaben beschrankt (wie etwa in Deutschland).

Es ist aus mehreren Griinden unwahrscheinlich, daB sich die zweite Variante in 

ihrer Reinform durchsetzen wird. Zwar diskutiert man seit ca. zwei Jahren heftig 

daruber, ob der President direkt vom Volk oder indirekt von der Nationalver

sammhing gewahlt werden solle. Doch sowohl fur die KMT als auch fur die DFP 

steht es eigentlich auBer Frage, daB das Staatsoberhaupt keinesfalls weniger
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Macht als bisher besitzen solle. Ein President mit allein reprasentativen Aufga- 

ben ist daher vor allem ein Thema in akademischen Zirkeln. Diese Ausgangs- 

konstellation ist fiir den Legislativyuan von einiger Bedeutung.

Sollte man sich auf die Direktwahl des Prasidenten einigen, so ware die 

Nationalversammlung im Prinzip iiberfhissig und kbnnte - genau so wie es die 

demokratische Opposition und inoffiziell auch Teile der KMT fordern - abge- 

schafft werden. Damit hatten die einfluBreichen Parteikonservativen und die 

Abgeordneten dieses im Dezember 1991 gerade neu gewahlten Gremiums 

jedoch gleichermaBen Probleme: die einen, weil sie darin die definitive Absage 

an den Alleinvertretungsanspruch Taiwans fiir Gesamtchina sehen; die anderen, 

weil sie ihre politischen Privilegien und EinfluBmbglichkeiten ungern aufgeben.23 

Problematisch diirfte bei diesem Szenario insbesondere das Verhaltnis zwischen 

dem Prasidenten und dem Legislativyuan werden. Zweifellos miiBte ein direkt 

vom Volk gewahlter President noch grbBere exekutive Befugnisse haben als 

bisher und starker an die Regierung gebunden sein. Sein Verhaltnis zum Parla

ment bedarf dann einer Neudefinition.

Eine indirekte Wahl wiirde - wie bisher - wahrscheinlich durch die Abgeord

neten der Nationalversammlung erfolgen. In diesem Faile kame es zur Fest- 

schreibung dessen, was der renommierte taiwanesische Soziologe Hu Fu (und 

andere) als die "doppelte Regierungsmacht" (shuang-fang chih-ch’iian) bezeich- 

net haben: auf der einen Seite stiinden der President und die Nationalversamm

lung, auf der anderen der Legislativyuan und der Exekutivyuan. Dann ware zu 

klaren, wie in Zukunft eine neue Regierung zu bilden ist. Entweder miiBte ver- 

fassungsrechtlich festgelegt werden, daB der Premierminister prinzipiell vom 

Prasidenten ernannt und abberufen wird. Oder aber man verankert das Prinzip 

der franzbsischen "Cohabitation", nach der President und Premier zwar unter- 

schiedlichen Parteien angehbren kbnnen, die Regierung aber grundsatzlich aus 

der Mehrheit des Parlaments hervorgeht.

Natiirlich kann hier nur ein kleiner Ausschnitt aus der gesamten verfassungs- 

rechtlichen Problematik betrachtet werden. Dennoch lassen sich unter Beriick- 

sichtigung des derzeitigen Kraftverhaltnisses zwischen DFP und KMT einerseits 

und zwischen den verschiedenen KMT-Lagern andererseits einige Prognosen zur 

Zukunft des Legislativyuans stellen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, daB 

dieser gestarkt aus den noch durchzufiihrenden Reformen hervorgehen wird. 

