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Zwei Kapitel (S. 65-100) widmet Deljusin 

dem III. ZK-Plenum vom Dezember 1978, 

das er zu Recht als "eine historische Grenze, 

einen Wendepunkt im Leben Chinas" nennt 

(S. 77). Hier wurden die Weichen fur eine 

endgiiltige Abkehr von Maos kulturrevoluti- 

onarem Utopismus gestellt - hin zu einer 

pragmatischen Modemisierungspolitik, die 

Deng bereits im Mai des Jahres theoretisch 

mit der Forderung vorbereitet hatte, die 

Norm der Wahrheit diirfe keine Ideologic 

sein, sondern "einzig und allein die Wirk- 

lichkeit". Deljusin scheint der These zuzu- 

stimmen, wonach Deng im Unterschied zu 

Gorbatschow deswegen erfolgreich war, 

weil er mit seinen Reformen vor allem im 

wirtschaftlichen Bereich angefangen, Gor

batschow hingegen hauptsachlich auf ideo- 

logisch-politischem Gebiet begonnen habe 

(S. 65).

Den Rezensenten erstaunt ein wenig, dass 

Deljusin sich in den beiden folgenden Kapi- 

teln (S. 101-156) hauptsachlich Fragen der 

chinesischen Diskussion fiber die ideologi- 

schen Bewertung der Dengschen Reformen 

zuwendet, so z.B. der auf dem XIII. Partei- 

tag im Jahre 1987 vertretenen These, wo

nach China sich zur damaligen Zeit in der 

"Anfangsetappe des Sozialismus" befande, 

oder der in China immer wieder eifrig dis- 

kutierten Frage, ob die Hinwendung zur 

Marktwirtschaft einen Siindenfall oder eine 

Wiedergeburt des Sozialismus bedeute. Die 

Parteitagsthese und die hierdurch ausgelos- 

ten Streitigkeiten empfindet der Rezensent 

als einen Ruckfall in die sterilen, fruchtlosen 

Diskussionen zur Formationstheorie unseli- 

gen sowjetischen Angedenkens. Es ist im 21. 

Jahrhundert schwer zu verstehen, dass solche 

Scheinprobleme immer noch viele Gemtiter 

in China zu erhitzen vermbgen - dies ist eine 

Schlussfolgerung aus der Lektiire der beiden 

Kapitel.

Auch das letzte Kapitel beschaftigt sich mit 

dem ideologischen Streit um die Bewertung 

der Dengschen Reformen, und zwar in der 

Zeit zwischen 1995 und 1997. In diesen 

beiden Jahren (ibten linken Krafte heftigen 

Druck auf die Parteifuhrung aus, um sie zu 

einer Revision der Reformpolitik zu bewe- 

gen. Nach dem Verrat der sowjetischen 

Parteifuhrung, so hieB es, hSnge das Schick- 

sal des Weltsozialismus von China ab, das 

die "propagandistisch-erzieherische Arbeit" 

und die Kontrolle liber die Medien verstMr- 

ken sowie einer Verwestlichung des Landes 

verhindern miisse (S. 158f.). Der XV. Par- 

teitag beendete im September 1997 diesen 

Streit formal durch ein Machtwort. Jiang 

Zemin erklarte, das Schicksal Chinas werde 

von der Theorie Deng Xiaopings bestimmt 

"und nicht von irgend einer anderen" (S. 

170). Ungeachtet dessen gingen die Ausei- 

nandersetzungen auf der inoffiziellen Ebene 

weiter, sodass Deng z.B. im darauffolgenden 

Jahr von einem ehemaligen Chefredakteur 

der Renmin Ribao als blutiger Despot 

gebrandmarkt wurde, der grausamer als 

Mao, Stalin und Hitler gewesen sei (S. 20).

Wer sich nicht so sehr fur das Wesen und die 

praktischen Ergebnisse der Dengschen Poli- 

tik der Modemisierung interessiert, sondern 

eher fur ihre politisch-intellektuelle Rezep- 

tion in China, der wird Deljusins Monogra

phic, die sich auf zahlreiche chinesischspra- 

chige Quellen stiitzt, mit groBem Gewinn 

lesen.
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Leibniz konnte kein Chinesisch, hatte aber 

hohe Achtung vor der Schrift und hoffte, sie 

konnte Modellcharakter fur eine Weltschrift 

haben. Hegel hingegen hielt diese "Hiero- 

glyphen" fur primitiv. Goethe lobt im West- 

Ostlichen Divan grenziiberschreitende kultu- 

relle Stimulans: "Herrlich ist der Orient
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uebers Mittelmeer gedrungen; nur wer Hafis 

liebt und kennt, weiB, was Calderon gesun- 

gen." Europaische Fiirstenhofe delektierten 

sich an Chinoiserie. Die deutsche Ausgabe 

von F.T. Chengs Buch China moulded by 

Confucius hat den Titel China. Das Werk 

des Konfuzius. Chinesisches Wesen im Licht 

des Westens} Das Philosophen-Ehepaar 

Driesch stellte fest: "Aber es ist nicht aller 

Menschen Bestimmung, Mdnche Oder Hei- 

lige zu sein; und fur die iibrigen sind die 

Lehren des Konfuzius eine groBe Stiitze und 

Hilfe, ebenso wie bei uns in moralischen 

Dingen die Lehren Kants, die dem groBen 

Chinesen ja so ahnlich sind."1 2 Eine Mei- 

nung, die auch Liang Qichao, Richard Wil

helm (S. 273) und Roetz (S. 636) teilten.

Frau Lee uberprtift Ansichten aus dem 17. 

und 18. Jahrhundert bezogen auf China und 

deren aktuelle Bedeutung. Ein Motiv fur sie 

besteht auch in der Problematik, dass Diffe- 

renzen zwischen Kulturen vielfach nicht als 

Anregung sondern als Rivalitat, als Gefahr 

gesehen werden. Die Verfasserin schildert 

und bewertet wichtige Etappen der Rezep- 

tion. "Fur Leibniz, von dem die Bezeichnung 

'Anti-Europa' fur China stammt, war der 

konfuzianische Kulturkreis Ostasiens mit 

China in seinem Mittelpunkt das 'Europa des 

Ostens.' Fiir Max Weber war die konfu

zianische Kultur Chinas das hochkulturelle 

Andere schlechthin, 'ein radikal entgegenge- 

setztes System der Lebensreglementierung, 

ja eine andere Welt'. Zwischen dem ,Europa 

des Ostens' von Leibniz und dem China von 

Max Weber liegen allerdings Welten - 

europaische Welten." (S. 3) Immer wieder 

erfahrt der Konfuzianismus neue Interpreta- 

tionen. Er dient als Erkldrung einerseits fur 

Rtickstandigkeit, als Hindemis fur Modemi- 

sierung, dann wird er als eigentliches Ge- 

heimnis fur das Wirtschaftswunder einer 

ganzen Region entdeckt. Die erkenntnislei- 

1 Im Jahre 1949 bei Rascher in Zurich 

erschienen.

2 Driesch, Hans und Margarete, Fern-0 st. Als 

Gaste Jungchinas. Leipzig: F. A. Brockhaus, 

1925, S. 168.

tende Fragestellung des Buches ist daher: 

Welche Faktoren waren fur die drastischen 

Veranderungen in der Wahrnehmung der 

konfuzianischen Gesellschaft und des Kon

fuzianismus verantwortlich? Hierbei gilt es 

selbstverstandlich zu bedenken, dass im 

Laufe der Zeit immer ein gewandelter Kon

fuzianismus das Untersuchungsobjekt war. 

Die Verfasserin beginnt folgerichtig mit 

einer komprimierten Darstellung von Leben 

und Lehren des Meister Kong (S. 1 Off.), ein 

mutiges und gegliicktes Unterfangen. Ihr 

Berichtszeitraum setzt bei den ersten Kon- 

takten mit der von seinen Lehren (bzw. der 

Interpretation seiner Lehren) gepragten 

Gesellschaft durch Handler und Seefahrer 

ein. Dieser Vorspann fiihrt zum zentralen 

Teil des Werkes, die inhaltliche Auseinan- 

dersetzung mit dem Konfuzianismus durch 

hauptsachlich deutsche Intellektuelle. Aber 

nicht nur Philosophen, Gelehrte und Aka- 

demiker finden Beachtung, sondern Frau Lee 

untersucht auch die Beschaftigung anderer 

(so z.B. Karl May, S. 363ff.) mit China und 

dem Konfuzianismus. Goethe tat es, "lehnte 

die modische Chinoiserie in Europa aller

dings grundsatzlich ab" (S. 172). Herder war 

in der Lage "fur die damalige Zeit ein relativ 

neutrales Bild von China zu entwerfen" (S. 

257). Die Darstellung von Frau Lee ist cha- 

rakterisiert durch lange Zitate, eingebettet in 

Erlauterungen zum geistigen, politischen 

Umfeld. Sie erklart damit auch Entstehen 

und Langlebigkeit von Missverstandnissen. 

Zusammenhange werden deutlich durch die 

Analyse von Informationen, Anregungen, 

Diskussionen und Auseinandersetzungen mit 

einschlagigen Schriften anderer europaischer 

Gelehrter. Dabei wird deutlich, der Zugang 

war meist indirekt, d.h. liber vielfaltige 

Ubersetzungen. Die Klarung der Fragen 

"was wussten sie, was hatten sie wissen 

konnen, was wollten sie wissen?" ist auch 

deshalb notwendig, um eine Haltung zu 

verhindem: Sie hatten wissen miissen, was 

uns heute bekannt ist.

