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sich die Kemaussage zu Chinas Eingriff in Vietnam (die Grabowsky fur 

"uberzeugend" halt). Chinas Optionen sind aber zusammenfassend und auf den 

Punkt gebracht auf S. 180 zu finden. Grabowsky irrt sich demnach selbst im Lob.

3) Der Vorwurf, ich hatte mich bei der "ideologischen Einordnung des kambo- 

dschanischen Kommunismus" (Grabowsky, S. 115) "zu sehr vom vermuteten Vor- 

bildcharakter des Maoismus leiten" (ibid.) lassen, ist vdllig aus der Luft gegriffen. 

Auf S. 79 ff. wird der Begriff des Maoismus diskutiert, seine Herkunft erbrtert und 

die Einschatzung anderer Kambodscha-Forscher zum Verhaltnis "Maoismus" - 

"Rote Khmer" wiedergegeben. Ich selbst habe auf derselben Seite (S. 79) deutlich 

gemacht, daB der Begriff "Maoismus" eine hbchst fragwurdige Pragung ist. Auf den 

darauffolgenden Seiten wird lediglich das ebengenannte Verhaltnis besprochen. Von 

"vermutetem Vorbildcharakter" kann keine Rede sein. Im Gegenteil: Immer wieder 

wird der krasse Unterschied selbst zur kulturrevolutionaren Linksfraktion in China 

betont und darauf verwiesen, daB die kambodschanische Revolution (aus Sicht der 

Roten Khmer) zuvorderst an der Praxis gemessen werden miisse.

4) Grabowskys Aussage: "Raszelenberg schatzt, daB die Opfer des Pol-Pot-Regimes 

knapp eine Million Menschen, d.h. ein Zehntel der Bevblkerung ausmachten (S. 

124)" (Grabowsy, S. 114), ist nachgerade grotesk. Kein einziger Satz auf S. 124, ja 

des gesamten Buches enthalt eine persbnliche Schatzung des Autors zu den Opfem 

der Pol-Pot-Regierung. Die Forschung hat sich jedoch bei Zahlen zwischen einer 

halben und weit uber eine Million (!!) eingependelt. Einige Schatzungen gehen 

sogar dariiber hinaus.
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Man mochte annehmen, daB mit dem Ende der Sowjetunion auch ein prinzipiell 

neues Kapitel russischer Asienpolitik beginnt; doch dies laBt sich nur zum Teil be- 

statigen. Die Grundlagen fur die asienpolitischen Aktivitaten Jelzins wurden von 

Gorbatschow gelegt. Er beendete in aller Form den Streit mit China und leitete ent- 

spannte Beziehungen zu dem selbstbewuBten Nachbam ein; er stellte die Beziehun- 

gen zu den beiden koreanischen Staaten auf eine neue Basis, indem er Siidkorea 

diplomatisch anerkannte; schlieBlich war es auch Gorbatschow, der die Politik Mos- 

kaus gegeniiber Japan aus jahrzehntelanger Erstarrung Ibste. Jelzin hat sich auf die- 

sem Kurs weiterbewegt und in einigen Punkten die Akzente neu gesetzt.

Klaus Fritsche, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut fur ostwissen

schaftliche und internationale Studien in Kbln, ist in seiner Untersuchung den Ver- 

anderungen in der russischen Politik gegeniiber dem asiatisch-pazifischen Raum 

(APR) nachgegangen und hat die Akzentverschiebungen auf diesem Feld der Au

Benpolitik RuBlands beobachtet und gewissenhaft nachgezeichnet. Er kommt zu 

dem Ergebnis, daB sich Moskau ab 1992 verstarkt den Staaten des APR zuwendet, 

und belegt dies mit dem intensiven Austausch von Besuchen auf hoher und hbchster
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politischer Ebene und den diese Aktivitaten unterstiitzenden konzeptionellen AuBe- 

rungen russischer Politiker und strategischer Denker. Als wichtigster Staat der 

Region in geopolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht wird China angesehen. Zwi- 

schen 1990 und 1993 riickt es dem Volumen nach an die Spitze der asiatischen 

Handelspartner RuBlands und lost Japan auf diesem Platz ab. Wobei man allerdings 

nicht iibersehen darf, daB der russisch-chinesische Handel bis heute nur etwa ein 

Zehntel des chinesisch-amerikanischen Handels ausmacht.

