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schlieBen. Der Versuch, den Leser zu einer gedanklichen Verbindung von Mar

tin Luther und den chinesischen Geheimgesellschaften aufzufordern, ist aben- 

teuerlich (S.57). Und ein Teil der Informationen ist schlicht falsch:

- China kann nicht als devisenarmes Land bezeichnet werden (S.75). Die Devi- 

senvorrate belaufen sich 1992 auf schatzungsweise 44,5 Mrd. US$.

- DaB Verhandlungen in englischer Sprache gefiihrt und Vertrage in Englisch 

abgefasst werden, ist keineswegs immer iiblich; auch zwei Ausfertigimgen (z.B. 

dt.- chin.) kommen vor.

- Unter Bezug auf das Jahr 1974 (!) und mit der Bemerkung, seither habe sich 

"kaum" etwas geandert, wird festgestellt, daB in China "seit Jahren der Staats- 

prasident verschwunden" und "der nationale VolkskongreB nicht einberufen 

worden" sei (S.30)!

- Auf Seite 133 wird zu allem Unghick auch noch die Werbung in

China gestreift. Der im abgebildeten Werbeplakat von CocaCola angeblich zu 

lesende Text xiuxi, xitixi, kekou kele ist in der Abbildung beim besten Willen 

nicht zu erkennen. Die Ubersetzung des Autorenteams ("Mach mal Pause, 

CocaCola") muB an dieser Stelle nicht weiter kommentiert werden, ich werde 

sie aber in der Ubersetzerausbildung in Germersheim gern als Negativbeispiel 

verwenden.

Das Literaturverzeichnis besteht bezeichnenderweise aus 12 Werken der Auto- 

ren Gemmecke bzw. Schmidt und nur 8 Werken anderer Verfasser, die zum Teil 

allerdings noch aus den 50er Jahren stammen. Bei der Lerndiskette handelt es 

sich um einen reinen Vokabeltrainer, der wie die Vokabellisten im Buch auf 

Schriftzeichen verzichtet. Sie ist somit nicht sinnvoll und mit DM 50,-auBerdem 

uberteuert.

Diese Aufzahlung kbnnte fortgesetzt werden, aber es lohnt nicht, sich noch 

eingehender mit diesem Buch zu beschaftigen. Die Rezension soli daher hier mit 

der Bitte an die Leser beendet werden, dieses Werk und seine Autoren ganz 

schnell wieder zu vergessen.
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1949 boten sich die Kommunisten Chinas gegeniiber der Korruption unter der 

GMD-Herrschaft als "saubere" Alternative an. Vierzig Jahre spater trieb u.a. die 

Korruption unter der Herrschaft dieser Kommunisten viele Chinesen zum Pro

test auf die StraBe. Doch wahrend die Kommunistische Partei 1949 die Korrup

tion als systembedingtes Ubel kritisierte, sah sie 1989 darin nur ein individuelles 

Problem. In beiden Fallen ging es um die Legitimitat ihrer Machtausiibung.

Mit Thomas Heberers Arbeit zur Korruption in China liegt erstmals in deut- 

scher Sprache eine umfangreichere Abhandlung dieses brisanten Themas vor, 

das 1989 in einer Umfrage immerhin 73% der befragten Chinesen zum grbBten 

Problem des Landes erklarten. Zum Ausgangspunkt seiner Studie nimmt Hebe-
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rer die Uberlegung Gunnar Myrdals, "daB die ’wichtigste Forschimgsaufgabe’ 

hinsichtlich der Korruption darin bestiinde, Art und AusmaB dieses Phanomens 

in einem Land, seine Verbreitung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft heraus- 

zuarbeiten und ’feststellbare Trends’ zu ermitteln" (S.13). Bevor er allerdings das 

spezifisch "Chinesische" der Korruption herausarbeitet, gibt er zunachst in drei 

Kapiteln (S.15-47) den Stand der internationalen Korruptionsforschung wieder.

Da es eine eindeutige, lander-, zeit- und systemiibergreifende Definition des 

Begriffs "Korruption", der laut Heberer ein sozialwissenschaftlicher und kein 

juristischer ist, nicht gibt und nicht geben kann, nennt Heberer Kerngruppen 

einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Begriffsbestimmung: den MiB- 

brauch-Vorteil-Ansatz, den Interessenverletzungsansatz, den bkonomischen 

Ansatz und den moralischen Ansatz. Auf dieser Grundlage arbeitet er eigene 

Kriterien zur Bewertung korrupter Tatigkeiten heraus und nennt drei Grund- 

formen: aktive Bestechung, passive Bestechung und Nepotismus bzw. Patronage 

(S .21-22) [die folgende detailliertere Aufzahlung von Korruptionsformen nach 

anderen Autoren (S.23-27) gibt zwar einen anschaulichen Uberblick, vcrwischt 

aber leider die zuvor getroffene Festlegung],

Die Erklarungsmuster fiir Korruption lassen sich im wesentlichen in fiinf 

Kategorien unterteilen, die im 3. Kapitel genannt werden: sozialer Wandel, 

Entwicklungsdefizite, Monopolstellung des Staates, bkonomische Faktoren und 

sozialpsychologische Faktoren. Da keiner der Ansatze die jeweils spezifische 

Ausformung von Korruption hinreichend erklaren kann, pladiert Heberer fur die 

Verbindung allgemeiner mit landerspezifischen Kriterien (S .37-39) und empfiehlt 

dieses Herangehen nach der Analyse der chinesischen Problematik fiir die Ursa- 

chenforschung generell (S.237).

Wahrend es hinsichtlich der negativen Folgen von Korruption kaum Bewer- 

tungsunterschiede gibt, wird ihre Funktionalitat unterschiedlich beurteilt. Auch 

Heberer kritisiert den von der funktionalistischen Schule der Forschung konsta- 

tierten Beitrag der Korruption als integrations- und entwicklungsfbrdernden 

Faktor. Abweichend von seiner Forderung, landerbezogene Aussagen zu treffen, 

lehnt er positive Effekte der Korruption allerdings grundsatzlich ab (Kap. 4, 

S.40-47).1

Im AnschluB an diesen Uberblick und die Erarbeitung eigener Kriterien 

wendet sich Heberer der Darstellung und Analyse des Phanomens Korruption in 

China zu, indem er zunachst dessen historische Dimension aufzeigt (Kap. 5, 

S.48-89). Dabei ist er sich der Problematik bewuBt, "daB die Bewertung dessen, 

was korrupt ist, in verschiedenen Geschichtsperioden nicht identisch sein muB" 

(S.48). So wurde z.B. Korruption im Interesse des Clans keineswegs geachtet und 

blieb, solange sie dem politischen System nicht abtraglich war, unbeachtet. Da 

ein hohes MaB an Korruption allerdings zu alien Zeiten als Begleiterscheinung 

des Untergangs einer Dynastie gait, wurde sie von jeder neuen Dynastie im 

Inter essen ihrer Machtlegitimierung str eng bekampft (S.67).

Fiir die Kommunisten Chinas ist der Begriff fiir Korruption (fubai) in erster 

Linie ein Ideologiebegriff, der von ihren Ursachen ablenkt, dem einzelnen oder 

einzelnen Gruppen eine Schuld zuweist und damit flexibel als B egriffswaffe 

einsetzbar ist (S.92). Ausgehend von dieser Feststellung setzt sich Heberer im 6. 

Kapitel zunachst mit den Faktoren auseinander, die korruptes Verhalten begiin-
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stigen: der Biirokratie, der pohtischen Elite und dem Kadersystem (S.96-116), 

und beschreibt dann sehr detailliert Korruptionsformen: Bestechung/Bestech- 

lichkeit, Nepotismus, Patronage und Klientelbeziehungen sowie die Eigenberei- 

cherung von Beamten (S.116-142).

Zu den moglichen Ursachen der Korruption werden in der VR China ver- 

schiedene Erklarungsmuster angeboten, doch nur vereinzelte Stimmen von 

Radikalreformern betrachten diese als systemimmanent (S.142-150). Thomas 

Heberer bevorzugt aufgrund seines analytischen Ausgangspunktes (Trichotomie 

Sozialismus-Entwicklungsland-Kulturtradition) einen landerspezifischen multi- 

dimensionalen Erklarungsansatz, fiihrt diesen aber leider nicht weiter aus 

(S.150-152). An anderen Stellen verweist er dagegen verschiedentlich auf die 

Monopolstellung der KPCh und die unkontrollierte Machtposition der Elite, auf 

Privilegien, niedrige Einkommen von Staatsbediensteten und die Vermarktung 

von Macht (z.B. S.115 f.), auf die Verschmelzung von Partei- und Staatsmacht 

(S.104) sowie auf die "Okonomie der Knappheit" (S.172). Auch der Zusammen- 

hang zwischen Korruption und sozio-dkonomischem Wan del (Kap. 7, S.153-165) 

hatte eventuell besser systematisch im Rahmen der Ursachendiskussion behan- 

delt werden sollen. Die Reformen und nicht zuletzt die Zulassung privaten 

Wirtschaftens haben die Ausbreitung von Korruption begiinstigt, die Schwachung 

der politischen Kontrolle hat zu einem Wiederaufleben traditionaler Strukturen 

gefuhrt (S.164).

Unter den politisch-sozialen Folgen hebt der Autor die steigende Negativ- 

beurteilung von Partei und Staatsbiirokratie hervor, wirtschaftlich fiihre Korrup

tion zu Verzerrungen und behindere die Entwicklung des privaten Sektors. 

Ansonsten befaBt er sich im 8. Kapitel ("Folgen", S.166-188) vor allem mit dem 

AusmaB und erneut mit Formen der Korruption. Auf den folgenden zwei Seiten 

(Kap. 9) wiederholt er seine schon zu Beginn der Untersuchung formulierte 

Pauschalablehnung jeglicher positiver Auswirkungen, obwohl er in einem Nach- 

satz andeutet, daB die durch Korruption bewirkte Ressourcenumverteilung 

positiv ware, "wenn ohnehin knappe Materialien und Gelder statt in unprofitable 

Staatsunternehmen in effizient arbeitende Privat- oder Kollektivbetriebe flieBen 

wurden" (S.190).

Im 10. Kapitel (S.191-227) beschaftigt er sich mit MaBnahmen zur Korrup- 

tionsbekampfung und verweist auf deren Problematik. So ist die Grenze zwi

schen strafrechtlich relevanter und "politischer" Korruption unscharf und Spit- 

zenfunktionare werden nur angeklagt, wenn dies politisch opportun scheint. 

Generell begriindet die auf Mao zuriickgehende Beurteilung von Korruption als 

ideologisches Problem milde Strafen und die Bevorzugung von "ErziehungsmaB- 

nahmen" - durchaus in Korrespondenz zu traditionellen Vorstellungen. Von der 

Parteifiihrung, so scheint es, wird der Kampf gegen die Korruption nur als takti- 

sche Frage zur Absicherung ihrer Legitimitat angesehen. Formen und Strukturen 

der Korruptionsbekampfung gehen dabei auf traditionelle Konzepte von Moral, 

Recht und Sanktionierung zuriick, deren Erlauterung das Konzept der chinesi- 

schen Kommunisten verdeutlicht, "durch ideologische Erziehung (...) eine innere 

Kontrolle gegen Korruption" zu errichten (S.225).

Die Protestbewegung von 1989 erhob die effektive Bekampfung der Korrup

tion zu einer ihrer Hauptforderungen, die als Klammer zwischen den eher poli

tisch motivierten Intellektuellen und den eher bkonomisch motivierten anderen
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Bevblkerungskreisen diente. Ihre Kritik ging uber die offizielle weit hinaus, 

indem sie zum emen die Fuhrungselite ins Visir nahm und zum anderen eine 

direkte Verbindung zwischen Korruption und dem "System selbst" zog (Kap.ll, 

S.228-236).

In seiner SchluBbetrachtung (S.237-242) vcrweist Thomas Heberer noch 

einmal auf das Dilemma der kommunistischen Machthaber, die sich als "einzige 

Kraft gegen Korruption" zu legitimieren suchen, zugleich aber die Korruption auf 

hbchster Ebene tabuisieren. Diese rein funktionale Bekampfung diirfte ohnc 

tiefgehenden Erfolg bleiben, auch wenn die gesetzlichen Bestimmungen immer 

weiter ausgearbeitet werden. Notwendig ware vor allem die Schaffung einer 

Offentlichkeit als Kontrollinstanz.

Mit der Fiille des aufgearbeiteten Materials bietet die vorliegende Untersu- 

chung eine hervorragende Grundlage fur weitere Forschungen zur Korruptions- 

problematik in der VR China. Dieser Nutzen wird noch erhbht durch ein Sach- 

und Personenregister sowie durch die sehr umfangreiche 50seitige Bibliographic 

und die im Anhang zur Verfiigung gestellten "Gesetze, Kommentare und Fall- 

darstellungen zur Bekampfung der Korruption in der Volksrepublik China" 

(S .313-363), die Konrad Wegmann iibersetzt und bearbeitet hat. Wenn die 

systematische Darstellung bisweilen auch an den zahlreichen Detaildarlegungcn 

leidet, so hat der Autor sein bescheidenes Ziel, "einen ersten Uberblick und 

Anregungen fur eine Vertiefung der Analyse" zu geben, doch bei weitem iiber- 

troffen.

1) Die grundsatzliche Ablehnung erscheint angesichts der ungenugenden empirischen Kenntnis 

des Phanomens in der gebotenen Kiirze fraglich (Vgl. Benno Engels: "Korruption - altes 

Problem mit neuer Brisanz", Nord-Siid aktuell, (1991) 2, S.251-256). Fur die VR China kommt 

zwar auch Jean-Louis Rocca ("Corruption and its shadow: an anthropological view of corrup

tion in China", The China Quarterly, (1992) 130, S.402-416) zu diesem Ergebnis, allerdings 

aufgrund der spezifischen Verhaltnisse.
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Wie denn - ein Vergleich zwischen deutschen und chinesischen Kurzgeschichten, 

aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland und jener nach der Kulturre- 

volution in China, zwischen Heinrich Boll und Wang Meng? Wie sollte ein 

Vergleich solch unterschiedlicher Persbnlichkeiten, Kulturen und Epochen 

letzten Endes mehr erbringen kbnnen als ein deutliches Hinken?

Der chinesische Germanist Sun Junhua, seit 1983 Dozent fiir deutsche Litera- 

tur und Sprache an der Peking-Universitat, hat sich auf dieses ungewbhnlich 

anmutende Experiment eingelassen, und er ist dabei zu recht iiberraschenden 

und aufschluBreichen Ergebnissen gelangt.

Seine literatursoziologische Studie geht davon aus, daJ3 das literarische Pha- 

nomen der Kurzgeschichte in beiden Fallen in der Folge spezifischer sozialge- 

schichtlicher Bedingungen auftritt. Also arbeitet er zunachst die Analogien der


