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Wiederholt ist in den Spalten dieser Zeitschrift im Laufe der letzten Jahre eine Dis- 

kussion um die Entwicklung der Asien-Forschung sowie liber ihr Verhaltnis zu den 

systematischen Grunddisziplinen gefuhrt worden. In diesem Zusammenhang sind 

sowohl inhaltliche Aspekte als auch organisatorische Fragen beriihrt worden. Letz- 

tere sind durch die im letzten Jahrzehnt erfolgte Diskussion liber die Einrichtung 

regionalwissenschaftlicher Studiengange in Koln, Duisburg, Trier und an anderen 

Universitaten aufgeworfen wurden. Vorherrschende Merkmale eines solchen Neu- 

beginns sind stets Gegenwartsbezogenheit, sozialwissenschaftliche Ausrichtung und 

grbBere Praxisorientierung gewesen. Mit einer Verzbgerung von fast dreiBig Jahren 

ist dabei in Deutschland und in anderen europaischen Landem der Ansatz der ame- 

rikanischen area studies rezipiert worden - freilich zu einem Zeitpunkt, wo er in den 

USA selbst im Kreuzfeuer heftiger wissenschaftspolitischer Auseinandersetzungen 

steht.

Dabei geht es in den amerikanischen Kontroversen letztlich um die Grundfrage, ob 

die im Zuge der Globalisierung einheitlicher werdenden Strukturen der Welt von 

heute nach wie vor eine Starke Beschaftigung mit regionalen Besonderheiten und 

Traditionen verlangen. Stets spielen in diesem Zusammenhang China, in geringerem 

MaBe auch andere asiatische oder nahostliche Lander die Rolle derjenigen Regio- 

nen, die sich auf Grund ihrer GrbBe, Bedeutung und Abweichungen von weltweiten 

Grundmustem am starksten gegen die Konvergenzthese sperren. Unlibersehbar 

spielt in den Disput auch die Selbstwahmehmung einer GroBmacht hinein, die nach 

dem Ende des Kalten Kriegs starker als je zuvor von der Uberlegenheit ihres eige- 

nen Modells uberzeugt und weniger als frtiher zur Akzeptanz von Eigenheiten ande- 

rer Gesellschaften bereit ist. Erst nach dem Wiederaufleben sino-amerikanischer 

Spannungen ist eine emeut steigende Hinwendung zu China-bezogenen Regional- 

studien zu bemerken - was ein bezeichnendes Licht auf den alten und beunruhigen- 

den Zusammenhang zwischen der Intensitat von Feindbildem und der Intensitat von 

Interesse wirft. Auch die Asien-Krise hat das Bewusstsein fur die Notwendigkeit 

gescharft, sich wieder mehr mit dem politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Umfeld wichtiger Partnerlander zu beschaftigen, anstatt sich allein auf den Selbst- 

lauf bkonomischer Faktoren zu verlassen.

Obwohl die Diskussion um den Stellenwert von Regionalstudien von ihrem weltpo- 

litischen und weltwirtschaftlichem Hintergrund nicht zu trennen ist, besitzt sie auch 

wissenschaftsimmanente Aspekte, die sich in unterschiedlichen Einstellungen zur 

Frage ihrer institutionellen Ausgestaltung auBem. Besondere regionalwissenschaftli- 

che Einrichtungen sind nicht die einzige Antwort auf das stark gewachsene Gewicht,
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das China und andere asiatische Staaten in der heutigen Welt besitzen, und alterna

tive Organisationsformen fur die Beschaftigung mit Politik, Wirtschaft und Gesell

schaft dieser Lander bleiben existent. Alle Organisationsformen besitzen dabei re- 

gelmabig ihre eigenen Probleme. Das gilt zunachst fur die Alternative einer Einbet- 

tung von Regionalstudien in herkbmmliche, uberwiegend geistesgeschichtlich ori- 

entierte Studiengdnge wie Sinologie, Japanologie oder Indologie. Sie bleibt stets 

eine mogliche Option, wirft jedoch leicht das Problem einer mangelnden sozialwis- 

senschaftlichen Professionalitdt sowie der Uberwaltigung durch historische und 

philologische Anforderungen auf. Weil dies so ist, kampfen Sinologie und andere 

historisch-philologische Zweige der Asien-Wissenschaften in den nutzorientierten 

Zeiten von heute oft um ihre Existenz, die vor noch gar nicht langer Zeit zu Recht 

als Errungenschaft eines aufgeklarten Geistes gefeiert wurde.

Andererseits ist nicht zuletzt in den USA zu beobachten, wie die dort vorherr- 

schende Einbindung von area studies in die sozialwissenschaftlichen Grunddiszipli- 

nen zwar einen deutlichen Gewinn an methodischer und theoretischer Kompetenz 

produziert, aber auch zu linguistischen Defiziten, tiberspannten Auseinandersetzun- 

gen um den kulturellen Faktor sowie zu einer vielfach beklagten Isolierung von 

Regionalspezialisten und deren Abhangigkeit von den wechselhaften regionalen 

Vorlieben und wissenschaftspolitischen Launen der jeweiligen departments fuhrt. 

Der Fairness halber soli nicht verschwiegen werden, dass sich neugeschaffene regi- 

onalwissenschaftliche Studiengange, die in Europa typischerweise neben ihren sozi

alwissenschaftlichen Schwerpunkten auch sprachlichen, historischen und kulturellen 

Elementen grdberes Gewicht einraumen, alles andere als leicht tun, ihre ehrgeizigen 

und oft vollmundig verkundeten Ziele innerhalb schrumpfender Studienzeiten in 

Wirklichkeit umzusetzen.

Offensichtlich bleibt die inhaltliche wie organisatorische Verbindung von theore- 

tisch-methodischem Grundlagenwissen einerseits, regional- und kulturspezifischen 

Kenntnissen andererseits ein schwieriges Unterfangen - was es angesichts des histo- 

risch gewachsenen Eurozentrismus modemer Wissenschaften und der fortlaufenden 

Anhebung ihrer methodologischen Anforderungen, des erheblichen Eigengewichts 

asiatischer Kulturen und des hohen Schwierigkeitsgrades vieler ihrer Sprachen im- 

mer gewesen ist. Und der Ubersichtlichkeit eines durch mancherlei vested interests 

verminten Feldes ist es nicht gerade dienlich, wenn sozialwissenschaftliche Mutter- 

disziplinen wie Soziologie und Okonomie, Politologie und Psychologic ihrerseits 

noch junge Facher und Mischkonstruktionen sind, die bis heute mit erheblichen 

intemen Abgrenzungs- und Selbstverstandnisproblemen zu kampfen haben.

Zuletzt hat die Debatte im Juli-Heft von ASIEN einen Niederschlag gefunden - in 

den lesenswerten Beitragen von Werner Pascha, Beate Reszat und Helmut Leipold 

uber die Beziehung zwischen Regionalstudien und Wirtschaftswissenschaften sowie 

in der einige Seiten spater angekiindigten Grundung eines Arbeitskreises fur sozial

wissenschaftliche China-Forschung. Parallel dazu ist in der Sinologie die Beschafti

gung mit der Geschichte und dem Selbstverstandnis des eigenen Fachs intensiviert 

worden. Als bisher eindrucksvollstes Ergebnis dieser Anstrengungen liegt der 1999 

von Helmut Martin und Christiane Hammer herausgegebene Sammelband iiber 

Chinawissenschaften — Deutschsprachige Entwicklungen vor. - Selbst wenn die
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Diskussion noch lange nicht am Ende erscheint, so zeigt allein ihre Existenz eine 

beginnende und begrtiBenswerte Veranderung friiherer Zustande an, in denen die 

kritische Auseinandersetzung mit Theorien und Methoden, Geschichte und For- 

schungsstand, Starken und Schwachen des eigenen Fachs innerhalb der deutschen 

Asien-Wissenschaften nicht gerade weitverbreitet waren.