Vier Griinde nennt der Verfasser fur die Wende in der russischen AuBenpolitik: in 

der innerrussischen Diskussion gewichtiger werdende "eurasische" Denkansatze; 

realistischere Einschatzungen der intemationalen Beziehungen, in denen auch nach 

dem Ende des Kalten Krieges das Militarische weiterhin eine Rolle spielt; die wirt- 

schaftlichen Erfolge Chinas und anderer asiatischer Staaten im Kontrast zum wirt- 

schaftlichen Niedergang RuBlands und damit die Frage nach einem "asiatischen 

Entwicklungsmodell" und schlieBlich Enttauschungen uber den Westen und das 

MaB seiner wirtschaftlichen und politischen Hilfe.

Diese Faktoren sieht Fritsche als wesentliche Impulse fur die Hinwendung RuBlands 

zu China, mit der es sich erhofft, seine Stellung zwischen West und Ost wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Mit einschlagigen russischen AuBerungen belegt der 

Verfasser sogar Erwartungen, durch die "China-Karte" den Westen, namentlich die 

USA, unter Druck zu setzen und wieder groBziigiger zu machen.

Faszinierend ist die Auseinandersetzung in RuBland liber die Rolle Chinas in der 

russischen AuBenpolitik, der Widerstreit zwischen den Beflirwortem der Annahe- 

rung und denen, die vor einer wachsenden Bedrohung Chinas wamen. Die einen 

sehen in China den strategischen Partner gegen den Westen, die anderen befurwor- 

ten eine engere Zusammenarbeit mit dem Westen gegen eine "chinesische Gefahr".

Der Verfasser ist realistisch genug, um flir RuBland in Asien auch in Zukunft nur 

eine marginale Rolle zu sehen. Man kann seine Einschatzungen uneingeschrankt 

teilen, wenn er feststellt, daB RuBlands EinfluB in der Region weniger auf seiner 

Macht beruht als auf den Problemen, die es bereitet.

Eine hervorragende Erganzung zu dieser Darstellung russischer Asienpolitik bildet 

die jtingste Arbeit von Klaus Fritsche liber die Frage "Neue Annaherungen Moskaus 

an Pjbngjang? RuBland und die koreanische Halbinsel" (Bericht des Blost, Nr. 13- 

1996) Hier fmdet sich in einem anderen Aktionsfeld der AuBenpolitik Moskaus eine 

weitere Bestatigung flir die in der ersten Untersuchung bereits dargelegte Motiva

tion, russische Politik wieder verstarkt nach Ostasien zu orientieren. Beide Arbeiten 

sind vorztigliche Beitrage zum Verstandnis der Asienpolitik Moskaus und zeugen 

von profunder Kenntnis der im allgemeinen kaum beachteten russischen Asienlite- 

ratur.

Mit einem nicht minder bedeutsamen Thema beschaftigt sich die Untersuchung von 

Gudrun Wacker. Auch sie arbeitet wissenschaftlich am Bundesinstitut flir ostwissen- 

schaftliche und intemationale Studien. Die westliche Einschatzung Chinas steht 

immer wieder vor der Frage, wie sich ein wirtschaftlich erfolgreiches China, das 

auch sein militarisches Potential ausbaut und sich seiner Macht zunehmend bewuBt 

ist, im Umgang mit seinen Nachbam und den anderen Staaten der Welt verhalten
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wird. Wird es eine Bedrohung sein oder wird es sich als starker Partner in die inter- 

nationalen Beziehungen einfugen und sich bei der Bewaltigung der Bedrohung von 

Sicherheit und Stabilitat in dieser Welt positiv engagieren?