Seine heute schon erreichte Legitimation als hbchste demokratische Entschei- 

dungsinstanz stellt jene der Nationalversammlung weit in den Schatten. Insbe

sondere die jiingeren Abgeordneten der KMT haben sich hier durch ihre Wahl- 

kreisbasis und "alternative Geldquellen" eine beachtliche Autonomie von der 

Parteizentrale erkampft. Fiir sie ist der Legislativyuan die strategische Arena fiir 

eine selbstbestimmtere Politik, wie sie in dieser Form noch vor wenigen Jahren 

unvorstellbar war. Wenn es zukiinftig auch einen starken, mitunter direkt vom 

Volk gewahlten Prasidenten geben sollte, wiirde er sich nicht mehr iiber das 

Parlament hinwegsetzen kbnnen. President und Legislativyuan werden sich die 

Macht teilen miissen, und der Exekutivyuan wird seine bisherige Unabhangigkeit 

vom Parlament einbiiBen. Auch wenn die Nationalversammlung als Gremium 

erhalten bliebe, wird der Legislativyuan kaum Kompetenzen an sie abtreten.
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Fazit

Der Legislativyuan der Republik China ist mit den ersten gesamtnationalen 

Wahlen im Dezember 1992 zu einer vollwertigen Volksvertretung geworden. Die 

KMT, die dieses Gremium uber vierzig Jahre eisern kontrollierte, muB nach dem 

endgiiltigen Ausscheiden der "alten Abgeordneten" die Kooperation mit ihren 

eigenen Parlamentariern auf eine neue Grundlage stellen. Der sich verstarkende 

Parlamentsfaktionalismus zeigt, daB die KMT-Abgeordneten den in der Partei 

tobenden Machtkampf zur Erkampfung grbBerer politischer Spielraume nutzen. 

Da die Abgeordneten eng an ihre politische Klientel - sowohl die Wahler als 

auch die zahlreichen finanziellen Gbnner - gebunden sind, diirften sich die Inter - 

essenkonflikte mit der starker ideologisch orientierten Parteifiihrung verscharfen. 

Erschwerend kommt dabei hinzu, daB die Abgeordneten der KMT kaum Posi- 

tionen im zentralen Parteiapparat ausfiillen. Hier muB die Parteifiihrung in 

ihrem eigenen Interesse etwas andern.

Der konrete Ausgang der derzeitigen Verfassungsdebatte ist zwar nur schwer 

abzuschatzen, aber der Legislativyuan wird in jedem Fall gestarkt aus ihr hervor- 

gehen. Entscheidendes Kriterium dafur sind die heute bereits hoch anzusiedeln- 

de Legitimation des Parlaments und die starker verankerte "demokratische 

Praxis" breiter Bevblkerungsschichten. Der Erfolg der DFP bei den letzten 

Parlamentswahlen hat zudem neue Erwartungen bei der demokratischen Oppo

sition geweckt und geholfen, sie noch starker vom "systemimmanenten Weg" zu 

iiberzeugen. Jede Entwertung des erreichten Grades an parlamentarischer 

Freiheit dur ch eine falsche Verfassungskonstruktion wiirde die DFP und ihre 

Anhanger zwangslaufig radikalisieren und den DemokratisierungsprozeB gefahr- 

den.

Anmerkungen

1) Chu Kao-cheng machte sich nach seinem ersten Einzug in den Legislativyuan 1986 einen 

Namen als "Parlamentsrambo", weil er Auseinandersetzungen mit seinen politischen Gegnem 

haufig handgreiflich austrug. Er gehbrte urspriinglich der DFP an, trat jedoch wegen seiner 

abweichenden Haltung in der Unabhangigkeitsfrage 1990 aus dieser Partei aus. Mit der GSDP 

will der populate Politiker nach seinen eigenen Worten die Sozialdemokratie deutscher 

Tradition mit der chinesischen Kultur vereinen. Auch unterstiitzt seine Partei die Wiederver- 

einigung mit dem Festland. Der EinfluB der CSDP ist derzeit sehr gering. Bei den Parla

mentswahlen erreichten ihre 22 nominierten Kandidaten ganze 1,55% der Gesamtstimmen.

2) Nach dem System Taiwans kann dieselbe Partei mehrere Kandidaten in einem Wahlkreis 

aufstellen, die dann - bei einer zuvor festgelegten Zahl der Gesamtmandate - ihrem relativen 

Stimmenanteil entsprechend gewahlt werden.