Die Verfasserin scheut sich nicht, mit groBen 

Namen streng umzugehen, so etwa ihre 

kritische Auseinandersetzung mit Kants
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Ansichten zu China und dem spdten K.A. 

Wittfogel (Theorie der orientalischen Des

potic), der z.B. reiBt "einen Nebensatz aus 

dem Lunyu meisterhaft aus dem Kontext 

und prasentiert ihn so, dass er in seine Ar

gumentation passt" (S. 504).

Konfiizianismus gait als Hindemis der Mo- 

demisierung (S. 335ff.), zu anderen Zeiten 

aber auch als Modemisierungsquelle. Dem 

asiatischen Drama folgte ein asiatisches 

Wunder, was auch der "konfuzianische 

Kapitalismus" bewirkt haben soil. Dem 

widmet die Verfasserin die hundert Seiten 

des IV. Kapitels. Sie geht hier u.a. auf Posi- 

tionen von Zhang Junmei, Robert Bellah, Tu 

Weiming, Oskar Weggel (Metakonfuzianis- 

mus), Francis Fukuyama, auf Debatten um 

asiatische Werte und auf Huntingtons "Clash 

of Civilizations" ein.

Bei Religionen, Ideologien und anderen 

groBen Gedankengebauden mit gesellschaft- 

lichen Handlungsanleitungen hangt viel von 

der Interpretation ab und von der herr- 

schaftslegitimierenden Rolle, die ihnen zu- 

gesprochen wird, wobei es oft zu einem dog- 

matischen Interpretationsmonopol kommt. 

AuBerungen zu China und dem Konfuzia- 

nismus waren oft auch Rechtfertigung oder 

Kritik heimischer Verhaltnisse. Fur einige 

Auslander war es die Sehnsucht bzw. das 

Wiedererkennen der Kindheit (S. 369), fur 

andere ein erstrebenswertes alternatives 

philosophisches System und Gesellschafts- 

modell. Das Pendel hatte extreme Aus- 

schlage. Die kleinen Tiger konnten wegen 

ihrer konfuzianischen Gesellschaft Wirt- 

schaftswunder vollbringen. Manager aus 

Japan wurden zu Entwicklungshelfem in 

deutschen Firmen: just in time, outsourcing, 

lean production, Toyota-Methode. Am neo- 

konfiizianischen Wesen sollte die europai- 

sche Wirtschaftsmalaise genesen. Dann kam 

1997 und Wirtschafts- sowie Finanzprob- 

leme wurden vielfach als Krise asiatischer 

Gesellschaften interpretiert: zu viel starre 

Hierarchic, zu wenig innovative Transpa- 

renz, zu viel Korruption. Diagnose und 

Schuldzuweisung klangen dem Ruf chinesi- 

scher Reformer vom friihen 20. Jahrhundert 

ahnlich: "Zertriimmert den Konfuzianerla- 

den!"

Lee Eun-Jeung entfaltet ein in seinen groB- 

dimensionierten Abmessungen beinahe 

beangstigendes Panorama. Eine beeindru- 

ckende Materialfulle wird vorgestellt, analy- 

siert und in iiberzeugend geordneter Form 

sowie sehr lesbarer Sprache prasentiert. Das 

Literaturverzeichnis umfasst 59 Seiten und 

den Band bereichem 2.754 FuBnoten. Es 

gibt auch viele sinnvolle Kleinigkeiten, z.B. 

Lebensdaten in Klammem hinter Personen- 

namen. Bei rund 700 Seiten sind einige 

Schreibfehler wohl unvermeidlich; der Ge

neralissimus wird durchgangig Zhang Kai- 

shek geschrieben (Jiang, Tschiang oder 

Chiang, aber nicht Zhang). Leider gibt es 

keinen Index, dafur aber ein sehr detailliertes 

Inhaltsverzeichnis.

Carl Friedrich von Weizsacker hat am Chi- 

nesischen "die Feinheiten der gegenseitigen 

Beleuchtung der Worte"3 hervorgehoben. 

Lee Eun-Jeung illuminiert den Konfuzia- 

nismus und beleuchtet damit zugleich wich- 

tige Debatten, Rezeptionen und Vorurteile in 

Europa. Ihr Buch ist eine grofiartige, wohl 

geordnete Fundgrube. Die Verfasserin betont 

die Notwendigkeit wechselseitigen Reflek- 

tierens, denn statt zunehmender politischer 

Instrumentalisierung von Kultur sei es uner- 

lasslich, sich einander anzunahem, um von- 

einander zu lemen (S. 638f).
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Bei diesem Band handelt es sich um die 

erste deutschsprachige Anthologie chinesi- 

scher Kurzprosa aus den 1990er-Jahren,

Von WeizsMcker, Carl Friedrich, Die Einheit 

der Natur, Miinchen: dtv, 1974, S. 85.