Die Neigung, China als kunftige Bedrohung zu sehen, ist nicht gering. China selbst 

tragt bisher zu dieser Wahmehmung mehr bei als zu ihrer Widerlegung. Die Spezies 

europaischer China-Schwarmer, die aus den AuBenbeziehungen des Reiches der 

Mitte immer nur friedliche Absichten herauszulesen bereit ist, ist bemerkenswerter- 

weise in Asien nicht anzutreffen. Die Geschichte Chinas hat sie eines anderen be- 

lehrt. Die vorliegende Arbeit kbnnte mit ihrer soliden Argumentation und der sach- 

lichen Presentation der Fakten manchen idealistischen China-Anhanger nachdenk- 

lich stimmen.

Die Verfasserin weist zu Recht darauf hin, daB mit dem Zerfall der Sowjetunion ein 

jahrzehntelanger Faktor der Bedrohung Chinas weggefallen ist; doch hat dies nicht 

zu einer Senkung der Militarausgaben gefuhrt. Andere Bedrohungsvorstellungen 

sind an die Stelle der alten getreten: die USA in ihrer Rolle als einzige verbliebene 

handlungsfahige Supermacht und die Sorge vor einer mdglichen Remilitarisierung 

Japans.

Gudrun Wacker unterzieht die zahlreichen voneinander z.T. erheblich abweichen- 

den Angaben uber die chinesischen Riistungsbudgets zwischen 1987 und 1995 einer 

sorgfaltigen Prtifung. Sie versucht dabei auch die auBerbudgetaren Einnahmequellen 

der Volksbefreiungsarmee zu beriicksichtigen. Das Resultat dieser sehr verdienst- 

vollen Mtihe: Fur das Jahr 1995 schwanken die westlichen Schatzungen je nach 

Quelle zwischen 10 Milliarden und 50 Milliarden USS. Die Verfasserin nennt ehr- 

licherweise die Berechnung der tatsachlichen Verteidigungsausgaben eine unlbsbare 

Aufgabe.

Sie ist sich natiirlich bewuBt, daB fur die Einschatzung einer chinesischen Bedro

hung noch eine Reihe anderer Indikatoren ausschlaggebend ist: Modalitaten der 

Modemisierung der Streitkrafte, innen- und auBenpolitische Prioritaten und Interes- 

sen sowie strategische Ziele der chinesischen Fuhrung in der Region. Gestiitzt auf 

eine breite Grundlage intemationaler Literatur, einschlieBlich chinesischer Quellen, 

untersucht sie mit Sorgfalt diese Einsatzbereiche. Die Verfasserin verweist hierbei 

auch auf die Territorialstreitigkeiten, die China mit seinen Nachbam in Sudostasien 

hat. Die Art und Weise, mit der China diese Probleme in politischen Deklarationen 

behandelt und mit der es sie schlieBlich konkret angeht, stehen im Widerspruch 

zueinander. So lautet die iiberzeugende SchluBfolgerung, daB es den Nachbam Chi

nas nicht leicht falle, in den Riistungsanstrengungen und der Modemisierung der 

chinesischen Armee nur militarischen Nachholbedarf zu sehen. Der Gegensatz zwi

schen den Deklarationen friedlicher Absichten und den kompromiBlosen Territo- 

rialanspriichen Pekings vor allem im Siidchinesischen Meer ist zu offenkundig. 

Obwohl Frau Wacker in ihrem Gesamturteil vorsichtig abwagend ist, laBt sich 

durchaus der Zweifel an einer Entwicklung herauslesen, bei der von China keine 

Bedrohung im weitesten Sinne dieses Begriffes ausgehen wird.

