
Rezensionen 131

Zu kurz kommt ebenfalls der Gliterverkehr. Auf zwei Seiten (49-50) wird die 

Gliterverkehrsgesellschaft beschrieben. Zwar haben die Eisenbahnen nur einen 

Anted von etwa 5% am Gliterverkehrsmarkt, aber da liber diesen Markt nur 

wenig bekannt ist, ware eine ausfiihrlichere Behandlung wiinschenswert.

Trotz dieser Mangel (und so mancher Kommafehler) ist die Arbeit eine gute 

und sehr ausfiihrliche Studie der japanischen Bahnreform. Es ist zu wiinschen, 

dab auch diejenigen, die sich mit der deutschen Bahnreform befassen, davon 

Kenntnis nehmen. Vor der unveranderten Ubernahme des japanischen Modells 

muB aber gewarnt werden. Zu verschieden sind die Bahnsysteme und die Ver- 

kehrsstrukturen beider Lander.

Oliver Mayer

Petra Kruger: Die Intelligenz als Tragerin von Demokratisierung in China 

Munster und Hamburg: lit-Verlag, 1991, 253 S.

Wissenschaftliche Beitrage liber China, die aus der Feder von Fachfremden 

stammen, wecken Beflirchtungen und Hoffnungen: Zu flirchten sind allerlei 

Fehler und Fehlurteile, die aus mangelnder Vertrautheit mit Chinas Sprache und 

Kultur resultieren, zu hoffen ist auf frische, neue Sicht auf Altbekanntes und 

allzu Vertrautes, auf neue Fragestellungen und Methoden.

Die vorliegende Studie, die offenbar auf einer Examensarbeit am Institut fur 

Politische Wissenschaft der Universitat Hamburg basiert, ruft mit ihrem aktuel- 

len, zukunftsrelevanten Thema zusatzliche Erwartungen hervor, denn nach dem 

Scheitern der Demokratiebewegung von 1989 fragt sich alle Welt, ob China bald 

ebenfalls den Weg der Demokratisierung gehen wird, den die ehemals soziali- 

stischen Staaten nach jenem Jahr der Revolutionen eingeschlagen haben bzw. 

einzuschlagen versuchen - oder ob es der Kommunistischen Partei aufgrund der 

unterschiedlichen politischen und kulturellen Traditionen des Landes gelingen 

wird, ihre Macht gegeniiber den Freiheits- und Partizipationsbestrebungen im 

Lande auf Dauer - oder doch auf langere Sicht - zu behaupten. Gleichzeitig ist 

dies die Frage danach, wie stark demokratische Bestrebungen in den gesell- 

schaftlichen Gruppen verankert sind, wie fundiert oder oberflachlich die Vorstel- 

lungen von Demokratie sind und welche Rolle die chinesischen Traditionen 

hierin spielen. Kruger selbst formuliert folgende vier Themenfragen (S.3):

1. Welche Rolle nimmt die Intelligenz in den Demokratisierungsbewegungen 

des zwanzigsten Jahrhunderts, insbesondere im China der Volksrepublik ein?

2. Welche Bedeutung haben die klassischen chinesischen Philosophien fur die 

kritische Intelligenz heute?

3. Verfiigt der intellektuelle Protest liber eigene Traditionselemente?

4. Welche Rolle spielen westliche Ideen und Einfliisse fur die aktuelle Protest- 

bewegung?

Den Themenfragen entsprechend ist die Gliederung sehr weit gespannt: Die 

Darstellung beginnt mit den "Theorien und Protesttraditionen aus der Zeit der 

chinesischen Dynastien", es folgen Abschnitte liber die Taiping-Rebellion und -
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recht ausfuhrlich - fiber die Reformbewegung von 1898, weiter geht es mit der 

Bewegung vom 4. Mai 1919, dann kommt, etwas iiberraschend, ein Sprung 

zuriick zur Revolution von 1911 und zu Sun Yatsen, der wiederum eine Briicke 

zur Herausbildung des chinesischen Marxismus bildet. Mit dem folgenden 4. 

Kapitel "Von Yenan zum ’Groben Sprung nach vorn’: Die maoistische Ara" 

nahert sich die Darstellung dem thematischen Schwerpunkt, der die gesamte 2. 

Halfte des Textes umfaBt und die gut 25 Jahre von der sozialistischen Erzie- 

hungsbewegung uber die Kulturrevolution (5. Kapitel) bis zum Jahr 1989 (8. 

Kapitel) behandelt. Den AbschluB bildet eine als "Nachtrag" titulierte knappe 

Auswertung von neun Seiten Lange.

Wie schon aus der Kapitelgliederung erkenntlich, geht die Autorin, die sich 

ausschlieBlich auf Sekundarliteratur und Ubersetzungen stiitzt, im wesentlichen 

chronologisch vor. Besonders fur die Zeit ab dem GroBen Sprung gelingt ihr 

dabei eine gute Darstellung des Spannungsverhaltnisses zwischen verschiedenen 

Gruppen der "Intelligenz" - Studenten, Wissenschaftlern, Literaten, Kiinstlern - 

auf der einen und der Parteipolitik bzw. den verschiedenen politischen Linien in 

der Partei auf der anderen Seite, wobei die Dinge oft in iiberzeugender Weise 

auf den Punkt gebracht werden. Etwaige Befiirchtungen erweisen sich hierin als 

unbegriindet.

In den vorangehenden Kapiteln allerdings wird ein Mangel an Kompetenz um 

so deutlicher, je weiter sich die Darstellung von der Gegenwart entfernt. Am 

schwachsten ist das 1. Kapitel uber Konfuzianismus und "bedeutende Gegenbe- 

wegungen", das deutliche Wissenslucken offenbart. Die konfuzianischen Tradi- 

tionen beispielsweise einfach mit den Lehren des Konfuzius zu identifizieren, ist 

eine arge Simplifizierung. Die vielen Formen gesellschaftlicher Organisation, die 

unterhalb der politischen Ebene bestanden - Landsmannschaften, Gilden, Aka- 

demien, religiose Vereinigungen etc. - werden groBenteils nicht einmal erwahnt, 

geschweige diskutiert, obwohl sie, da Zusammenschlusse auf der Basis der 

Gleichheit der Mitglieder, von groBer Relevanz sind fur die Frage, welche 

autochfhonen demokratischen Traditionen China mbglicherweise aufweist.

Auch die Themenrelevanz der Taiping-Rebellion ist nicht zu erkennen. DaB 

hier von einem chinesischen Aufstand "zum erstenmal die Veranderung der 

Sozialordnung selbst" angestrebt wurde (S.31), ist zudem unzutreffend, da etliche 

Rebellionen in Chinas Geschichte ebenfalls von Sozialutopien beflugelt waren.

Die mangelnde Vertrautheit der Autorin mit dem Konfuzianismus und ande

ren Traditionen beeintrachtigt auch die Darstellung in den spateren Kapiteln. So 

heiBt es auf S.127, die Figur des maoistischen Arbeitshelden Lei Feng, der sein 

Leben dem Sozialismus opferte, mute "recht konfuzianisch" an, da "auch die 

Kommunisten letztlich dem einzelnen jegliche Individualitat absprachen." Dem 

Konfuzianismus gait aber die Wahrung des Lebens als Pflicht. Das freudige 

Martyrertum, das die maoistische Propaganda vom Volk erwartete, ware, iiber- 

tragen auf die konfuzianische Familie, als auBerst unmoralisch angesehen wor- 

den.

Der grbBte Mangel des Buches aber ist der an durchgehender Analyse der 

referierten Entwicklungen. Das beginnt schon damit, daB sich die Autorin weder 

um Klarung der Frage bemiiht, was unter "Demokratisierung" zu verstehen sei, 

noch wer denn zur "Intelligenz" gehbre. Folgende Fragen sollten zentral in ihrer 

Darstellung sein, werden aber meist nicht einmal implizit angesprochen: Welche
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Formen politischer Partizipation existierten im alten China? Wie verlief die 

Rezeption demokratischen Ideengutes? Welche Rolle spielt hierbei der Marxis- 

mus? Welches Augenmerk richtete die Intelligenz auf Grundvoraussetzungen 

einer funktionierenden Demokratie - Aufbau des Rechtswesens beispielsweise, 

allgemeine Schulbildung oder Assoziationsfreiheit? Wie ging die intellektuelle 

Elite mit ihren elitiiren Traditionen um, wie stand sie zur Macht? Immer wieder 

kommt die Autorin auf oppositionelle Intellektuelle zu sprechen. Impliziert aber 

etwa Kritik an der KP, wie sie in der Hundert-Blumen-Bewegung oder nach dem 

Groben Sprung geiibt wurde, demokratische Grundpositionen auf seiten der 

Oppositionellen? Geht es hier einer Elite mbglicherweise nur um die eigene 

Freiheit? War etwa Deng Tuo, jener mutige Kritiker der Vor-Kulturrevolutions- 

zeit, Demokrat, wenn er Mao und seinen Gefolgsleuten den Spiegel der konfuzi- 

anischen Klassiker vorhielt? Und wenn ja, welche Art von Demokratie meinte 

er? Ging es nicht oft blob um aufgeklartere Formen der Diktatur?

Besonders heikel wirkt hier die erstaunlich simple Terminologie, derer sich 

Kruger bedient. Da werden Oppositionelle wie Deng Tuo etwa als "liberal" 

bezeichnet - ein viel zu ungenauer und viel zu grober Begriff, wenn damit ledig- 

lich eine Mao-kritische Einstellung bezeichnet werden soil. Noch grbbere Schi- 

maren sind "westlich" und "chinesisch". Da heibt es beispielsweise auf S. 152, dab 

"die Trennung zwischen wirtschaftlich-technologischer Modernisierung einerseits 

und politisch-ideologischer Entwicklung auf der anderen Seite ... die Auseinan- 

dersetzung um die ’zwei Wege’ Chinas" wider spiegele, namlich "den chinesi- 

schen und den westlichen." Gemeint ist natiirlich die vom mandschurischen 

Kaiserhof ebenso wie von der heutigen KP gepflegte Vorstellung, China kbrme 

sich durch Ubernahme von auslandischen Know-how modernisieren, mbge an- 

sonsten aber blob nicht an der uberkommenen politisch-gesellschaftlichen Ord- 

nung riitteln! Nun ist aber wohl nicht alles Nicht-Chinesische einfach als westlich 

zu bezeichnen. Auf keinen Fall gilt dies fur das technisch-wissenschaftlich-wirt- 

schaftliche Know-how der Gegenwart, das China mehr als aus Europa oder 

Amerika ja aus Hongkong und Japan, neuerdings auch aus Siidkorea und Taiwan 

erreicht. Eindeutig "westlich" ist dagegen der Marxismus, wie die Autorin an 

anderer Stelle durchaus erkannt hat. Wie "westlich", wie "chinesisch" ist aber der 

Maoismus? So wie er sich nach dem Bruch mit der Sowjetunion prasentierte, 

wird man nicht mehr allzuviel an "westlichen" Elementen in ihm entdecken 

kbnnen, und wenn doch, dann sind es die diktatorischen, totalitaren, die dem 

"westlichen" Marxismus-Leninismus ebenfalls anhaften. Noch "chinesischer" ist 

freilich der Konfuzianismus, den der "chinesische" Mao wiederum heftig be- 

kampfte. Den heuristischen Wert der Antinomie "westlich/chinesisch" empfindet 

die Autorin offenbar als evident, doch handelt es sich, bei Lichte besehen, wohl 

mehr um Spiegelfechterei, ganz abgesehen davon, dab auch hier wiederum zu 

klaren ware, was das ganze mit Demokratie zu tun hat, denn die Gleichung 

"westlich = demokratisch" geht ja auch nicht auf. In der Tat bewegen sich die 

politischen Diskussionen der Nach-Mao-Ara mindestens zwischen drei Polen: 

dem der vormodernen Traditionen, dem des Marxismus/Sozialismus und dem 

der Industrielander mit parlamentarischer Demokratie und freier Wirtschaft. 

Letztere spielten in den Debatten der fiinfziger und sechziger Jahre freilich eine 

viel geringere Rolle als heute. Ihre Stelle wurde damals teilweise von anderen 

sozialistischen Landern, z.B. von der Sowjetunion, z.T. aber auch von Jugosla-
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wien eingenommen. Wenn hier von "liberalen" Positionen und Opposition gegen 

die Partei die Rede ist, ware also in Bezug auf eine demokratische Rolle der 

Intelligenz noch in ganz anderer Weise zu differenzieren.

Uberhaupt mangelt es vielfach an Klarheit, wo die Autorin das Verhaltnis der 

"Intelligenz" zur Partei anspricht. SchlieBlich spielten Nicht-Parteimitglieder 

zuweilen eine groBe Rolle fur die Formulierung einer parteioffiziellen Orthodo- 

xie, man denke etwa an Guo Moruos erstickenden EinfluB auf die Geschichts- 

wissenschaft. Andererseits gaben gerade die Linienkampfe innerhalb der Partei 

und damit auch unter den Partei-Intellektuellen den Rahmen ab, innerhalb 

dessen sich Opposition einzig artikulieren konnte. So gesehen zielte ein Teil der 

Opposition gerade auf Festigung der Parteiherrschaft ab, die durch Maos Aben- 

teurertum gefahrdet wurde - der einstige und zeitweilige "Oppositionelle" Deng 

Xiaoping bietet hierfur ein gutes Beispiel.

Die Darstellung vor allem fur die Zeit ab den friihen sechziger Jahren ist 

zwar keineswegs als miBgliickt anzusehen, aber die von der Autorin eingangs 

formulierten Themenfragen bleiben gleichwohl groBenteils unbeantwortet. Oder 

was ist von einem Fazit zu halten, das da lautet, "die Frage, welche Rolle die 

Intelligenz in den Demokratisierungsbewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts 

einnimmt", sei "relativ leicht zu beantworten Sie spielt die entscheidende, 

wenn nicht gar ausschlieBliche Rolle, die ihr durch Selbstverstandnis und soziale 

Entwicklung der chinesischen Gesellschaft zufallt"? Tatsachlich war die Rolle der 

Intelligenz auBerst zwiespaltig und nach 1949 jedenfalls mehr durch Anpassung 

als durch Opposition gepragt, und wo sich Opposition auBerte, geschah dies 

mehr in eigner Sache und erst ziemlich spat im Sinne demokratischer Herrschaft. 

Als soziale Gruppe ist die Intelligenz ohnehin viel zu schwach, um in China 

Demokratie durchzusetzen. Eine entscheidende Rolle wird hier letztlich nicht 

der Intelligenz, sondern dem sich herausbildenden Burgertum zukommen.

Ungeachtet dieser analytischen Schwachen raumt die Autorin aber auch mit 

einer ganzen Reihe von Vorurteilen auf. So stellt sie klar, daB die von Menzius 

betonte Verpflichtung des Herrschers auf das Wohl des Volkes nichts mit De- 

mokratie zu tun hat und daB der Begriff des Individuums auch im traditionellen 

Denken (Daoismus) keinesfalls so unterentwickelt ist, wie oft behauptet wird. 

Auch ist der Autorin unbedingt zuzustimmen, wenn sie das Problem der kultu- 

rellen Identitat Chinas im ModernisierungsprozeB hervorhebt. Ebensosehr trifft 

sie einen entscheidenden Punkt, wenn sie auf den traditionsverhafteten Charak- 

ter der neueren Protestbewegungen hinweist, halten sie doch das Ideal der "tu- 

gendhaften Herrschers" aufrecht - 1976 war es Zhou Enlai, 1989 Hu Yaobang.

Trotz solcher bedenkenswerter Einsichten und auch in anderen Punkten 

erfreulich kritischer Distanz zu beliebten China-Klischees bleibt die Darstellung 

jedoch uber weite Strecken zu stark der Sekundar liter atur mit ihren anders 

gelagerten Fragestellungen verpflichtet. Da die Sekundarliteratur zudem die 

Parteipolitik deutlich umfassender dokumentiert als oppositionelle Stimmen, 

raumt auch Kruger den Positionen der Partei zu groBen Raum ein (z.B. durch 

wbrtliche Zitate) im Vergleich zu oppositionellen AuBerungen, deren demokra

tische Einstellung zudem oft nicht einmal klar gemacht wird. Im Interesse des 

Themas hatte hier viel grbBeres Gewicht auf Wiedergabe und Analyse von 

AuBerungen auBerhalb der Partei bzw. der Parteifiihrung gelegt werden mussen.
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Die fehlenden Chinesischkenntnisse der Autorin - und damit ihre Unfahigkeit 

zum Quellenstudium - waren zudem ein weniger groBes Manko gewesen, wenn 

sie nicht wichtige Titel - zum Teil Standardliteratur - iibergangen hatte, z.B.:

Carrere d’Encausse, Helene, and Stuart Schram: Marxism and Asia. An Intro

duction with Readings. London 1969

Chow Tse-tsung: The May Fourth Movement. Intellectual Revolution in Modern 

China. Cambridge, Mass. 1960

Jean Chesneaux: The Chinese Labor Movement 1919-1927. Transl. from the 

French by H. M. Wright. Stanford, Ca. 1968

Michael Gasster: Chinese Intellectuals and the Revolution of 1911. Seattle and 

London 1969

Joachim Glaubitz: Opposition gegen Mao. Abendgesprache am Yenshan und 

andere politische Dokumente. Olten und Freiburg 1969

David S.G. Goodman: Beijing Street Voices. The Poetry and Politics of China’s 

Democracy Movement. London and Boston 1981

Li Yi Zhe, Helmut Opletal, Peter Schier: China: wer gegen wen? ’Demokratie 

und Rechtssystem im Sozialismus’ - eine Wandzeitung der auBerparteilichen 

Opposition. Berlin (1977)

Diese Liste lieBe sich leicht um weitere Titel vermehren, die als grundlegender 

einzustufen sind als so manche andere Literatur, die von der Autorin herange- 

zogen wurde und eher den Charakter von "Tertiarliteratur" hat, sich also selbst 

schon vorwiegend auf andere Sekundiirliteratur stiitzt, oder, wie der vielfach 

herangezogene Lin Yutang, den Forschungsstand von vorgestern reprasentiert.

Trotz dieser Mangel bietet Krugers Arbeit etwa ab dem 4. oder 5. Kapitel 

durchaus eine gelungene Zusammenfassung zum Thema "intellektuelle Opposi

tion und die Kulturpolitik der KP Chinas". Allzuviel an neuen Erkenntnissen 

sollte man freilich nicht erwarten. Ihren selbstgesteckten Zielen kommt die 

Autorin nur zum kleinen Teil nahe.

Hans-Wilm Schutte

Ernst Zander; Steffen Richter: China am Wendepunkt zur Marktwirtschaft?

Heidelberg: I.H.Sauer-Verlag GmbH, 1992. 296 S.

Dies Buch kommt zur rechten Zeit (Herbst 1992). Mit ihrer Entscheidung vom 

Terminus "sozialistische Marktwirtschaft" zu ersetzen, gaben die Gerontokraten 

im chinesischen Regierungsviertel Zhongnanhai unfreiwillige Verkaufshilfe; der 

neue Bundeswirtschaftsminister hat bei seiner ersten China-Reise im Fruhjahr 

1993 Zusagen der chinesischen Regierung zur Ausweitung des chinesisch-deut- 

schen Handels in einer GrbBenordnung erhalten, die selbst die deutsche Indu

strie nicht fur mbglich gehalten hatte (FAZ vom 30.3.93), wenn auch beziiglich 

des tatsachlichen Auftragsvolumens wie immer bei China groBe Skepsis ange- 

bracht ist. Deutschland steht noch immer im chinesischen AuBenhandel an 1.


