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Einleitung

Die Beziehungen zwischen China und den Staaten Westeuropas wurden durch 

die Ereignisse am 4. Juni 1989 auf dem "Platz des himmlischen Friedens" in Pe

king schwer belastet. Auch der radikale UmwandlungsprozeB in Mittel- und 

Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion, angefangen mit der Erodierung 

des "Eisernen Vorhangs" an den Grenzen zwischen Ungarn und Osterreich im 

Jahre 1989 uber die deutsche Wiedervereinigung im Jahre 1990 bis hin zum 

Zerfall des sowjetischen Imperiums Ende 1991, blieb nicht ohne gravierende 

Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen China und Westeuropa.

Angesichts der dramatischen Entwicklungen in China und in der Weltpoli- 

tik drangte sich die Frage auf: Bedeuten die Belastungen fur die Beziehungen 

zwischen China und Westeuropa seit 1989 ein Ende des alten und zugleich den 

Anfang eines neuen Entwicklungsprozesses oder sind sie eher als eine ernsthafte, 

aber vorubergehende Stbrung des Gesamtprozesses in den chinesisch-westeuro- 

paischen Beziehungen zu qualifizieren, welcher in den achtziger Jahren eine 

beeindruckende Qualitat erreicht hat?

Nach Ansicht nicht weniger deutscher Wissenschaftler und Politiker soli eher 

das erstere der Fall sein. Christian Hacke beispielsweise pladiert fiir eine Neu- 

orientierung der China-Politik des Westens. Nach seiner Auffassung sei die alte 

westliche Politik zu China und Taiwan "absurd" und "anachronistisch". Deshalb 

schlagt er eine Kurskorrektur vor, die sich von den Illusionen einer Gleichge- 

wichtsdiplomatie zugunsten der VR China verabschieden und auf "eine sukzessi- 

ve Aufwertung Taiwans" hinarbeiten sollte.1 Ernst-Otto Czempiel zieht in seinem 

Buch uber die Weltpolitik im Umbruch als die wichtigste Lehre des Ost-West- 

Konflikts, daB die Demokratisierung die einzig wirksame Strategic zur Eliminie- 

rung der Gewalt sei. Er stellt fest, daB die NATO "statt sich ausschlieBlich auf 

den Riistungswettlauf zu konzentrieren, auch Strategien (hatte) entwerfen miis- 

sen, die die demokratische Opposition im kommunistischen Lager gestarkt und 

zum Sturz der kommunistischen Diktatur beigetragen hatten."2 Es versteht sich 

von selbst, daB sich eine Demokratisierungsstrategie nach dem Systemwandel in 

Osteuropa und der Sowjetunion nun vor allem gegen China, die sogenannte 

letzte "Bastion des Kommunismus", richten muBte. Wahrend dieser Aspekt in 

Czempiels Buch nicht explizit erwahnt wird, erklart die Sinologin Marie-Luise 

Nath unzweideutig, daB die chinesische Gesellschaft "ihre sachpolitisch inkompe- 

tente und moralisch abgewirtschaftete Fiihrung nur im Wege der Gewaltanwen- 

dung loswerden kann."2 Allerdings gibt es in Deutschland auch andere Urteile 

uber die chinesischen Verhaltnisse, wie etwa das des ehemaligen deutschen 

Generalkonsuls in Schanghai Werner Handke.4

Es hat den Anschein, als ob nach dem Wegfall des alten Ost-West-Konflikts 

nun ein neuer Ost-West-Antagonismus zwischen China auf der einen und dem



10 Lian Yuru

Westen auf der anderen Seite entstanden ware. In den Vorstellungen und Erwar- 

tungen iiberzeugter westlicher Demokraten und Liberaler ist das Ende des 

jetzigen Systems in China nur noch eine Zeitfrage. Zwei Determinanten sind fur 

die Beziehungen zwischen China und Westeuropa in den neunziger Jahren wich- 

tig: die chinesische innen- und auBenpolitische Entwicklung seit 1989 sowie 

deren Wahrnehmung durch Westeuropa vor dem Hintergrund der weltpoliti- 

schen Veranderungen. Der folgende Beitrag konzentriert sich auf einen der 

beiden Beziehungsakteure, die VR China, konkret auf Kontinuitat und Wandel 

der chinesischen internationalen Strategic seit 1989.

Die Hauptthese lautet: Trotz der blutigen Ereignisse 1989 in China und trotz 

der gravierenden Anderungen der Weltpolitik hat die internationale Strategic 

Chinas bis heute eine substantielle Kontinuitat aufzuweisen. Wandel, der wegen 

der Lageanderung durchaus folgerichtig ist, gibt es nur auf deklaratorischer und 

operativer Ebene. Daraus ergibt sich, daB die Belastungen in den chinesisch- 

westeuropaischen Beziehungen seit 1989 nur eine vorubergehende Stbrung, aber 

keinen Bruch des gesamten Entwicklungsprozesses darstellen - eine SchluBfol- 

gerung, die Ende 1992, Anfang 1993 durch die Renormalisierung der Beziehun

gen zwischen der VR China und Westeuropa bestatigt wurde.

1 Die internationale Strategic Chinas

1.1 Die internationale Strategic Chinas in der Theorie

In der China-Forschung wird der Begriff "Strategic" haufig benutzt, sowohl in 

China als auch in Deutschland. Seine Inhaltsbestimmung klafft allerdings sehr 

weit auseinander. Wahrend bei deutschen Chinaforschern und -experten die 

Neigung vorherrscht, den Begriff "Strategic" im Sinne einer konkreten Politik, 

eines auBenpolitischen Instrumentariums oder einer konkreten politischen Ziel- 

setzung zu verwenden,5 wird er in China in einem umfassenderen politischen 

Sinne gebraucht. In jiingerer Zeit wurde die internationale Strategic in China 

folgendermaBen definiert:

"Unter der internationalen Strategic werden allumfassende Kenntnisse und 

Plane eines Staates verstanden, die sich auf die gesamte internationale Kon- 

stellation, die eigene Stellung in der Welt, die staatlichen Interessen und 

Ziele sowie eine denen entsprechende AuBen- und Militarpolitik in einem 

relativ groBen Zeitraum beziehen."6

Diese Begriffsbestimmung schlieBt nicht nur den raumlichen und zeitlichen 

Geltungsbereich ein, sondern deutet zugleich auch die Struktur und die Bestand- 

teile der internationalen Strategic eines Staates an.

Die AuBenpolitik bildet dabei einerseits einen unentbehrlichen Bestandteil 

der internationalen Strategic, deren Verwirklichung von der Durchfiihrung der 

AuBenpolitik abhangt. Andererseits besitzt die AuBenpolitik ihr eigenes System 

und ihre eigene Struktur. Die entscheidenden Unterschiede zwischen beiden 

bestehen in ihren jeweiligen Inhalten und Ebenen, die sich in unterschiedlicher 

zeitlicher und raumlicher Bedeutung ausdriicken. Wahrend es sich bei der inter-
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nationalen Strategie um ein Gesamtkonzept fiber eine gesamte Lage in einem 

langeren Zeitraum handelt, sorgt die AuBenpolitik fur dementsprechende 

Grundprinzipien und Handlungsrichtlinien.7

1.2 Die internationale Strategie in der Praxis

1.2.1 Der Wirtschaftsaufbau als das grundlegende Nationalinteresse Chinas seit 

Ende der siebziger Jahre

Was ist das grundlegende Nationalinteresse Chinas? Dazu hat Chinas AuBenmi- 

nister Qian Qichen in seiner Rede vom 12. Marz 1992 in Bonn ausgefiihrt: "Fur 

China ... besteht die zentrale Aufgabe darin, seine Volkswirtschaft zu entwickeln 

und die Modernisierung zu verwirklichen."8

Diese Definition des grundlegenden chinesischen Nationalinteresses wurde 

bereits vor 15 Jahren auf der 3. Plenartagung des XI. Parteitages der KP Chinas 

vom Dezember 1978 vorgenommen. Diese Tagung leitete zusammen mit ihrer 

vorbereitenden Arbeitskonferenz eine strategische Wende der chinesischen 

Innenpolitik ein: Nachdem bis dahin der sogenannte Klassenkampf die alles 

dominierende innenpolitische Aufgabe darstellte, wurde nun der Arbeitsschwer- 

punkt Chinas auf die sozialistische Modernisierung und den Wirtschaftsaufbau 

verlagert.9 Dies bezeichnete ein Leitartikel der Volkszeitung nach der Verbffent- 

lichung des Tagungskommuniques als "eine schwerwiegende strategische Ent- 

scheidung auf einem neuen Langen Marsch".10 Die neue zentrale Aufgabe des 

Wirtschaftsaufbaus bestimmte auch die ebenfalls beschlossene Reform- und 

Offnungspolitik.

Warum wird in China von einer strategischen Entscheidung oder einer 

strategischen innenpolitischen Wende gesprochen? Die Beantwortung dieser 

Frage kann auch zur Erklarung beitragen, weshalb der chinesische Reform- und 

OffnungsprozeB nach 1989 nicht unterbrochen wurde.

Erstens, die Festlegung des Wirtschaftsaufbaus als Arbeitsschwerpunkt be- 

sitzt den ganzheitlichen Charakter, der jeder strategischen Frage zugesprochen 

wird. Modernisierung und Aufbau werden mit einer tiefgehenden groBen Re

volution gleichgesetzt, die in alien Bereichen ihre tiefen Spuren hinterlaBt. "Diese 

Revolution kbnnte die gegenwartigen riickstandigen Produktivkrafte in groBem 

Umfang verwandeln und wurde unausweichlich auch eine vielfaltige Umgestal- 

tung der Produktionsverhaltnisse, des Uberbaus, der sozialen Struktur, der 

Verwaltungsmethoden in Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben, der staatli- 

chen Leitung sowie der menschlichen Denk- und Handlungsweise bewirken."11

Zweitens, die politische Wendung Chinas hin zum Wirtschaftsaufbau mit der 

Reform im Innern und der Offnung nach auBen ist keinesfalls ein kurzfristiges 

Phanomen, sondern eine langfristige Aufgabe fur mehrere Generationen. Die 

Langfristigkeit resultiert daraus, daB China im groBen und ganzen noch ein 

armes und riickstandiges Entwicklungsland ist. Was bspw. die Wissenschaft und 

Technik anbetrifft, weist China trotz beachtlicher Fortschritte in manchen Gebie- 

ten im Vergleich zu den entwickelten Industrielandern noch einen erheblichen 

Riickstand auf. Nach Einschatzung von Wei Yuming betragt er ca. 20 Jahre.12 

Angesichts dessen hat die chinesische Regierung einen dreistufigen Modernisie- 

rungsplan entwickelt, der von 1980 bis in die Mitte des nachsten Jahrhunderts 

reicht.13
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Drittens ist der Wirtschaftsaufbau eine historische Notwendigkeit. Der Grund 

dafiir, warum China seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Konflikt 

mit aggressiven Weltmachten immer scheiterte und sich dann mit erniedrigenden 

ungleichen Vertragen abfinden muBte, wird primar in der wirtschaftlichen und 

technischen Riickstandigkeit Chinas gesehen. Wer zuriickgeblieben ist, wird 

angegriffen. Das ist "eine mit Blut bezahlte schwerwiegende Geschichtserfah- 

rung."14

Im Gegensatz zu Tilemann Grimm, der nationale Souveranitat und Moderni- 

sierung der Wirtschaft als zwei Ziele einer Sache (der chinesischen Unabhangig- 

keitsbewegung) betrachtet und die konsequente Verbindung der beiden Ziele im 

Laufe der hundertjahrigen chinesischen Revolution behauptet,15 geht man in 

China davon aus, daB beide Ziele voneinander getrennt sind: Die Frage der 

nationalen Souveranitat musse zuerst gelbst werden; ohne Verwirklichung dieses 

Ziels komme eine Modernisierung nicht in Frage.16 Nach 58 Jahren Anstrengun- 

gen (1921-1979) sei der chinesische Himmel endlich umgewalzt, d.h., nationale 

Unabhangigkeit und Souveranitat erreicht, wahrend der chinesische Boden, die 

Modernisierung, noch langst nicht verandert sei. "Deshalb muB der Arbeits- 

schwerpunkt auf das Modernisierungswerk verlagert werden."17 "Dies sollte 

solange unverandert bleiben, solange der Staat nicht von einer fremden militari- 

schen Aggression in groBem Umfang betroffen ist. Es diirfen niemals mehr 

’politische Bewegungen’ und ’Klassenkampf erlaubt werden, die von dieser 

Hauptaufgabe ablenken und den Modernisierungsaufbau beeintrachtigen."18

Es mag eigenartig erscheinen, daB erst 1979, also 30 Jahre nach der Prokla- 

mierung der VR China, mit dem Modernisierungswerk begonnen wurde. Nach 

chinesischer Interpretation sind dafiir drei Griinde entscheidend: Erstens haben 

die Kursanderung der Sowjetunion nach dem Machtantritt von Chruschtschow 

sowie die Verschlechterung der Beziehungen zwischen beiden Staaten die Auf- 

merksamkeit Chinas vom Wirtschaftsaufbau abgelenkt; zweitens hat China die 

internationale Konstellation falsch wahrgenommen und die Weltkriegsgefahr 

iiberschatzt; und drittens werden Fehler der Parteifiihrung sowie die zerstbrende 

Auswirkung der "Kulturrevolution" genannt.19

Endlich, nach 30 Jahren Umwegen, schwenkte China in ein Fahrwasser der 

Reform und Offnung ein. Das geschah in der Uberzeugung, daB "der Marxismus 

am meisten Wert auf die Entwicklung der Produktivkrafte legt", sowie aus der 

Erkenntnis, daB die heutige Welt eine offene Welt sei; es kbnne nicht zum Erfolg 

fiihren, wenn man den Wirtschaftsaufbau hinter verschlossenen Tiiren 

betreibe 20

Der Wirtschaftsaufbau sowie die Reform- und Offnungspolitik Chinas sind 

trotz der innenpolitischen Krise 1989 nicht zur Disposition gestellt worden. 

Vielmehr hat man sich mit der Sanierungspolitik, die seit 1988 zur "Verbesserung 

des wirtschaftlichen Umfeldes" und zur "Uberwindung der Unordnung in der 

Wirtschaft" eingefuhrt wurde, darum bemiiht, die Auswuchse der Reform- und 

OffnungsmaBnahmen (iiberhitzte Wirtschaftsentwicklung, Inflation, unkontrol- 

lierte Verschuldung, wiederholten Anlagenimport u.a.m.) zu beschneiden. Auch 

ein fuhrender deutscher Unternehmensmanager beispielsweise beschwerte sich 

Anfang 1989 sehr uber unerfahrene Akteure Chinas, die nach der Dezentralisie- 

rung wirtschaftlicher Entscheidungsrechte auf die Buhne gekommen sind. Sie 

wiirden auslandische Partner eher abstoBen als anziehen.21
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Die ReformmaBnahmen warden in verschiedenen Bereichen auch nach 1989 

weiter durchgefiihrt. Dabei ist die Preisreform besonders zu erwahnen. Nach den 

MiBerfolgen der Preisumgestaltung im Jahre 1988, als im ganzen Land liber - 

stiirzte Warenkaufe und ein Ansturm auf die Sparkonten einsetzten sowie die 

Inflationsrate 18,5% erreichte, versuchte der Staat, mit der Einrichtung und 

Vervollkommnung des Systems zur indirekten Preissteuerung als Schwerpunkt, 

die Gesamtsteuerung und die umfassende Regelung der Preise zu intensivieren 

und die Preisstruktur zum geeigneten Zeitpunkt vbllig neu zu gestalten. Die 

Resultate sind positiv. Der Anteil der staatlichen Festpreise im Einzelhandel ist 

von 97% im Jahre 1978 auf 29,7% im Jahre 1990 gesunken, wahrend der Anteil 

der Marktpreise im selben Zeitraum von 3% auf 53,1% gestiegen ist.22

Die Reform- und Offnungspolitik erfuhr seit Anfang 1992 Impulse fur ihre 

Vertiefung und Beschleunigung. Im AnschluB an eine Inspektionsreise Deng 

Xiaopings nach Sudchina fanden in die Dokumente des Politburos der KP Chi

nas zahlreiche neue reformfreudige Elemente Eingang, wie z.B. die Neuformu- 

lierung der Befreiung der Produktivkrafte, die Neubetonung der Wissenschaft 

und Technik als die Produktivkrafte Nummer Eins, die Formulierung vom hun- 

dertjahrigen Festhalten am Wirtschaftsaufbau als absoluter Prioritat und fester 

GrbBe, die Betonung der Notwendigkeit des Lernens aller Ergebnisse der 

menschlichen Zivilisation sowie des Kampfes gegen die tiefverwurzelten "linken" 

Abweichungen usw.23

Angesichts der bisherigen Erfahrung, daB jede ReformmaBnahme, wie die 

Einfuhrung des vertragsgebundenen Verantwortlichkeitssystems, die Griindung 

von Joint ventures, die Errichtung von Wirtschaftssonderzonen, die Hinwendung 

zum Markt, die Verpachtung der Rechte zur Bodennutzung von einer 30 qkm 

groBen Flache in Yangpu (Provinz Hainan) mit einer Vertragsdauer von 70 

Jahren u.dgl.m., jedesmal einen ideologischen Streit hervorgerufen hat, wird jetzt 

fiir einen neuen Start zur "ideologischen Befreiung" pladiert. Diese abermalige 

Befreiung, so Tong Dalin, Mitglied des Staatlichen Komitees fiir Strukturreform 

und Direktor des Forschungsinstituts fiir Internationale Studien in Beijing, 

miiBte an Umfang, Inhalt und Tiefe die Diskussion von 1978 iiber das Thema 

"Die Praxis ist das einzig richtige Kriterium der Wahrheit" weit iibertreffen 24 

Zugleich werden mehr Courage, mutigeres Experimentieren und kiihne Pilot- 

arbeiten zur Vertiefung der Reform und Offnung mit starker Propaganda unter- 

stiitzt. Alles deutet darauf hin, daB die Reform- und Offnungspolitik ab 1992 

nicht nur in Worten, sondern auch in Taten in eine neue Phase der Beschleuni

gung und Vertiefung getreten ist.

7.2.2 Wandel und Kontinuitdt in der chinesischen Auflenpolitik

Die strategischen innen- und auBenpolitischen Wenden Chinas haben sich nicht 

gleichzeitig vollzogen. Wahrend die Innenpolitik Ende der siebziger Jahre ihre 

strategische Umorientierung erlebt hat, wies die chinesische AuBenpolitik im 

Gegensatz dazu einen merkwiirdigen Charakter von Kontinuitat auf. Dies driick- 

te sich primar in der weiterhin antisowjetischen Linie Chinas aus. Doch im 

Dienst des Nationalinteresses, eine friedliche internationale Umwelt fiir den 

Wirtschaftsaufbau anzustreben, und nicht zuletzt auch wegen der weltpolitischen 

Anderung unterlag die chinesische AuBenpolitik Anfang der achtziger Jahre
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einer ganzen Reihe von Wandlungen. Sie spiegeln sich hauptsachlich in Fragen 

der Unabhangigkeit, Abriistung, friedlichen Koexistenz und in den AuBenwirt- 

schaftsbeziehungen wider.

1.2.2.1 Wandel der chinesischen Aufienpolitik seit Anfang der achtziger Jahre

Die wichtigsten Aspekte der chinesischen auBenpolitischen Wende seit Anfang 

der achtziger Jahre waren: Das starke Eintreten fiir eine AuBenpolitik des Frie

dens und der Unabhangigkeit; der Abschied von der abriistungsfeindlichen Po- 

litik der siebziger Jahre; das Bestreben Chinas, auf der Basis der Fiinf Prinzipien 

der friedlichen Koexistenz25 die Beziehungen mit den USA stabil zu entwickeln 

und die mit der Sowjetunion zu verbessern sowie die Verankerung eines neuen 

auBenpolitischen Ziels: Fbrderung gemeinsamer wirtschaftlicher Prosperitat 26

Unabhangigkeit, Selbstandigkeit, Nichtpaktgebundenheit wurden in der 

chinesischen AuBenpolitik bis Anfang der achtziger Jahre unter zwei Aspekten 

gesehen: Einmal wurde die nationale Unabhangigkeit als die Staatsrason und das 

"geheiligte Prinzip" der AuBenpolitik Chinas betrachtet. Zum anderen stellte die 

Nichtpaktgebundenheit auf operativer Ebene ein auBenpolitisches Mittel dar, das 

- konkret gesagt - im bipolaren weltpolitischen Machtgefiige seit dem Zweiten 

Weltkrieg die Gestaltung der Beziehungen zu den beiden Supermachten betraf. 

Wie die Beziehungen Chinas zu den zwei Weltmachten gestaltet werden sollten, 

hing von der chinesischen Bedrohungswahrnehmung ab, die primar auf der 

Feststellung der Kraftekonstellation, nicht aber auf den Ideologien und Gesell- 

schaftssystemen basierte.

In den siebziger Jahren wurde die Sowjetunion von China als die Hauptge- 

fahr fiir den Weltfrieden und fiir Chinas nationale Sicherheit betrachtet, weil sie 

nach chinesischer Wahrnehmung gegeniiber den durch Vietnamkrieg und Wa- 

tergate-Affare sehr geschwachten und nun defensiv gewordenen Vereinigten 

Staaten eine offensive Expansionsstrategie verfolgte. Mit der Drei-Welten-Theo- 

rie27 betrieb China deshalb offensichtlich eine Einheitsfrontpolitik, wobei die 

USA, Westeuropa, Japan und China gemeinsam gegen die Vorherrschaftsan- 

spriiche der Sowjetunion antreten sollten. Dieser Politik entsprechend kritisierte 

China alle Abriistungsgesprache zwischen den beiden Supermachten und andere 

Gesprachsrunden wie die KSZE. Es lehnte auch eine Teilnahme an den ver- 

schiedenen Friedensbewegungen ab, mit der Begriindung, daB diese weder in 

den USA noch in der Sowjetunion viel ausrichten wiirden. Unter diesen Um- 

standen konnten die Fiinf Prinzipien der friedlichen Koexistenz nicht in die Tat 

umgesetzt werden, obwohl China schon in den fiinfziger Jahren die Auffassung 

vertrat, daB sie auch in den allgemeinen internaticnalen Beziehungen gelten 

sollten. Im auBenwirtschaftlichen Bereich hat China in den siebziger Jahren eine 

extreme Autarkiepolitik betrieben. Beispielsweise wurde damals die Einfuhr 

moderner Technologie aus dem Westen als die "Philosophie der Anbetung des 

Auslandischen" abgestempelt. Auch die Nutzung von Auslandskapital war ein 

Tabu. Der Leitgedanke dabei war offensichtlich, sich beim Wirtschaftsaufbau auf 

die eigenen Geldmittel, Ressourcen, Technologien und Markte zu beschranken. 

Das fiihrte jedoch unweigerlich zu einer Abkapselung von der AuBenwelt, mit 

negativen wirtschaftlichen Folgen.