Die hochinteressante Arbeit schlieBt mit der Erbrterung einiger Szenarien unter- 

schiedlicher Bedrohungsintensitat. Demnach ware jene Variante am wenigsten zu
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furchten, derzufolge China zwar eine Vormachtstellung in der Region einnehmen, 

aber aufgrund seines Interesses an wirtschaftlicher Entwicklung und Stabilitat keine 

Neigung zu aggressiven Vorgehen an den Tag legen wiirde. Hier verweist Gudrun 

Wacker auf den berechtigten Gedanken, dab dieses Szenario zwar die besten Chan- 

cen fur regionale Stabilitat bote, aber eine rasch wachsende chinesische Wirtschaft 

auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hatte und alienfalls als das "kleinste 

Ubel" anzusehen ware. Chinas Weg bleibt ungewiB; die Folgen seiner Entwicklung, 

wie immer sie auch verlaufen mag, werden iiber die Region hinaus spurbar sein.

Joachim Glaubnitz

Hagen Rudolph: Erfolgsfaktoren japanischer GroBunternehmen. Die Bedeu- 

tung von Wettbewerb und individuellen Leistungsanreizen

Frankfurt/M. und New York: Campus Verlag, 1996, 268 S.

Die von Hagen Rudolph vorgelegte Uberarbeitung seiner Dissertation 

"Erfolgsfaktoren japanischer GroBuntemehmen" ist ein kritisches Buch und deshalb 

wichtig. Wichtig, weil es den Urteilen wissenschaftlicher und popularwissenschaft- 

licher Autoren nachspiirt und sie auf ihre argumentative Haltbarkeit und Stringenz 

hin uberpruft. Deshalb ist es fur den einen oder anderen Kenner der japanischen 

Szene auch ein unbequemes Buch.

Was ist dabei herausgekommen? Eine lange fallige, wenn auch nicht immer brand- 

neue Differenzierung der Argumente, die fur die Erklarung der Erfolge japanischer 

GroBuntemehmen herangezogen werden: So wendet sich Rudolph v.a. gegen die - 

auch in der Wirtschaftspresse - gangigen Klischees und unzulassigen Verallgemei- 

nerungen, "die Japaner arbeiteten mit Dumpingpreisen", wurden niedrige Lbhne 

bezahlen und seien von einer verschwbrerischen Zentrale - dem Ministry for Inter

national Trade and Industry (MITI) - von Tokio aus gesteuert. Dabei setzt sie v.a. 

auf kulturbedingte Besonderheiten der japanischen Gesellschaft, die es ihnen er- 

laubten, mit Hilfe von Betriebsgewerkschaften, des Senioritatsprinzips, der lebens- 

langen Beschaftigung und von speziellen Zulieferstrukturen eine Form von 

"schlanker Produktion" aufzuziehen, die uns als Organisationsform - eben kulturbe- 

dingt - nicht zuganglich ware. Dem stellt Rudolph das Konzept des rational han- 

delnden Individuums gegentiber, das nutzen- und kostenabwagend seine Entschei- 

dungen gemaB dem Konzept der Nutzenmaximierung trifft. Dabei wehrt er sich an 

keiner Stelle dagegen, kultur- und geschichtsbedingte Besonderheiten der japani

schen Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen, im Gegenteil: Er nimmt diese Phano- 

mene auf und erklart sie in ihrer historischen Bedingtheit. Damit wird der Blick frei 

auf durchaus rationale BegrUndungszusammenhange, z.B. fur die Entstehung von 

Betriebsgewerkschaften (zurtickgehend auf das Phanomen der herumziehenden 

Arbeitskolonnen zu Beginn unseres Jahrhunderts).

Dieses differenzierende Herangehen an die zur verfiigung stehende Literatur zu den 

jeweils betrachteten Gegenstanden erganzt er um seine Fragestellung nach dem 

rationalen Begrundungszusammenhang und gelangt zu beweiskraftigen Ergebnis- 

sen:


