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Emahrungswirtschaft vorangetrieben. In den 

Kreisen und Gemeinden warden bei den 

Parteikomitees angesiedelte Lenkungsaus- 

schiisse gebildet, die sowohl untereinander 

als auch mit den in vielen Dorfern gebildeten 

ehrenamtlichen Dorfverwaltungsraten 

zusammenarbeiten, Projekte entwickeln und 

deren Finanzierung einschlieBlich der 

Eigenanteile der Dorfer und Bauemfamilien 

aushandeln.

Die Kreis- und Gemeindeverwaltungen 

werden innerhalb der bis dahin strikt hierar- 

chischen Strukturen gestarkt. Die iiberge- 

ordneten Stadt- und Bezirksregierungen 

haben noch Aufsichts- und Evaluationsfunk- 

tionen. Mit der groBeren Handlungsfreiheit 

der Ortsregierungen zeichnen sich flexible 

Verwaltungsstrukturen eines modemen 

Industriestaates ab. Die Partei behalt dabei 

fiber ihre Disziplinar- und Evaluationsstruk

turen selbstverstandlich die Kontrolle. Sie 

gewinnt an Legitimitat, wenn ihre ortlichen 

Reprasentanten weniger als „extractors“ 

denn als „developers“ wahrgenommen 

werden.

In der kompakten Darstellung der Verwal- 

tungsreformen durch Ahlers kommen die 

Veranderungen in Gesellschaft und Wirt- 

schaft etwas zu kurz bzw. werden in das 

Kleingedruckte der Anmerkungen verdrangt. 

Man mochte aber durchaus an Fallbeispielen 

erfahren, wie z. B. Landkonflikte geldst 

werden oder wie Lokalregierungen mit den 

von ihnen geforderten und gelenkten „Dra- 

chenkopf-Untemehmen“ umgehen, die 

Ahlers erwahnt, ohne auf ihre groBe wirt- 

schaftliche Bedeutung einzugehen. Die 

Lektiire macht neugierig auf die geanderte 

Welt jenseits der Amtsstuben.

Jochen Noth
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In den letzten Jahrzehnten ist die Volksre- 

publik China rasant zu einer intemationalen 

Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Westliche 

Beobachter betrachten diese Entwicklung 

skeptisch bis angstlich, was sich unter 

anderem in negativer Chinaberichterstattung 

der hiesigen Medien niederschlagt. Dabei 

stellt Chinas Aufstieg als Ausdehnung des 

im Westen entstandenen kapitalistischen 

Wirtschaftssystems mitnichten eine Bedro- 

hung fur den Westen dar, sondem ist fur ihn 

hochst profitabel. Als Folge der Globalisie- 

rung sind China und der Westen inzwischen 

wirtschaftlich so eng miteinander verfloch- 

ten, dass ihre Zusammenarbeit fur beide 

Seiten nicht nur niitzlich, sondem sogar 

unerlasslich ist. Sowohl die Wahmehmung 

wirtschaftlicher Wachstumschancen als auch 

die Bekampfiing ihrer negativen sozio- 

okonomischen Begleiterscheinungen setzt 

die Kooperation beider Seiten voraus. Um 

Ziele wie das Management des intemationa

len Kapitalflusses oder die Eindammung der 

Erderwarmung erfolgreich anzugehen, 

bedarf es eines gut koordinierten, gemein- 

samen Vorgehens.

Bedingung einer fruchtbaren Zusammenar

beit ist es, dass sich beide Seiten auf gleicher 

Augenhbhe begegnen, wovon sie derzeit 

jedoch weit entfemt sind. So fuhlt sich der 

Westen, im Einklang mit seiner christlich- 

missionarischen Vergangenheit, moralisch 

iiberlegen und nimmt traditionell anderen 

Teilen der Welt gegeniiber eine belehrende 

Haltung ein. Dagegen hat sich das modeme 

China in der Vergangenheit sehr offen fiir 

westliche Einflusse gezeigt. So hat es sich 

erst durch seine Interaktion mit dem Westen 

zu einem kommunistischen, kapitalistischen 

und nationalistischen Staat gewandelt. Durch 

seine wirtschaftlichen Erfolge mit neuem 

Selbstbewusstsein ausgestattet und zugleich 

enttauscht von der ausbleibenden Anerken-
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nung des Westens, sieht sich China inzwi- 

schen jedoch als nicht langer auf das Wohl- 

wollen des herablassend empfundenen 

Westens angewiesen.

Den grundsatzlichen Konflikt zwischen 

China und der westlichen Wertegemein- 

schaft verortet Gu in einem tiefgreifenden 

Unterschied moralischer Wertvorstellungen. 