All diese auBenpolitischen Elemente unterliegen seit Anfang der achtziger 

Jahre einer Wandlung. Die Griinde dafiir sind nach wie vor in der Bedrohungs-
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perzeption der internationalen Umwelt, der Einschatzung der Weltkriegsgefahr 

sowie der Positionsbestimmung des eigenen Landes in der Weltpolitik zu suchen.

Riickblickend vollzog sich in den achtziger Jahren einerseits eine eindeutige 

Wandlung in der strategischen Situation zwischen den beiden Supermachten, die 

von China als eine gegenseitige Konfrontation in einem strategischen Gleichge- 

wicht zueinander charakterisiert wurde. China sah keinerlei Grund mehr, weiter- 

hin gemeinsam mit einer von beiden gegen die andere Supermacht anzutreten. 

Diese Blockfreiheit bedeutet, dab China nichts unternehmen wird, um die bal

ance of power zwischen den beiden Supermachten zu zerstbren, weil dies zur 

Verringerung der Gefahr eines Krieges beitragen kbnnte.28 Zum anderen erhbh- 

te sich das SelbstbewuBtsein Chinas fiber die eigene Position und Rolle in der 

Weltkonstellation, deren Starke zwar nicht mit irgendeiner der zwei Weltmachte 

zu vergleichen, doch zugleich auch nicht zu unterschatzen war.

Ausschlaggebend fiir die chinesische auBenpolitische Wende war aber die 

oben dargestellte strategische Umorientierung der chinesischen Innenpolitik seit 

Ende 1978. Der Modernisierungsaufbau als grundlegendes Nationalinteresse 

brachte in doppelter Hinsicht Konsequenzen mit sich.

Erstens erforderte das ehrgeizige Aufbauprogramm eine friedliche interna

tionale Umwelt. Die Aufwertung der Fiinf Prinzipien der friedlichen Koexistenz 

zur allgemeinen Norm fiir internationale Beziehungen, die Bereitschaft, auf der 

Basis dieser Prinzipien mit alien Landern der Welt Beziehungen aufzunehmen 

oder wiederherzustellen, das Eintreten fiir Abriistung, Riistungskontrolle und 

Entspannung, das "Fbrdern gemeinsamer wirtschaftlicher Prosperitat" als ein 

neues auBenpolitisches Ziel, das Konzept "ein Staat, zwei Systeme" zur Regelung 

der nationalen Wiedervereinigungsfrage u.a. sind alle Bestandteile dieser Um- 

weltanforderung.

Zweitens leitete sich aus innerer Uberzeugung der EntschluB her, das Inte- 

grationsniveau in die Weltgemeinschaft zu erhbhen, insbesondere im AuBenwirt- 

schaftsbereich. China trat nacheinander wichtigen regionalen und weltumfassen- 

den Finanz- und Wirtschaftsorganisationen bei, paBte sich den weltweit iiblichen 

wirtschaftlichen Umgangsformen an, akzeptierte den internationalen Freihandel 

gegen den Protektionismus usw. Auch die Nutzung auslandischen Kapitals, der 

Technologieimport, die Unterzeichnung von Vertragen iiber Bereitstellung von 

Arbeitskraften fiir andere Lander, die Entwicklung multilateraler Zusammenar- 

beit usw. fanden zunehmend Verankerung in den chinesischen AuBenwirt- 

schaftsbeziehungen der achtziger Jahre.

Es bleibt zu fragen, ob sich all diese neuen auBenpolitischen Elemente Chi

nas nach 1989 geandert haben.

1.2.2.2 Kontinuitdt der chinesischen Auflenpolitik nach 1989

Wenn die chinesische AuBenpolitik der Unabhangigkeit in den achtziger Jahren 

noch auf einem weltweiten Kraftegleichgewicht basieren konnte, ist diese Balan

ce nach 1989 in einem atemberaubenden Tempo verschwunden. Die Verwirkli- 

chung der deutschen staatlichen Einheit, die Auflbsung des Warschauer Paktes 

und schlieBlich der Zerfall der Sowjetunion haben das einst bestehende Gleich- 

gewicht zwischen Ost und West ein fiir allemal beendet.
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Trotz dieser radikalen weltpolitischen Umwalzung sowie der innenpoliti- 

schen Krise Chinas 1989 ist zu verzeichnen, daB Chinas AuBenpolitik in ihren 

Hauptelementen substantielle Kontinuitat aufweist:

- China halt nach wie vor an der unabhangigen und selbstandigen AuBenpolitik 

fest und geht weder ein Biindnis noch eine strategische Beziehung mit ir- 

gendeiner GroBmacht oder Staatengruppe ein.

- In der Abriistungsfrage hat China die Richtlinie der achtziger Jahre beibehal- 

ten, alle Arten von Abriistungsgesprachen sowie Gesprachen uber das Verbot 

von Massenvernichtungswaffen zu akzeptieren und ihnen beizuwohnen. Mehr 

noch, entsprechend der neuen Weltlage wurden noch weitere Schritte getan, 

wie der Beitritt Chinas zum Vertrag uber die Nichtverbreitung der Atom- 

waffen; die Bereitschaft, entsprechend der Normen und Kennziffern des 

geltenden Kontrollsystems fur Raketen und Raketentechnik zu handeln; die 

positive Reaktion auf die Initiative zur Einberufung einer Konferenz der fiinf 

Standigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen uber die 

Riistungskontrolle im Nahen Osten usw.

- Die Fiinf Prinzipien der friedlichen Koexistenz stellen weiterhin die Grundla- 

ge dar, auf der China mit alien Landern Beziehungen entwickeln will.

- Im AuBenwirtschaftsbereich betreibt China heute eine kooperative 

Offnungspolitik in alle Richtungen. Es nimmt nicht nur aktiv an den interna- 

tionalen Wirtschaftsangelegenheiten teil, sondern legt auch groBen Wert auf 

die enge Zusammenarbeit mit den UNO-Organisationen. Als Beispiele hier- 

fiir mbgen der Beitritt Chinas in die APEC im November 1991 - der zu einer 

ausgewogenen Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperation im asiatisch- 

pazifischen Raum beitragt - oder Chinas Rolle auf der 48. ESCAPTagung in 

Beijing im April 1992 dienen.

Es ist nicht unlogisch, daB angesichts der radikalen Anderungen der Weltlage 

nach 1989 auch Anderungen in der chinesischen AuBenpolitik vorgenommen 

werden muBten. Doch diese Wandlung ist nicht substantiellen Charakters, son

dern bewegt sich auf deklaratorischer und operativer Ebene.

Die erste Wandlung dieser Art mochte ich als eine Re-Normalisierung der 

chinesischen AuBenbeziehungen bezeichnen. Sie fand ihren Ausdruck einerseits 

in der Intensivierung der Solidaritat und Kooperation mit Entwicklungslandern 

und andererseits in der Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen mit den 

Anrainerstaaten. Diese zwei Aspekte werden gegenwartig als Grundstein chine- 

sischer AuBenpolitik genannt.29

Der erste Aspekt wird verstandlich, wenn man folgendes bedenkt: China ist 

das groBte Entwicklungsland der Welt. Dieser Status wurde aufgrund internatio- 

naler Kriterien (Bruttosozialprodukt pro Kopf bei 300 US$ = Niedrigeinkom- 

menland) Ende der siebziger Jahre weltweit anerkannt.

Nach dem Ende des globalen Ost-West-Konflikts, da die Entwicklungslander 

in groBen Schwierigkeiten stecken, halt es China fur notwendig, seine Beziehun

gen mit anderen Entwicklungslandern zu intensivieren. Ein wichtiges Indiz dafiir 

ist die chinesische Haltung gegeniiber der Bewegung der Nichtpaktgebundenen. 

Sie wurde von China seit ihrer Griindung hochgeschatzt und entschieden unter-
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stiitzt. Denn gemeinsames Schicksal, gemeinsame Kampfe und Aufgaben, so der 

chinesische VizeauBenminister Liu Huaqiu, hatten China eng an die NAM (Non- 

Alied-Movement) gebunden. AuBerdem sahe China in den grundlegenden 

Prinzipien und Zielen der NAM eine vollkommene Ubereinstimmung mit der 

eigenen unabhangigen und selbstandigen AuBenpolitik des Friedens.3*-5' Deshalb 

hat China die Aufnahme in die NAM als Staat mit Beobachterstatus beantragt, 

die im Juni 1992 formell vollzogen wurde.

AuBerdem hat China die Beziehungen mit der "Gruppe 77" intensiviert. Es 

tritt verstarkt fiir die Interessen der Entwicklungslander ein, insbesondere bei 

der Schaffung einer verniinftigen und gerechten neuen Weltwirtschaftsordnung. 

Angesichts der ernsthaften wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Entwicklungs

lander mit riesigen Schulden, sich verschlechternden Terms of Trade, dem Ab- 

fluB von Kapital und so weiter wies China definitiv auf die Pflicht der Industrie- 

liinder hin, die Rahmenbedingungen der internationalen Wirtschaft zu verbes- 

sern und vor allem zur Lbsung des Schuldenproblems der Entwicklungslander 

beizutragen 31

Der zweite Aspekt der Renormalisierung, das Bemiihen Chinas um die Ent

wicklung gutnachbarlicher Beziehungen mit den Anrainerstaaten, ist eine auffal- 

lige Besonderheit chinesischer auBenpolitischer Aktivitaten der Gegenwart. Bei 

alien Vorbehalten gegeniiber geopolitischen Gedanken bleibt das Wort Napo

leons I. wahr, daB jeder Staat in erster Linie die AuBenpolitik seiner Geographie 

mache 32 Der hohe Integrationsgrad der Weltpolitik infolge der 40jahrigen welt- 

weiten Ost-West Konfrontation mit der Sowjetunion und den LISA an der Spitze 

hat dies jedoch unmbglich gemacht. Die vier groBen Kriege in der unmittelbaren 

Nachbarschaft Chinas (in Korea, Vietnam, Afghanistan und Kambodscha) lie- 

Ben sich z.B. alle nicht von dieser groBen weltpolitischen Wetterlage getrennt 

sehen.

Das Verschwinden des Ost-West-Konflikts hat zu einer weltweiten Entspan- 

nung und Regionalisierung der internationalen Beziehungen gefiihrt. Osteuropa 

oder Vietnam bspw. kbnnen heute wieder ihre jeweilige Politik der Geographie 

betreiben. Dem vereinigten Deutschland wurde die Chance erbffnet, entspre- 

chend seiner geographischen Lage ein normales Verhaltnis zu Polen nach dem 

Beziehungsmuster mit Frankreich zu entwickeln. In gleicher Weise hat China 

seine Beziehungen zu Vietnam, Indien und der Mongolei weitgehend normali- 

siert bzw. verbessert. Mit dem grbBten Nachbarland, der ehemaligen Sowje

tunion, heute mit RuBland und anderen GUS-Landern, bemiiht sich China ein 

gutnachbarliches Verhaltnis aufzubauen. Beachtlich ist der gegenseitige Besuch 

hoher Reprasentanten Japans und Chinas sowie die Intensivierung der Bezie

hungen Chinas mit den ASEAN-Staaten. All das brachte China eine im wesentli- 

chen friedliche und freundschaftliche Nachbarschaft. Heute hat sich in China das 

"ChancenbewuBtsein" sehr entwickelt, d.h., es wird mehr und mehr begriffen, daB 

die gegenwiirtigen giinstigen Umweltbedingungen fiir China eine Chance dar- 

stellten, die es zum Modernisierungswerk zu nutzen gilt.

Die zweite Anderung in der chinesischen AuBenpolitik nach 1989 betrifft die 

Funktion der Fiinf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, und zwar in zweierlei 

Hinsicht.

Einerseits sieht China in den Fiinf Prinzipien ein wichtiges Instrumentarium, 

um gegen die perzipierte neue Form des Hegemonismus und der Machtpolitik
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anzugehen, wie sie bspw. in der Resolution der Pariser Konferenz der Sieben 

Industrielander 1989 zum Ausdruck kommt.33 Die chinesische Regierung hielt 

dies mit Blick auf die internationalen Gepflogenheiten fur seltsam und stellte 

klar, dab die Fiinf Prinzipien des friedlichen Zusammenlebens "nicht uberholt, 

sondern noch von groBer aktueller Bedeutung " seien 34

Der Funktionswandel der Fiinf Prinzipien dur ch China resultierte anderer- 

seits aus dem allgemeinen Bemuhen nach einer neuen Weltordnung. Aus der 

Uberzeugung heraus, daB die Fiinf Prinzipien der friedlichen Koexistenz mit den 

Zielen und Prinzipien der UNO-Charta sowie den bewahrten und von der inter

nationalen Staatengemeinschaft allgemein anerkannten Normen iibereinstim- 

men, ist China vor dem UNO-Forum dafiir eingetreten, daB eine neue gerechte 

und verniinftige internationale Ordnung "auf der Basis der Fiinf Prinzipien der 

friedlichen Koexistenz errichtet werden soil" 35

Das dritte Zeichen auBenpolitischer Regulierung Chinas nach 1989 war das 

Verschwinden der Zielformulierung "Fbrderung gemeinsamer Prosperitat" auf 

der deklaratorischen Ebene. Das bedeutet nicht, daB China aus ideologischen 

und politischen Uberlegungen wieder eine antagonistische Abkapselungspolitik 

von der AuBenwelt wie in den siebziger Jahren betreiben will. Der Grund fiir das 

Weglassen dieser Losung sollte in der Besonderheit der gegenwartigen interna

tionalen Wirtschaftsbeziehungen gesehen werden, in der Zuspitzung der Wider- 

spriiche und der Vertiefung der wirtschaftlichen Kluft zwischen Nord und Slid. 

Daraus erklart sich iibrigens auch das bereits dargelegte erste Phanomen der 

Renormalisierung chinesischer auBenpolitischer Handlungen nach 1989.

Die Regionalisierungstendenzen der Weltwirtschaft in Richtung hin zu Blbk- 

ken mit regionalen Fiihrungsmachten sowie die Ausbaumbglichkeiten der UNO- 

Funktionen zur Regelung globaler Friedens- und Entwicklungsfragen nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts werden in China dennoch mit groBer Aufmerk- 

samkeit registriert. Heute legt man in China groBen Wert auf die Kooperations- 

beziehungen mit Landern in der asiatisch-pazifischen Region sowie auf die aktive 

und konstruktive Mitwirkung in den UNO-Angelegenheiten. Es ist dies eine 

neue Charakteristik konkreter auBenpolitischer Tatigkeiten Chinas.

2 Die Bedeutung Westeuropas in der internationalen Strategic Chinas

In der internationalen Strategic Chinas hat Westeuropa von Anfang an eine 

herausragende Rolle gespielt. Dies zeigte in jiingster Zeit z.B. die Neugriindung 

der Gesellschaft fiir chinesisch-deutsche Freundschaft (GCDF) am 11. April 

1992 in Beijing. Sie ist die vierte nationale Freundschaftsgesellschaft (neben 

denen mit der ehemaligen Sowjetunion, Japan und den USA), was bedeutet, daB 

China der Pflege und Entwicklung der Beziehungen mit Westeuropa im allge

meinen und mit Deutschland im besonderen einen groBen Wert beimiBt.

2.1 Westeuropa in der chinesischen Wahrnehmung der strategischen Welt- 

konstellation

In der chinesischen Perzeption der internationalen Kraftekonstellation hat West

europa immer einen wichtigen Platz eingenommen, sowohl in der Zeit vor und
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nach der auBenpolitischen Regulierung Anfang der achtziger Jahre als auch nach 

dem Ende des Ost-West-Konflikts seit Anfang der neunziger Jahre.