3) Im Vorfeld der Prasidentschaftswahlen im Marz 1990 formierten sich die innerparteilichen 

Gegner Lee Teng-huis und versuchten einen Gegenkandidaten ins Feld zu schicken. Zu den 

fiihrenden Kbpfen dieser Anti-Lee-Fraktion zahlten u.a. der Halbbruder des friiheren Prasi- 

denten Chiang Ching-kuo und derzeitige Generalsekretar des Nationalen Sicherheitsrates 

(kuo-chia an-ch’uan hui-i) General Chiang Wei-kuo, der damalige Ministerprasident Lee 

Huan, der President des Justizyuan Lin Yang-kang sowie der damalige Verteidigungsminister 

General Hao Po-ts’un. Das unausgesprochene Bestreben dieser Gruppe, mit Chiang Wei-kuo 

einen Militar und Angehbrigen der Chiang-Familie zu nominieren, loste auf Taiwan anhalten- 

de Protestdemonstrationen mit mehreren zehntausend Menschen aus. Letztlich zeigte sich, 

daB die Konservativen, in der Hauptsache Festlandchinesen, keine ausreichende Machtbasis in 

der Partei mehr besaBen. Am 21. Marz wurde Lee Teng-hui von der Nationalversammlung mit 

fast 96% der abgegebenen Stimmen zum Prasidenten gewahlt. Immerhin sah dieser sich kurze 

Zeit spater dazu gezwungen, mit Hao Po-ts’un einen einfluBreichen Militarfiihrer zum Pre

mierminister zu ernennen.
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4) Hao wurde im Mai 1990 zur Uberraschung vieler Beobachter von President Lee zum Premier

minister ernannt und vom Legislativyuan bestatigt. Wie schon im Marz anlaBlich der Prasi- 

dentschaftswahlen ging die demokratische Opposition auch jetzt wieder zu Zehntausenden auf 

die StraBe. In den 32 Monaten seiner Amtszeit immer wieder heftig von der DFP attackiert, 

erarbeitete sich der einfluBreiche Hao einen unerwarteten Zuspruch seitens der breiten 

Bevblkerung. Dennoch geriet er im Laufe des Jahres 1992 innerparteilich unter Druck. Die 

Hauptstrdmung wollte die Parlamentswahlen dazu nutzen, auch in der Exekutive Platz fur 

einen Lee-Mann zu schaffen.

5) Chung-kuo shih-pao, 2O.Dezember 1992. Diese Sicht der Dinge stellt die Wirklichkeit sicher- 

lich etwas verklart da. Mindestens drei weitere Faktoren waren fur den DFP-Erfolg verant- 

wortlich. Zum einen konnte sie mit ihrer Anti-Korruptionskampagne, die sich gegen die 

massive privatwirtschaftliche Unterstiitzung vieler KMT-Kandidaten richtete, zahlreiche 

unentschlossene Wahler auf ihre Seite ziehen. Zum zweiten trat sie entschieden fur Steuer- 

senkungen ein. Und letztlich iibte sie in der Frege der Unabhangigkeit Taiwans diesmal 

taktische Zuriickhaltung.

6) Neben den 125 von der KMT direkt nominierten bzw. von ihr akzeptierten Kandidaten stellten 

sich noch weitere 33 unter ausdriicklicher MiBbilligung der Parteizentrale zur Wahl. Davon 

wurden immerhin sieben gewahlt.

7) Von 25 Kandidaten der Wisdom Coalition kamen lediglich 15 durch. Unter den Verlieren 

befanden sich einige der bekanntesten Kritiker der Parteikonservativen wie z.B. Wu Tze, Lin 

Yu-hsiang und Chang P’ing-chao.

8) Es handelt sich hier angeblich um 38 Abgeordnete (vgl. z.B. Hsin Hsin Wen <The Journa

list >, Nr.302, 20.-26.Dezember 1992, S.21).

9) Chao Shao-k’ang hatte seit Mai 1991 die auf Kabinettsebene angesiedelte Environment 

Protection Administration (huan-ching pao-hu-shu) geleitet, bevor er sich wenige Wochen vor 

den Wahlen von diesem Posten zuriickzog. Chao, ein Festlandchinese in zweiter Generation, 

hatte schon bei den Parlamentswahlen 1989 das beste alter Ergebnisse erzielt. Er gilt als 

heiBer Favorit fur das Amt des 1994 erstmals in freier Wahl zu bestimmenden Biirgermeisters 

von Taipei. Wang Chien-hsiian, Finanzminister unter Premier Hao, muBte nach umstrittenen 

Vorschlagen zu einer neuen Steuer auf Immobilientransaktionen im Oktober 1992 zuriicktre- 

ten. Wahrend seiner Amtszeit hatte er sich den Ruf eines unbestechlichen Politikers erworben 

(vgl. auch China aktuell, Oktober 1992, S.705f.).

10) Es gibt in der Verfassung Taiwans keine Bestimmung, die den Premierminister nach der Wahl 

eines neuen Legislativyuans zum Rucktritt zwingt. Trotzdem war gerade dies bisher gangige 

politische Praxis auf Taiwan. Hao zbgerte jedoch und wurde von den Parteikonservativen 

darin bestarkt, die Machtprobe mit President Lee zu suchen. Als klar wurde, daB Hao nicht zu 

halten war, verlegte sich die Anti-Hauptstrbmung auf die innerparteiliche Mobilisierung 

zugunsten Lins. Dieser hatte schon bei den verdeckten Anti-Lee-Aktionen der Konservativen 

im Friihjahr 1990 eine wichtige Rolle gespielt. Am Ende muBte die Anti-Hauptstrbmung aber 

auch hier zuriickstecken.

11) Vgl. hierzu den ergiebigen von Hsiao Hsin-huang herausgegebenen Sammelband Pien-ch’ien 

chung-t’ai-wan she-hui teh chung-ch’an chieh-chi (Die Mittelklasse in der sich verandernden 

Gesellschaft Taiwans), Taipei: Chenliu-Verlag, 1989.

12) Vgl. hierzu Schubert, Gunter, "Constitutional Politics in the Republic of China: The Rise of 

the Legislative Yuan", Issues & Studies, 28 (Marz 1992) 3, S.21-37.

13) Vgl. Chang Mao-kui, She-hui yun-tung yu cheng-chih chuan-hua (Soziale Bewegungen und 

politischer Wandel), Taipei: National Policy Research Center, 1990.

14) Jeder KMT-Kandidat wird nur zu einem geringen Prozentsatz von seiner Partei unterstiitzt 

und ist im wesentlichen, wie z.B. auch in den USA, auf die eigenen finanziellen Mittel ange- 

wiesen. Die Wahlkampfausgaben fur ein nationales Mandat belaufen sich auf astronomische 

Summen. Betrage zwischen umgerechnet 2-3 Millionen Mark sind die Regel.

15) 38 der Parlamentarier saBen als Direktoren und Aufsichtsrate in den Chefetagen der grbBten 

Unternehmen und verfiigten liber von letzteren finanzierte Assistenten und Chauffeure 

(Shang-yeh chou-k’an <Business Weekly>, 22.September 1991).

16) Shang-yeh chou-k’an, ll.Dezember 1989.

17) Vollig iiberraschende Niederlagen muBten z.B. die "goldenen Kiihe" (chin-mu') Wang Ling-lin 

(jiingster Sohn des Prasidenten der Rebar-Gruppe), Shen Shih-hsiung (friiherer Vize-Prasi- 

dent des Legislativyuan) und Chang P’ing-chao (einfluBreicher Geschaftsmann im Kredit- und 

Anlagegewerbe) einstecken. Andere wie z.B. der als einer der zehn reichsten Manner Taiwans 

geltende Ts’eng Chen-nung schafften es nur auBerordentlich knapp.
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18) Zu den bekanntesten zahlen Wen Ta-ming (Kapitaleigner des familiengefiihrten Hualoong- 

Konzems), Liu Sung-shen (President des Legislativyuans) und Wang Chin-p’ing (bisheriger 

stellv. Fraktionsvorsitzender der KMT und neuer Vizeprasident des Legislativyuan). Nur vier 

gehorten nicht der KMT an! Fur eine genauere Auflistung der "Firmenunterstutzung" der 

einzelnen Abgeordneten vgl. Chung-kuo shih-pao, 2O.Dezember 1992, sowie Hsin Hsin Wen, 

Nr. 303, 21.-27.Dezember 1992, S.18ff.).

19) Vgl. z.B. Research, Development, and Evaluation Commission, Executive Yuan, Li-yi t’uan-t’i 

ts’an-yii cheng-chih kuo-ch’eng chih yen-chiu (Studie uber die Beteiligung von Interessen- 

gruppen am politischen ProzeB), Taipei 1989.

20) Als im Mai 1991 fiinf junge Taiwanesen unter dem Verdacht der Vorbereitungen zu einem 

politischen Umsturz von den Sicherheitskraften verhaftet wurden, brach ein Sturm des bffent- 

lichen Protestes los. Zwar hatten alle tatsachlich Kontakte zu der auf Japan ansassigen Associ

ation of an Independent Taiwan (tu-li t’ai-wan-hui) gehabt, aber die Schwere der Anklage 

schien vollig aus der Luft gegriffen. Nach den geltenden Landesverratsgesetzen hatte theore- 

tisch sogar die Todesstrafe uber die jungen Leute verhangt werden kbnnen. Das Parlament 

schaffte noch im selben Monat die scharfsten dieser Bestimmungen ab. Nach langeren Diskus- 

sionen wurde ein Jahr spater dann auch der kritische Artikel 100 des Strafgesetzbuches durch 

den Legislativyuan revidiert. Seitdem ist ein Eintreten fur die taiwanesische Unabhangigkeit 

durch die Redefreiheit geschiitzt. Ein gewaltsamer Umsturzversuch kann zwar weiter mit einer 

lebenslangen Freiheits- oder der Todesstrafe geahndet werden, unterliegt nun aber einen 

genaueren rechtlichen Eingrenzung (vgl. Ching-chi jih-pao, 18.Mai 1991; Lien-ho-pao, 22.Mai 

1991; Tzu-Ii chou-pao, 22. Mai 1992).

21) Zu den wichtigsten Parlamentsfaktionen zwischen 1989 und 1992 vgl. Schubert, Gunter, a.a.O. 

Wenig erforscht ist bisher auch das Innenleben der alten, schon auf dem Festland gegriindeten 

Partei- und Parlamentsfaktionen der Nationalisten. Es ist ein Mythos, der KMT zu irgendei- 

ner Phase ihrer Geschichte - auch nicht auf dem Hdhepunkt der Macht Chiang Kai-sheks - 

eine wirkliche innere Geschlossenheit zuzuschreiben. Vgl. hierzu Yang Hsu-sheng (Hrsg.), 

P’ou-hsi kuo-min-tang p’ai-hsi (Analyse der KMT-Faktionen), Taipei: Fengyiin, 1985.

22) Zur Zeit der Abfassung dieses Manuskriptes Anfang Marz 1993 diskutierten Mitglieder der 

Wisdom Coalition und der Jadeberg (yu-Vian)-faktion Ts’eng Chen-nungs fiber die Griindung 

einer neuen mainstream-Gruppierung (vgl. Hsin Hsin Wen, Nr. 311, 21.-27.Februar 1993, 

S.46f.).

23) Aus diesem Grunde kampft die Nationalversammlung verbissen um mehr Kompetenzen. Ihre 

Abgeordneten wollen u.a. die Budgetkontrolle, die bisher im Zustandigkeitsbereich des 

Legislativyuans liegt, in ihr Gremium himiberziehen.