Wahrend im konfuzianistisch gepragten 

China traditionell das Primat des Kollektivs 

gilt, heben liberale westliche Denktraditio- 

nen auf die Bedeutung universell giiltiger 

individueller Menschenrechte ab. Aus diesen 

diametral entgegengesetzten Denktraditionen 

resultiert die Entstehung einer „Konsenskul- 

tur“ mit dem Ideal autoritar gepragter gesell- 

schaftlicher Hierarchien in China einerseits 

sowie einer „Streitkultur“ mit dem Ideal 

groBtmoglicher Gleichheit in den westlichen 

Demokratien andererseits. Die fundamenta- 

len Unterschiede dieser Weltanschauungen 

verhindem bislang einen echten Dialog 

zwischen China und dem Westen. Stattdes- 

sen ist die Uberzeugung von der eigenen 

kulturellen Uberlegenheit heute auf beiden 

Seiten weit verbreitet: Der Westen erhebt 

den idealistischen Anspruch auf universelie 

Giiltigkeit seiner geistesgeschichtlich in 

Europa verwurzelten moralischen Wertvor

stellungen und iibt dementsprechende Kritik 

an Chinas derzeitigem politischen System. 

Demgegentiber sieht die Mehrheit der 

iiberwiegend pragmatisch denkenden chine- 

sischen Bevolkerung die kommunistische 

Regierung durch deren wirtschaftliche 

Performanz legitimiert. Einer Demokratisie- 

rung des Landes steht sie wegen ihrer 

unklaren Folgen fur soziale Stabilitat und 

Wirtschaftswachstum hingegen eher skep- 

tisch gegeniiber.

Um diese scheinbar uniiberwindlichen 

Differenzen zu bezwingen, pladiert Gu fur 

eine Ausweitung der wirtschaftlichen und 

politischen Dialoge zwischen China und 

dem Westen auf die Ebenen von Philoso

phic, Religion und Gesellschaft. Dabei geht 

es letztlich um den Versuch, eine „richtige 

Mitte“ zwischen dem Primat des Individu- 

ums und dem des Kollektivs zu finden, bei 

der beide Seiten ihren prinzipiellen Stand- 

punkten treu bleiben konnten. Von einer 

derartigen Annaherung wiirden alle Beteilig- 

ten profitieren: Insbesondere wiirde echte 

interkulturelle Kommunikation und Koope- 

ration moglich werden. Daneben wiirde 

mehr individuelle Rechtssicherheit dem 

chinesischen Staat auch wirtschaftlich 

nutzen, wahrend eine groBere Orientierung 

ihrer Burger am Gemeinwohl den gesell- 

schaftlichen Zusammenhalt westlicher 

Wohlfahrtsstaaten starken konnte. Damit 

wird Gus Suche nach Moglichkeiten echter 

interkultureller Verstandigung letztlich zu 

einer Werbung um Akzeptanz und Annahe

rung an das jeweils andere politische System.

Gu untersucht eine Reihe von Denktraditio

nen beider Seiten darauf, ob sie fur dieses 

Unterfangen fruchtbar gemacht werden 

konnen. Letztlich empfiehlt er einen echten 

Kosmopolitismus in Verkniipfung mit 

Respekt fur kulturelle Differenzen. Demzu- 

folge sollen Staaten ihre gegenseitige Souve- 

ranitat durch Nichteinmischung in innere 

Angelegenheiten anderer Nationen anerken- 

nen, sich zugleich aber zum Schutz univer

sell giiltiger Menschenrechte bekennen. 

Angesichts verharteter Fronten auf beiden 

Seiten gibt Gu allerdings einen eher pessi- 

mistischen Ausblick auf die Realisierbarkeit 

dieses Vorschlages.

Die einzelnen Kapitel des Buches widmen 

sich unterschiedlichen Fragestellungen im 

oben dargestellten Kontext. Diese versuchen 

sie durch eine Aneinanderreihung unter- 

schiedlicher soziologischer und politikwis- 

senschaftlicher Theorien zu beantworten, die 

nacheinander ausgefuhrt, stark gemacht und 

dann wieder vollig verworfen werden. Durch 

diesen Aufbau liefert das Buch eine Vielzahl 

unterschiedlicher Perspektiven und eignet 

sich somit gut als Einfiihrung in die Thema- 

tik. Allerdings werden dabei immer wieder 

Spannungsbogen aufgebaut, deren Aufld- 

sungen den zuvor geweckten Erwartungen 

nicht immer geniigen konnen.

Katja Yang