Die folgenden Ausfuhrungen verstehen sich vor diesem Hintergrund als Beitrag zu 

einer laufenden Diskussion, die in periodischen Abstanden neu gefuhrt werden 

sollte, um Fortentwicklung und Vitalitat der Wissenschaft zu sichem. Dabei handelt 

es sich um eine Bestandsaufnahme sozialwissenschaftlicher China-Forschung, die 

auf friiheren Stellungnahmen1 und einem Beitrag flir die von Brunhild Staiger be- 

sorgte und noch unverbffentlichte Neuausgabe des China-Handbuchs basiert. Letz- 

terer wurde fur den vorliegenden Abdruck erweitert. Die Bestandsaufnahme ver- 

sucht, die bisherigen Erfahrungen von uber achtzig Jahren sozialwissenschaftlicher 

China-Forschung in komprimierter Form auf wenigen Seiten zusammenzufassen - 

ein Verfahren, das Simplifizierung und Einseitigkeit geradezu heraufbeschwbrt, aber 

vielleicht dennoch seine eigenen Meriten besitzt. AuBerdem sollen sich abzeich- 

nende neue Aufgaben skizziert werden, die abermals in das Spannungsfeld von 

Regionalstudien und Grundlagendisziplinen zuruckfuhren. Dabei wird auf die im 

Folgenden ebenfalls abgedruckten Thesen zum chinesischen WTO-Beitritt Bezug 

genommen. Der Beitrag ist nicht als Werbeschrift konzipiert; er soil auch durchaus 

kritische Aspekte der sozialwissenschaftlichen China-Forschung nicht verschwei- 

gen.

1 Systematik, Methoden und Gegenstand der sozialwissenschaftli

chen China-Forschung

Die sozialwissenschaftliche China-Forschung arbeitet unter Verwendung von Theo

rien und Methoden der Disziplinen Soziologie, Politologie, Psychologic, Ethnologie, 

der Wirtschaftswissenschaften sowie verwandter und abgeleiteter Wissensbereiche. 

Sie kann sowohl von diesen Fachem als auch innerhalb der Sinologie betrieben 

werden. In letzterem Fall hat sich in der jtingsten Vergangenheit eine starkere insti- 

tutionelle Trennung von der Klassischen Sinologie mit ihren zumeist historisch- 

philologischen Schwerpunkten vollzogen. Auch sozialwissenschaftliche Arbeiten 

mussen jedoch stets bestrebt sein, DenkanstbBe und methodische Entwicklungen aus 

den Grunddisziplinen mit der Kenntnisnahme historischer Zeitumstande, kulturspe- 

zifischer Faktoren und originalsprachlicher Materialien aus China zu verbinden. 

Ausnahmen kbnnen gerechtfertigt sein, wenn theoretische oder methodische Erbrte- 

rungen, integrative oder komparative Betrachtungen im Vordergrund stehen. Auch 

sinken die sprachlichen Anforderungen bei Beschrankung auf bestimmte wirt- 

schaftliche oder auBenpolitische Themen.

1 Thomas Scharping, "Zum Wandel des westlichen China-Bildes seit 1970, Methoden- und 

quellenkritische Anmerkungen", in: Ostkolleg der Bundeszentrale fllr politische Bildung (Hrsg.), VR 

China im Wandel, Bonn 1985, S. 130-141; ders., "Sprilnge im Spiegel: Das China-Bild im Wandel 

der westlichen Forschung", in: ebenda, 2. Uberarbeitete und erweiterte Auflage, Bonn 1988, S. 15-42.
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Die sozialwissenschaftliche China-Forschung ist durch die Interessenschwerpunkte 

ihrer meisten Vertreter und durch die Merkmaie ihres gewohnlich verwendeten 

Materials iiberwiegend gegenwartsbezogen, kann sich aber prinzipiell auch mit dem 

alten China beschdftigen. Bei vielen aktuellen Fragen zeigen sich langfristige struk- 

turelle Faktoren, die eine Beschdftigung mit der Spatzeit der Monarchic im 19. Jahr- 

hundert verlangen.

Gegenstand der sozialwissenschaftlichen China-Forschung sind Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft sowie kulturelle Phanomene, sofem sie als Sozialverhalten be- 

trachtet werden. Obwohl die verschiedenen FScher ihre eigenen Fragestellungen, 

Kategorien und Methoden entwickelt haben, erfordem viele Themen eine interdiszi- 

plinare Behandlung. Das gilt insbesondere fur die chinesische Reformpolitik seit 

1978,.in deren Verlauf der in der Mao-Ara herrschende Vorrang der Politik durch 

gesellschaftliche Emanzipationsprozesse und die Allgegenwart der Okonomie rela- 

tiviert worden ist.