In den siebziger Jahren betrachtete China bei der Analyse des internationalen 

strategischen Krafteverhaltnisses (konkret des Verhaltnisses zwischen den beiden 

Supermachten) die Sowjetunion als die Hauptgefahr fur den Weltfrieden, weil sie 

sich im Gegensatz zu den USA in einer herausfordernden aggressiven Pose 

befand. Der Schwerpunkt der sowjetischen Globalstrategie lag nach chinesischer 

Darstellung in Westeuropa. Fur China, das mit der Sowjetunion eine gemein- 

same Grenze von 7.300 km teilt und sich von ihr stark bedroht flihlte, ware es ein 

Alptraum gewesen, wenn es den Sowjets gelungen ware, Westeuropa unter ihre 

Kontrolle zu bringen. Deshalb unterstiitzte China das Bemuhen Westeuropas in 

Richtung auf eine unabhangigere und selbstandigere Kraft.

Diese Perspektive Westeuropas war, nach der damaligen offiziellen Einschat- 

zung Chinas, von positiver strategischer Bedeutung, weil sie, wie Guo darlegt, 

folgende Aspekte beinhaltete:

- Fur den Kampf gegen den Hegemonismus, insbesondere gegen die sowjeti

schen Ambitionen auf Welthegemonie, sei die Starkung Westeuropas ein 

entscheidender Faktor.

- Sie konnte auch die amerikanische Angewohnheit in Schach halten, andere 

nicht gleichberechtigt zu behandeln, sowie den amerikanisch-sowjetischen 

Kuhhandel auf Kosten der Interessen anderer zur Festigung des "bipolaren" 

Gefiiges beschranken.

- Eine Starkung der westeuropaischen Unabhangigkeit und Selbstandigkeit 

konnte einen sehr groBen EinfluB auf Osteuropa haben und die dort vorherr- 

schende hegemonistische Position der Sowjetunion schwachen.

- Ein solches Europa wiirde schlieBlich auch der Dritten Welt behilflich sein, 

die eine Hauptkraft im antihegemonistischen Kampf darstellte 36

DaB China in den achtziger Jahren eine allumfassende auBenpolitische Regulie

rung iiberhaupt durchfuhren konnte, hing nicht zuletzt von der positiven Ein- 

schatzung der westeuropaischen Position und Funktion zur Erhaltung des Welt- 

friedens ab. Wenngleich China damals die Kriegsgefahr fur nicht ganz ausge- 

schlossen hielt, vertrat es doch den Standpunkt, daB ein neuer Krieg bei einer 

Starkung der Friedenskrafte hinausgezogert, ja sogar verhindert werden konnte. 

Bei alien Faktoren, die zur Vermeidung eines Weltkrieges beitrugen, war die 

Stellung Westeuropas entscheidend. "Solange Europa (Ost- und Westeuropa 

gemeinsam) nicht am Kampfwagen der anderen gefesselt ist, wird der Ausbruch 

eines Krieges ausgeschlossen sein."37

In der Frage der Stabilisierung des Friedens, des Abbaus der Spannungen 

und Reduzierung oder Vermeidung von Konflikten liber all auf der Welt hatten 

China und Westeuropa in den achtziger Jahren eine erstaunlich groBe Gemein- 

samkeit von Uberzeugungen und Interessen aufzuweisen. Nicht zuletzt deshalb 

wurde z.B. 1988 ein formelies Protokoll zwischen China und der Bundesrepublik 

Deutschland liber auBenpolitische Konsultationen unterzeichnet. Per Fischer 

zufolge war dies ein Vorgang, der nicht so haufig von der Bundesregierung voll- 

zogen wurde.38
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Heute sehen sich alle mit einer vbllig neuen Weltlage konfrontiert, die sowohl 

Chancen als auch Her ausf or derungen mit sich bringt. Wie wird sie heute in der 

chinesischen strategischen Analyse gesehen? Welche Bedeutung hat Westeuropa 

heute fur China?

Das Ende der alten bipolaren Weltordnung kam sowohl fiir China als auch 

fur Westeuropa nicht unerwiinscht. Denn beide waren mit der Jalta-Struktur 

unzufrieden und wollten eine gegeniiber den zwei Supermachten mehr oder 

weniger gleichberechtigte und unabhangigere Rolle spielen. Nach Ansicht Chinas 

sei die alte bipolare Weltordnung durch Ungleichheit und Ungerechtigkeit ge- 

kennzeichnet und wiirde von den beiden Weltmachten zum Zweck ihrer eigenen 

Macht- und Hegemonialpolitik instrumentalisiert.39

Chinas Ziel sei, eine faire und verniinftige neue Weltordnung zu schaffen. 

Nach Chen Qimao, einem Experten fiir internationale Studien in Schanghai, 

basiere eine bestimmte Weltordnung auf einer bestimmten Weltkonstellation. 

Gegenwartig weise das globale Krafteverhaltnis ein groBes Ungleichgewicht und 

groBe Unberechenbarkeit auf. Die USA seien nach dem Zerfall der Sowjetunion 

die einzige Supermacht geblieben; die Umwandlungen in Osteuropa und in der 

ehemaligen Sowjetunion hatten neue unberechenbare Faktoren mit sich ge- 

bracht; die friiher versteckten verschiedenen Widerspriiche und Konflikte seien 

zum Vorschein gekommen und die Nord-Siid-Kluft hatte sich vergrbBert.40

Diese Umstande, stellt er fest, hatten die Errichtung einer fairen neuen 

Weltordnung unmbglich gemacht. Sein Augenmerk weg von der globalen hin auf 

die regionale Ebene richtend, unterteilt Chen die Welt in folgende strategische 

Einheiten: Europa, Naher Osten, Afrika, Lateinamerika und Asien-Pazifik, mit 

dem Zweck, auf der jeweiligen Regionalebene die jeweilige Perspektive fiir eine 

neue Regionalordnung zu untersuchen. Sein Ergebnis ist nicht ermutigend. Denn 

unter all diesen Regionen besitze nur der asiatisch-pazifische Raum eine Chance 

fiir die Errichtung einer relativ gerechten neuen Ordnung. Als hauptsachlichen 

Grund fiihrt Chen an, daB sich dort in der Tat schon mehrere sowohl voneinan- 

der unabhangige als auch aufeinander einwirkende Zentralkrafte formiert hatten: 

die USA, RuBland, China, Japan und die ASEAN-Staaten. Die strategische 

Konstellation im asiatisch-pazifischen Raum hatte sich bis heute von dem ehe

maligen Dreieck-Verhaltnis (USA, SU, China) iiber die Viereck-Struktur (plus 

Japan) hin zu einer Fiinf-Seiten-Konstellation (plus ASEAN) gewandelt. Es 

wiirde fiir den Frieden, die Stabilitat und die Errichtung einer neuen politischen 

Ordnung im asiatisch-pazifischen Raum von entscheidender Bedeutung sein, daB 

das Verhaltnis zwischen den fiinf Seiten gut geregelt wiirde.41

Hinsichtlich der Lage in Europa sind zwei neue Elemente wichtig, die der 

Errichtung einer funktionsfahigen und stabilen Neuordnung grundlegend im 

Wege stehen: Erstens ist Europa heute zu einem der unruhigsten Orte der Erde 

geworden. Einige aus der Geschichte resultierende territoriale Streitigkeiten, 

ethnische Widerspriiche und religiose Konflikte sind zum Vorschein gekommen 

und haben bereits zu Kriegen gefiihrt. Zweitens hat sich in Europa die Kluft 

zwischen dem reichen Westen und dem armen Osten vertieft. Mit groBer Sorge 

hat Jean Francois-Poncet auf die Gefahr im Osten hingewiesen, die zuvor mili- 

tarischer Art gewesen sei, heute wirtschaftlicher ware und kiinftig konsequenter- 

weise politischer und demographischer Natur sein wiirde 42
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Unter diesen Umstanden weiB China die friedensfordernde und stabilisieren- 

de Funktion Westeuropas sowohl fur die Zukunft Gesamteuropas als auch fin- 

erne multipolare Welt besonders zu schatzen. Aus der Sicht Chinas hat der 

Zerfall der Sowjetunion und damit das Ende der Bedrohung Westeuropas dessen 

Position in zweierlei Hinsicht gestarkt. Zum einen kbnne sich Westeuropa nun 

von den USA absetzen und als Vereinigte Staaten von Europa die europaische 

Politik bestimmen, denn die Grundlage der Beziehungen zwischen Europa und 

den USA, die gemeinsame Abwehr der sowjetischen Bedrohung, sei weggefallen. 

