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Europaischen Managem, die sich wundem, 

dass sie in Asien vor schlafenden 

Geschaftspartnem referieren sei dieses 

Buch ans Herz gelegt. Natiirlich nicht nur 

Ihnen, sondem einem breiten westlichen 

Publikum bietet Steger mit „Inemuri“ 

einen interessanten, oftmals amiisanten, 

Einblick in die japanischen Schlafgewohn- 

heiten. Die lesefreundliche, teils lockere 

Formulierung und treffend eingefugte 

Anekdoten und Bilder, die Menschen in 

den schier unmoglichsten Situationen und 

Positionen beim Schlafen zeigen, sollten 

nicht liber die fundierte Recherche 

hinwegtauschen. Steger, die bereits liber 

Erkundungen japanischer Schlafgewohn- 

heiten promovierte, geiingt es mit diesem 

Buch Ost und West sozusagen im Schlaf 

naher zu bringen. Nachdem die Verwestli- 

chung der Kultur schon vor langer Zeit in 

Asien Einzug gehalten hat, sind wir nun 

aufgerufen uns umgekehrt etwas 

abzuschauen. Ich bleibe wohl vorerst 

monochron orientierte Acht-Stunden- 

Schlaferin. Nichtsdestotrotz: verlockend ist 

das japanische „Turbo-Nickerchen“ 

allemal.

Marina Schafer
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Westens

Mlinchen: Carl Hanser Verlag, 2007, 248

S., EUR 19,90

An Buchem, welche den bkonomischen 

Aufstieg der VR China und die sich aus 

ihm ergebenden Folgen fur den Rest der 

Welt thematisieren, herrscht wahrlich kein 

Mangel. In der Regel zeichnen dort 

Wirtschaftsjoumalisten mit einem stark ins 

Anekdotenhafte gleitenden Stil ein je nach 

persbnlicher Vorliebe mehr oder weniger 

ausgepragtes Jubel- bzw. Schreckenssze- 

nario. Vorherrschende Methode ist dabei 

die lineare Extrapolation. Risiken und 

gegenlaufige Tendenzen werden schlicht 

ausgeblendet, die Frage nach der Validitat 

der vorliegenden Daten erst gar nicht 

gestellt. Auf derartig fragwtirdiger Basis 

werden sodann Patentrezepte zum Besten 

gegeben, die von der Abschaffung des 

kontinentaleuropaischen Sozialstaatsmo- 

dells bis zur Errichtung einer unliberwind- 

baren protektionistischen Abwehrmauer 

um die Lander des Westens reichen.

Warum also sollte man nun ein weiteres 

China-Buch lesen? Ganz einfach: Weil 

„Globale Rivalen" einer der raren 

Versuche ist, das Thema mit der dafur 

notwendigen Emsthaftigkeit zu bearbeiten. 

Was Eberhard Sandschneiders Buch von 

anderen „China-Biichem“ abhebt, ist, dass 

es einen systematischen Zusammenhang 

zwischen dem Aufstieg Chinas und 

weltpolitischen Strukturveranderungen 

herstellt. Mehr noch: Sandschneider, 

Forschungsdirektor bei der Deutschen 

Gesellschaft fur Auswartige Politik 

(DGAP), versucht anhand des Beispiels 

China einen Ansatz zur umfassenden 

Analyse von weltpolitischen Entwicklun- 

gen vorzulegen. Anstatt normative 

Wunschvorstellungen zu artikulieren, ist 

fur den Autor ein Analyseansatz 

notwendig, der im Sinne eines „vorbeu- 

genden Nachdenkens" durch den 

methodischen Einbezug von Undenkbarem 

und Unerwartetem das Spektrum der 

Handlungsoptionen erweitem hilft. Die mit 

dem Epochenwechsel von 1989 verbunde- 

ne Beschleunigung weltpolitischer 

Prozesse bei einer gleichzeitigen, von 

Dilemmata und Paradoxien gekennzeich- 

neten Zunahme an Komplexitat habe 

diesem grundsatzlichen Gebot politischer 

Klugheit zusatzliche Bedeutung verschafft. 

Gerade in der Debatte um das aufstrebende 

China zeigt sich fur Sandschneider jedoch 

die notorische Tendenz des Westens, 

eigene Befindlichkeiten auf andere 

Kulturen zu projizieren.

Der tief sitzende Widerwille, andere 

gesellschaftliche und kulturelle Wirklich-
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keiten uberhaupt nur zur Kenntnis zu 

nehmen, fuhre dann zwangslaufig dazu, 

dass von einer adaquaten Strategic zur 

Begegnung dieser in der Tat historischen 

Herausforderung nicht die Rede sein kann. 

Hierfur ware es erforderlich, die Wand- 

lungsprozesse in anderen Weltregionen 

sorgfaltig zu analysieren und entsprechen- 

de VorsorgemaBnahmen zu ergreifen. 

Dabei wiirde sich herausstellen, dass dort 

vielfach Akteure mit abweichenden 

Rational itaten neue weltpolitische 

Konstellationen schaffen. Im Westen 

scheint man indes den Zusammenbruch 

des kommunistischen Weltreichs 

kurzsichtigerweise mit dem weltweiten 

Sieg westlicher Ordnungsvorstellungen 

verwechselt zu haben. Diese Selbstbezo- 

genheit konnte sich nun rachen - deutliche 

Anpassungsleistungen diirften jedenfalls 

unvermeidlich sein. Das voile AusmaB der 

Umwalzungen stehe dabei erst noch bevor. 

Der immer noch prominent platzierte 

„Kampf gegen den intemationalen 

Terrorismus“ etwa, ist aus dieser 

Perspektive vor allem Ausdruck innerwest- 

licher Wahmehmungs- und Praferenzmus- 

ter.

Sandschneiders zentrale These lautet derm 

auch, dass der Westen fur den aufziehen- 

den strategischen Wettlauf mit China um 

Ressourcen, Absatzmarkte und politische 

Ordnungsmodelle denkbar schlecht 

vorbereitet ist. Der Mangel an strategischer 

Weitsicht offenbart sich fur ihn beispiels- 

weise darin, dass in Europa und den 

Vereinigten Staaten stark divergierende 

Wahmehmungen beziiglich der Qualitat 

der Herausforderung vorherrschen. 

Werden auf der amerikanischen Seite die 

Befurchtungen iiberakzentuiert, so hat sich 

auf der europaischen ein Hang zur 

Verharmlosung breit gemacht. China nutzt 

die hieraus entstehende Uneinigkeit 

gnadenlos aus und setzt, genau kalkulie- 

rend, die jeweils Erfolg versprechenden 

Instrumente pragmatisch an. Die mentale 

Binnenorientierung und mangelnde 

Koordination des Westens habe in der 

Konsequenz insbesondere dazu gefuhrt, 

dass China schlagartig vom Markt zum 

Wettbewerber avanciert ist. Begiinstigt 

wurde diese Entwicklung nicht zuletzt 

durch den von westlichen Firmen - die 

lange Zeit nach dem voluntaristischen 

Motto „Dabei sein ist alles“ verfuhren - 

selbstverschuldeten Verlust bei der 

Fuhrerschaft von Hochtechnologien.

Da eine abgestimmte Strategic die kiinftige 

Entwicklung Chinas zumindest tendenziell 

antizipieren muss, zeichnet Sandschneider 

eine Reihe von Szenarien. Unter dem 

obligaten Hinweis, dass Sozialwissen- 

schaftler prinzipiell nicht in der Lage sind, 

Entwicklungen vorauszusehen, halt er 

dasjenige fur am wahrscheinlichsten, dass 

von einem abgeschwachten oder gar 

krisenhaft unterbrochenen Wachstum bei 

zunehmenden inneren Verwerfungen 

ausgeht. Auch wenn sich der Zeitpunkt 

einer solchen Entwicklung kaum 

abschatzen lasst, so sind die strukturellen 

Voraussetzungen fur erhebliche Stabili- 

tatsprobleme fur den Autor nicht zu 

iibersehen. Die Moglichkeiten des Westens 

auf die innere Entwicklung Chinas 

Einfluss zu nehmen sind fur Sandschneider 

auBerst gering. Die rituellen Mahnungen 

des Westens, die Menschenrechtslage zu 

verbessem, sind fur die Pekinger Fiihrung 

vollig irrelevant und spiegeln einmal mehr 

dessen Wunschvorstellungen von der 

Universalitat der Werte Freiheit und 

Demokratie wieder. Zumal auch sehr 

zweifelhaft ist, ob eine langere, ausgangs- 

offene und von vielen Unwagbarkeiten 

begleitete Transformationsphase in China 

wirklich im Interesse des Westens ware.

Anstatt zu versuchen, China in kolonialer 

Manier zu missionieren, halt es Sand

schneider deshalb vielmehr fur notwendig, 

eine realistische Bestandsaufnahme 

vorzunehmen, die sowohl Panikmache als 

auch eilfertige Pauschalisierungen 

vermeidet. Eine Vorsorgestrategie kbnne 

nur erfolgreich sein, wenn das Land als 

Gegenmodell emst genommen wird. Auf
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dieser Grundlage konnen dann die Vor- 

und Nachteile eines Engagements in China 

kuhl und rational gegeneinander abgewo- 

gen werden. Ein unreflektierter Protektio- 

nismus ist dabei genau so unsinnig wie ein 

uneingeschranktes Freihandels-Dogma. 

SchlieBlich musse sich der Westen auf ein 

gemeinsames Vorgehen mit dem Ziel, die 

eigenen Interessen durchzusetzen und 

mogliche Destabilisierungen zumindest 

abzumildem, festlegen. Sandschneiders 

Buch gelingt der Spagat zwischen 

wissenschaftlicher Analyse und Politikbe- 

ratung in vorzuglicher Weise und setzt in 

dieser Hinsicht MaBstabe. Durch seinen 

Tiefgang wird dem Leser die Moglichkeit 

geboten, die Antriebskrafte hinter dem 

chinesischen Aufstieg und auch innerhalb 

des intemationalen Systems besser zu 

verstehen sowie diese zueinander in 

Beziehung zu setzen. Bleibt zu hoffen, 

dass diese kluge Analyse den Weg auf den 

Nachttisch des einen oder anderen 

politischen Entscheidungstragers fmdet.

Daniel Muller

Bettina Ruhe: Gewahrleistung und 

Grenzen von Eigentum in der VR 

China. In rechtshistorischer und 

rechtsvergleichender Perspektive 

unter besonderer Berucksichtigung 

auslandischen Eigentums

Berlin: Lit Verlag, 2007, 392 S., EUR 

39,90

Es mag einem schwindelig werden: Der 

Vergleich des Eigentums in Rechtssyste- 

men, die geographisch wie historisch kaum 

weiter voneinander entfemt sein konnten, 

erfordert schlieBlich einiges an wissen

schaftlicher Wahmehmungskraft zwischen 

zeitgeschichtlichem Weitblick und 

juristischem Klein-Klein. Vor diesem 

Hintergrund ist die von Bettina Ruhe 

vorgelegte Dissertation ein gewagtes 

Projekt mit letztlich gegliicktem Ausklang. 

Die Komplexitat des Themas wird 

allerdings durchweg von einer gewissen 

Nonchalance begleitet - die Autorin ist 

promovierte Sinologin und Juristin und 

nicht weniger erwartet sie von ihren 

Lesem.

Sie geht in historischen Schritten vor und 

beschreibt zunachst Recht und Eigentum 

im chinesischen Kaiserreich und zeichnet 

hierin das Bild des Staates als Sachwalter 

des Bodens. Nach einem kurzen zweiten 

Teil uber die Republik China zeigt sich im 

Kapitel uber die VR China, welche 

gravierenden Folgen dieses Staatsbild noch 

heute hat.

Auf der Suche nach dem privatrechtlichen 

Eigentumsbegriff im alten China stbBt die 

Autorin zunachst in ein rechtshistorisches 

Nebelfeld: Das Zivilrecht ist lediglich 

durch - einklagbares - Gewohnheitsrecht 

geregelt, welches jedoch unter anderem 

durch eine Sammlung des Justizministeri- 

ums von 1930 dokumentiert ist. Rechts- 

normen dienten in erster Linie dem Staat, 

etwa zur Sicherstellung der Besteuerung. 

Zur Reichweite von „Eigentum“ im 

chinesischen Kaiserreich erfolgt keine 

abschlieBende Stellungnahme. Zwar 

existierte der Begriff lange nicht, eine 

Arbeitsdefinition hatte jedoch helfen 

konnen. So bleiben die Voraussetzungen 

von „Eigentum“ bis zum Schluss im 

Dunkeln. Allein die Ubersetzungen von 

suoyouquan (Privatbesitzrecht, Eigentum, 

Eigentumsrecht, Besitz) weisen in 

juristisch unterschiedlichste Himmelsrich- 

tungen.

Im Zweiten Teil dann die Einfuhrung des 

chinesischen Biirgerlichen Gesetzbuchs: 

Die Autorin setzt die fehlende Akzeptanz 

des neuen chinesischen Zivilrechts als 

importierten Fremdkbrper mit dem Zerfall 

des Instituts GroBfamilie in Zusammen- 

hang. Die Verfassung der Republik China 

im Jahre 1947 schlieBlich schwachte das 

Eigentum gegeniiber dem Staat - hier wird 

zeitweise eine verfassungsrechtliche 

Perspektive eingenommen.