Ohne diese Basis sei Westeuropa weniger auf die USA angewiesen und kbnne 

auf der europaischen Buhne mit mehr Unabhangigkeit agieren. Zum anderen 

orientiere sich nach dem Zusammenbruch des alten auf militarischer Starke 

aufgebauten bipolaren Machtgefiiges das neue vor allem an der Wirtschaftskraft. 

Die Staaten oder Staatengruppen mit wirtschaftlicher Starke wiirden bei der 

Entwicklung neuer strategischer Machtstrukturen dann die Hauptrolle spielen. 

Das begiinstige die EG als grbBter Wirtschafts- und HandelszusammenschluB 

der Welt gegeniiber der NATO und bringe Westeuropa in eine giinstigere Lage 

als die USA.

Global gesehen, sei Europa das Schliisselgebiet fur kiinftigen EinfluB auf die 

Weltmachtstrukturen. Jede Veranderung dort wiirde direkten EinfluB auf die 

kiinftige Weltordnung haben.43 Deshalb zeigt China groBes Inter esse, die Zu- 

sammenarbeit mit westeuropaischen Landern weiter zu intensivieren.

Umgekehrt darf wohl geschluBfolgert werden, daB Westeuropa, das sich 

heute ernsthaften Herausforderungen einer neuen Ara aus drei Richtungen vom 

Osten, Westen und Siiden gegeniibersieht,44 seinerseits Interesse hat, mit einem 

berechenbaren und stabilen China zusammenzuarbeiten.

2.2 Westeuropa im strategischen Nationalinteresse Chinas

Die strategischen Nationalinteressen und -ziele Chinas liegen in der allumfas- 

senden und mehrere Generationen andauernden Modernisierung des eigenen 

Landes. Historische Erfahrungen haben den Beweis erbracht, daB wirtschaftlich 

schwach entwickelte Lander, insbesondere diejenigen, die lange unter feudaler 

Herrschaft standen wie China, erst dann gedeihen und stark werden, wenn sie 

auBer den eigenen Anstrengungen auch von der modernen Zivilisation der 

Menschheit lernen und profitieren. In dieser Hinsicht wird der Stellenwert West

europas, einer Region mit hohem wissenschafthch-technischem Niveau, in China 

fur besonders wichtig gehalten.

Seit der Einfuhrung der Reform- und Offnungspolitik hat China im Wirt- 

schaftsaufbau betrachtliche Fortschritte erzielt, die zu einem wesentlichen Teil 

auch auf auBenwirtschaftliche Zusammenarbeit und Auslandshilfe zuruckzufuh- 

ren sind. Hierzu hat die Bundesrepublik Deutschland einen groBen Beitrag 

geleistet.

Nach der Anerkennung Chinas als Entwicklungsland, nahm die Bundesrepu

blik die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit China auf. Im Rahmen der 

technischen Zusammenarbeit wurden z.B. solche Ausbildungsvorhaben zum 

Hauptschwerpunkt, die den Grundsatz realisierten, daB China zur Durchfuhrung 

der Reformen Menschen mit entsprechendem Fachwissen benbtigt. Eine ganze
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Reihe von Aus- und Fortbildungszentren, Berufsschulen verschiedener Art 

wurden so geschaffen. Ende der achtziger Jahre wurde auf zentraler Ebene in 

Beijing die Ubernahme des deutschen "dualen" Ausbildungssystems beschlossen. 

Wertvolle Hilfe von deutscher Seite kam auch fur den Aufbau des chinesischen 

Patent-, Normen-, Priif- und MeBsystems. Das chinesische Patentamt in Beijing 

mit seinen regionalen Gliederungen wurde nach deutschem Vorbild, mit 

deutscher Ausriistung und deutschen Fachleuten eingerichtet. Das gleiche gilt 

auch fiir das Normeninformationszentrum in Beijing, das Labor fur Langen- 

einheiten, das Priif- und Untersuchungssystem fiir Kessel und Druckbehalter 

usw. All dies waren wichtige Voraussetzungen fiir die Offnung der chinesischen 

Wirtschaft nach auBen 45

Auch mit anderen westeuropaischen Landern hat China in den achtziger 

Jahren enge Wirtschaftsbeziehungen entwickelt. Auf chinesischer Seite hegt man 

den groBen Wunsch, daB Westeuropa kiinftig einen grbBeren Marktanteil in 

China halt und daselbst mehr investiert.

Doch letzten Endes hangt alles primar von China ab. Per Fischer hat recht, 

als er 1989 darauf hinwies: Voraussetzung fiir weiteres Engagement Deutsch- 

lands in China sei "die Fortsetzung und der weitere Erfolg der wirtschaftlichen, 

sozialen und politischen Reformpolitik mit ihrer Befreiung der Menschen von 

beengenden Fesseln und der Erhbhung ihrer Selbstverantwortlichkeit"46 Inzwi- 

schen wird dies von China selbst erkannt, und es werden entsprechende An- 

strengungen unternommen. Im Juni 1992 hat Deutschland, das unter den westli

chen Industrielandern friiher China am meisten bevorzugt und zugleich am 

langsten an der Sanktionspolitik gegeniiber diesem Lande festgehalten hat, seine 

gespannten Beziehungen zu China gelockert. Das ware unmbglich gewesen, 

wenn China die Reform- und Offnungspolitik nach 1989 abgebrochen hatte.

2.3 Probieme und Perspektiven der Beziehungen zwischen China und West

europa

Das blutige Drama vom 4.Juni 1989 in Beijing wurde von der chinesischen Fiih- 

rung als rigorose MaBnahme zur Niederschlagung eines Putsches, zur Verteidi- 

gung des sozialistischen Systems und der staatlichen Sicherheit bezeichnet, in 

Westeuropa dagegen als Staatsterror und Massaker bffentlich gebrandmarkt. Die 

Menschenrechtsfrage ist seitdem zu einem elementaren Streitpunkt fiir die 

weitere Gestaltung der Beziehungen zwischen beiden Seiten geworden. Der 

totale Zusammenbruch des in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion real 

existierenden Sozialismus hat die gegnerische Haltung Westeuropas gegeniiber 

China nur verhartet. Wahrend zur Durchsetzung der Menschenrechte der erste 

AuBenminister des vereinigten Deutschlands Hans-Dietrich Genscher vor der 

UNO-Vollversammlung fiir eine Beschrankung der staatlichen Souveranitat 

pladierte,47 sah die chinesische Fiihrung in der Menschenrechtsfrage hauptsach- 

lich eine Frage der Souveranitat eines jeden Staates48 und wies jede Art Vorwiir- 

fe in bezug auf die chinesische Menschenrechtslage als grobe Einmischung in die 

inneren Angelegenheiten Chinas zuriick.

Bis heute wirkt sich dieser Gegensatz immer noch bedriickend fiir die bilate- 

ralen Beziehungen aus. Eine Anderung dieses Zustandes diirfte in absehbarer
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Zeit nicht zu erwarten sein. Dennoch miissen sich die beteiligten Staaten zu 

einem modus vivendi durchringen. Im Fall Chinas hat man im Westen mittler- 

weile eingesehen, dab China seinen eigenen Weg weiter gehen wird; aber "sicher- 

lich nicht den der westlichen Demokratien", wie Per Fischer feststellte. "Das Aus- 

land wird dabei wenig EinfluB nehmen kbnnen - nicht zuletzt auch", fiigte er 

hinzu, "weil die AuBenwelt in den letzten 150 Jahren schon zu viel Macht in und 

uber China ausubte." Deshalb befiirwortete er eine China-Politik des Westens, 

die die eigenen Uberzeugungen China gegeniiber deutlich mache.49

Die offizielle Meinung der chinesischen Seite dazu laBt sich in der bereits 

erwahnten Bonner Rede von AuBenminister Qian deutlich finden. Er vertrat den 

Standpunkt, daB die Unterschiede, die aus Griinden der unterschiedlichen Ge- 

sellschaftsysteme, der historischen und kulturellen Traditionen wie der unglei- 

chen Entwicklungsstufen entstanden sind, "keineswegs der Errichtung bzw. Ent

wicklung der normalen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen im Wege 

stehen durfen".50 AnschlieBend wiederholte er nochmals die Grundprinzipien fiir 

die Regelung der Beziehungen Chinas zu Westeuropa, die er vor einem Jahr in 

Spanien herausgestellt hatte: 1. unter Hintanstellung unterschiedlicher Meinun- 

gen nach Gemeinsamkeiten streben; 2. gegenseitiger Respekt; 3. gegenseitige 

Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten und 4. Gleichberechtigung und 

gegenseitiger Nutzen 51

Aktuell gesehen sind diese Prinzipien, besonders das erste und das vierte, 

nichts anderes als eine pragmatische Status-quo-Politik im Dienst des nationalen 

Modernisierungsprogramms.

Historisch betrachtet betreffen sie, insbesondere das zweite und das dritte 

Prinzip, die auBenpolitische Staatsrason Chinas, die Unabhangigkeit. In diesem 

Zusammenhang diirfte es nicht ohne Interesse sein, daB es nach chinesischer 

Darstellung ohne staatliche Unabhangigkeit Chinas keine Garantie fiir das 

Leben seiner Menschen gabe; nach 1840 sei China nicht nur seiner Souveranitat, 

sondern auch seiner Reichtiimer und das chinesische Volk seiner elementarsten 

Lebensbedingungen beraubt worden. Die Konsequenz sei demnach: Das Recht 

auf staatliche Unabhangigkeit miisse zuallererst erkampft werden.52 AuBerdem 

sieht China in der staatlichen Unabhangigkeit gerade das Hauptkriterium, um 

zwischen der Politik der offenen Tur in der Geschichte Chinas einerseits und 

seiner heutigen Offnungspolitik andererseits unterscheiden zu kbnnen. Um seine 

schwer erkampfte Unabhangigkeit zu verteidigen, hat China in den sechziger 

Jahren nicht einmal davor zuriickgeschreckt, sich von dem machtigen groBen 

Bruder, der UdSSR, zu trennen.

Fiir China wiegt das Nationalinteresse immer schwerer als die Ideologic. Die 

dutzendjahrige Konfrontation mit der Sowjetunion hat dies am authentischsten 

bewiesen. Umgekehrt haben China und Westeuropa trotz entgegengesetzter 

Ideologic und Gesellschaftsordnung in den achtziger Jahren eine intensive und 

allumfassende Entwicklung der Beziehungen erlebt. Es kann deshalb vorausge- 

sagt werden, daB dieses in der langjahrigen aufienpolitischen Praxis Chinas 

durchgesetzte Prinzip in der Zukunft nicht aufgegeben werden wird.
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SchluB

Der Charakter der internationalen Strategic Chinas ist eindeutig durch das wirt- 

schaftspolitische Nationalinteresse begriindet und bestimmt. Dementsprechend 

betreibt China seit Anfang der achtziger Jahre weltweit eine auBenpolitische 

Status-quo-Politik. Blockfreiheit, Eintritt fur Abriistung und Entsparmung, 

Aufwertung der Funf Prinzipien der friedlichen Koexistenz, Ausweitung und 

Intensivierung der AuBenwirtschaftsbeziehungen in Richtung auf Weltintegration 

stellen ihre wichtigen Merkmale dar. Sie hat sich nach 1989 substantiell nicht 

geandert.

Als das groBte Entwicklungsland will China sein ehrgeiziges Modernisie- 

rungsprogramm in erster Linie mit den eigenen Anstrengungen von mehreren 

Generationen uber die Reform- und Offnungspolitik erreichen. Zugleich ist es 

bemiiht, von alien zivilisatorischen Ergebnissen der Menschheit zu lernen und zu 

profitieren. Diese Haltung und Schwerpunktsetzung versprechen Erfolg und 

verdienen deshalb Sympathie und Hilfe.

Chinas Reform- und Offnungspolitik bedeutet im Grunde genommen eine 

tiefgehende soziobkonomische Revolution mit alien politischen Konsequenzen 

fur China und nicht zuletzt fur die Welt. Probleme und Risiken liegen vor allem 

in der inneren Vertraglichkeit Chinas. Zum Beispiel kbnnen Konflikte entstehen 

zwischen denjenigen, die von Reform und Offnung profitiert haben, und denje

nigen, die durch sie "wegrationalisiert" wurden, oder zwischen den wohlhabenden 

Kustengebieten und den noch zuriickgebliebenen inneren Gebieten usw. usf.

Heute befindet sich China in einer Phase der politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Transformation sowie des Generationswechsels seiner Fiihrungsschicht. 

Das Verhaltnis zwischen demokratischer Entwicklung und politischer Stabilitat 

bedeutet eine ernsthafte Her ausf or derung. Allein von Bevblkerungszahl und 

Landesflache her stellt China fur sich genommen schon ein eigenes System und 

eine qualitativ feste GrbBe dar. Wahrend z.B. die alte Bundesrepublik Deutsch

land die ehemalige DDR problemlos ernahren kann, ist niemand in der Welt in 

der Lage, Chinas 1,2 Mrd. zahlende Bevblkerung (die 22% der Weltbevblkerung 

ausmacht und sich jahrlich um ca. 17 Mio. vermehrt) zu versorgen. Demographi- 

scher Druck, bkologische Last, Naturkatastrophen u.a. sind bedriickende, ja 

bedrohliche Faktoren fur die Existenz Chinas. Schon deswegen ist der chinesi- 

sche Wunsch nach einem dauerhaft friedlichen und stabilen internationalen 

Umfeld zugunsten der eigenen Entwicklung glaubwiirdig.

Nach Seeleys Gesetz ist der Grad der Freiheit in einem Land umgekehrt 

proportional zu dem auswartigen Druck, der auf es lastet.53 Heute will China 

trotz der dramatischen Anderung der Weltlage niemals mehr seine Tur schlie- 

Ben. Im Gegenteil, es unternimmt alles, um sich in die Weltgemeinschaft als 

gleichberechtigter und zuverlassiger Partner einzubringen. Innere Reform und 

Weltintegrierung als zwei Seiten einer Medaille scheinen z.Z. der gangbarste 

Weg Chinas in Richtung Modernisierung und Demokratisierung. Dabei sollte 

Westeuropa seine seit jeher von China geschatzte wichtige Position in dessen 

internationaler Strategic zur vollen Geltung bringen.

*) Vortrag, gehalten auf dem Seminar "Probleme und Perspektiven der europaisch-chinesischen 

Beziehungen in den neunziger Jahren", veranstaltet am 26./27.6.1992 von der Europaischen 

Akademie Bayern, dem Evangelischen Forum Miinchen und der Forschungsstelle Dritte Welt 

am Geschwister-Scholl-Institut der Universitat Miinchen.
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