Im Gegensatz zu geisteswissenschaftlichen Ansatzen mit ihren intentionalen Deu- 

tungsschemata, hermeneutischen Erklfirungen und erzahlenden Darstellungsformen 

dominieren bei sozialwissenschaftlichen Studien anonyme Massenphanomene mit 

einer Vielzahl von Akteuren, die klassifiziert und sodann nach Veranderungen, Re- 

gelmabigkeiten und Wirkungszusammenhangen analysiert werden. Im Vordergrund 

stehen weniger herausgehobene Persbnlichkeiten oder Werke als vielmehr die 

Masse der Durchschnittsfalle. Dabei sollen nicht Details gehauft, sondem typische 

Strukturen erkannt werden. Dies fiihrt zum Streben nach Verallgemeinerung vom 

Einzelfall und zur Verwendung objektivierbarer Massendaten. Erst Datenanalysen 

ermbglichen es, die Reprasentativitat und Streuung von Merkmalen zu erbrtem, 

individuelle Handlungen auf einer Skala sozialen Verhaltens einzuordnen, genauere 

Aussagen liber regionale Abweichungen oder zeitliche Entwicklungen zu machen. 

Sie bedingen eine Verwendung empirischer Materialien aus Fallstudien, Primarer- 

hebungen, sekundaren Wirtschafts- und Sozialstatistiken. Die behavioristische Re

volution, die sich seit Mitte dieses Jahrhunderts vor allem in den USA vollzog und 

auch auf die China-Forschung Einfluss nahm, hat allerdings vergeblich gehofft, aus 

ihren quantitativen Befunden universale Gesetze ableiten zu kbnnen.

Datenanalysen bleiben stets raum-, zeit- und milieubezogen und sollten deshalb mit 

qualitativen Untersuchungen kombiniert werden. Die Notwendigkeit dazu zeigt sich 

insbesondere bei der Untersuchung von Ursachen und Wirkungen: Ohne die Einbe- 

ziehung des historischen Gedachtnisses sowie kulturell gepragter Erwartungen und 

Sinngebungen sind Handlungen nicht adaquat erklarbar. Quantitative Analysen 

kbnnen damit auch nur in bestimmtem Umfang die Frage nach dem Gewicht und der 

Bewertung verschiedener Faktoren beantworten. Sie setzen uberdies die Identi- 

fizierung, Kategorisierung und operationalisierte Definition relevanter Tatbestande 

voraus. Dafur miissen sie sich mbglichst auf beschreibende Studien und Theorien 

stiitzen, die bestatigt, modifiziert oder widerlegt werden kbnnen.

Die China-Forschung liefert dabei allerdings haufig genug Belege fur das Dilemma 

der Sozialwissenschaften, die auf der Suche nach Universalien des gesellschaftli- 

chen Verhaltens standig mit dem historisch, kulturell oder individuell gepragten 

Besonderen konfrontiert werden. Ihre Aussagen kbnnen deshalb immer nur mit
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Wahrscheinlichkeit, niemals mit Sicherheit getroffen werden. Uneinheitliche und 

umstrittene Begriffsbildungen oder mangelhafte Operationalisierungen, kurze Zeit- 

horizonte, wechselnde Interessenfelder und fehlende Daten tragen das Ihrige dazu 

bei, die Uberpriifung theoretischer Konstrukte haufig unmbglich zu machen, vielen 

Aussagen den Charakter des Hypothetischen zu verleihen, sie einem schnellen 

Wandel zu unterwerfen und auf eine "mittlere Reichweite" zu beschranken. Metho

den wie Dokumentenanalyse und Textkritik, Beobachtung, Tiefeninterview und 

Biographie bleiben in solchen Bereichen unverzichtbar, die sich prinzipiell der 

Messbarkeit entziehen, fur empirische Forschungen schwer zuganglich sind oder 

durch Entscheidungen weniger Akteure gepragt bleiben. Solche qualitativen Studien 

schlagen wieder die Briicke zur Geisteswissenschaft. Gute sozialwissenschaftliche 

China-Forschung zeichnet sich daher durch Methodenvielfalt und den behutsamen 

Umgang mit Generalisierungen aus.

2 Wissenschaftsgeschichte

Ausfuhrlichere Beschreibungen sozialer Zustande und politischer Verhaltnisse in 

China sowie auf den AuBenhandel bezogene Datensammlungen aus westlicher Hand 

liegen seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts vor. Erste empirische Untersuchun- 

gen und methodisch anspruchsvollere Analysen zu Gegenwartsproblemen des Lan

des setzen ab ca. 1918 ein. Viele wurden durch die protestantische Mission, die 

kommunistische Bewegung oder die westliche Bildungsarbeit in China inspiriert, 

andere wegen ihrer Anwendungsbezogenheit von europaischen oder japanischen 

Kolonialeinrichtungen gefbrdert. Als wichtigstes Beispiel fur den letzteren Fall ist 

die ausgedehnte Forschungstatigkeit der japanisch beherrschten Sudmandschuri- 

schen Eisenbahngesellschaft zu nennen. Etwa zur gleichen Zeit beginnen zunachst 

im japanischen und chinesischen Schrifttum, dann in der westlichen China-For

schung Analysen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Landes, die mit moder- 

nen Methoden und Konzepten arbeiten und sich auf zwar auBerst umfangreiche, aber 

gleichwohl problematische historische Quellen sttitzen konnen.

Die meisten sozialwissenschaftlichen Studien sind jedoch erst nach dem II. Welt- 

krieg entstanden. Eine flihrende Rolle haben dabei die USA gespielt, in denen die 

gegenwartsbezogene China-Forschung nach 1942 einen ungeahnten Aufschwung 

erlebte. Das war ursachlich auf den amerikanischen Kriegseintritt im Femen Osten, 

den spateren Ausbruch des Kalten Krieges und die sino-amerikanische {Confronta

tion zuruckzufuhren. AuBerdem haben diese Studien stark von den Innovationen der 

empirischen Sozialforschung in den USA und von dem dort iiblichen kommunikati- 

veren Wissenschaftsstil profitiert. Seit den 70er Jahren sind sie zudem in Amerika 

wie in anderen westlichen Industriestaaten massiv von wirtschaftlichen Interessen 

beeinflusst worden.

Mit wenigen Ausnahmen haben europaische oder japanische Forschungen erst rela- 

tiv spat die amerikanische Dominanz nach dem II. Weltkrieg aufgelockert. Lange 

Zeit wurden sozialwissenschaftliche Studien zum modemen China in Westeuropa 

von der hier dominanten geistesgeschichtlichen Universitatstradition zuriickgewie- 

sen. In der Sowjetunion und in Osteuropa lenkte zwar der Marxismus-Leninismus
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die Aufrnerksamkeit auf sozialwissenschaftliche Fragen. Gleichzeitig aber behin- 

derten zahllose Dogmen sowie ein rascher Wechsel von Freundschafts- und Feind- 

schaftstabus die Forschung. In Japan hat nach dem Kriegsende auch die innere Be- 

fangenheit durch das Erbe der fruheren Annexionspolitik eine Rolle gespielt. Uber- 

all aber hat die weitgehende AbschlieBung Chinas zwischen 1949 und 1979 die 

sozialwissenschaftliche China-Forschung schwer beeintrachtigt, sie entweder zu 

muhsamen Puzzle-Arbeiten gezwungen oder, zweifellos beliebter, auf normative 

Glaubensbekenntnisse und politische Spekulationen reduziert.

Sozialwissenschaftliche Studien aus China selbst haben sich wiederum nur verzbgert 

in die wissenschaftliche Diskussion einbringen kbnnen. Fast uber das gesamte 20. 

Jahrhundert hinweg waren sie engeren oder weiteren politischen Vorgaben der je- 

weiligen Regierungen unterworfen und kdmpften mit dem Problem, sich aus den 

Normen einer groBen historiographischen Tradition befreien und sozialwissen

schaftliche Methoden aus dem Ausland rezipieren zu miissen. Auf vielen Gebieten 

beeintrachtigte auch der verbreitete nationalistische Impuls der chinesischen Intelli- 

genz die Forschung. Auf Taiwan hat die Befreiung aus der Vergangenheit bereits in 

den 70er Jahren eingesetzt. Auch in der Volksrepublik haben, trotz anhaltender 

Beschrankungen in bestimmten Bereichen, sozialwissenschaftliche Arbeiten seit den 

80er Jahren erheblich an Statur gewonnen. Sie sind heute, jenseits des Kolonialzeit- 

alters, zum unverzichtbaren Bestandteil eines globalen wissenschaftlichen Disburses 

geworden. Sie aus sprachlichen Grtinden nicht berucksichtigen zu konnen, ftihrt zu 

einer schwerwiegenden Beeintrachtigung der Forschung.

Diese eng mit der Auseinandersetzung zwischen China und dem Westen verbundene 

Geschichte, die Interessengebundenheit und ideologische Aufladung ihrer Themen, 

haben die sozialwissenschaftliche China-Forschung vor Lebensfeme bewahrt, ihr 

Aufrnerksamkeit und Forderung gesichert. Die schwierigen auBeren Rahmenbedin- 

gungen sowie die prominente Rolle von Missionaren, politischen Aktivisten und 

Nutzanwendem unterschiedlicher Couleurs haben aber gleichzeitig immer wieder 

Neigungen zu missionarischem Eifer, extremer Politisierung und zur Konstruktion 

von Wunschbildem erzeugt. Sollte Prognosefahigkeit ein MaBstab fur die Reife 

eines Wissensgebietes ein, so bleibt festzuhalten, dass in der sozialwissenschaftli- 

chen China-Forschung die Zahl der Fehlprognosen die Zahl der richtigen Voraussa- 

gen bei weitem uberwiegt.

3 Fiihrende Paradigmen und Forschungsgebiete

In den 20er und 30er Jahren haben vor allem Dorfstudien, in geringerem MaBe auch 

Untersuchungen zu stadtischen Lebensbedingungen, die Forschung beschaftigt. Ihre 

Antriebskraft bezogen sie meistens aus sozialreformerischen Bestrebungen im Bil- 

dungs-, Arbeits- und Gesundheitswesen oder im Bereich von Familiensystem, Frau- 

enemanzipation und Bevblkerungsentwicklung. Andere Arbeiten erklarten sich aus 

der Absicht, durch eine Analyse von Eigentumsverhaltnissen und Klassenbeziehun- 

gen die Revolution zu fbrdem. Letzteres gait insbesondere auch fur chinesische 

Studien, die zunehmend durch den Marximus gepragt und untrennbar mit den in- 

nenpolitische Auseinandersetzungen im Lande verbunden waren. Uber den Charak-
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ter des chinesischen Feudalismus, die Besonderheiten des biirokratischen Staates 

und die Periodisierung der chinesischen Geschichte warden groBe Debatten gefuhrt, 

die jedoch haufig den Charakter einer konfuzianischen Scholastik im modemen 

Gewand annahmen. Seit den 30er Jahren haben verschiedene chinesische Wissen- 

schaftler und westliche China-Forscher zudem den Eurozentrismus grundlegender 

Begriffssysteme und Theorien in Frage gestellt. Der Anspruch auf Reformulierung 

von Kategorien und Hypothesen ist jedoch bis heute nur unvollkommen eingelbst 

worden.

Nach dem II. Weltkrieg schob sich die Suche nach Griinden fur den Sieg des Kom- 

munismus in China in den Vordergrund politologischer China-Studien. Eine Min- 

derheit auslandischer China-Forscher kniipfte dabei an die oft marxistisch inspirier- 

ten Gesellschaftsanalysen der Vorkriegszeit an. Mehrheitlich herrschten jedoch 

Erklarungen im Rahmen beschreibender Totalitarismus-Modelle vor. Historische 

Entwicklungsumstande, soziale oder bkonomische Funktionen kommunistischer 

Herrschaft wurden dabei nur teilweise beriicksichtigt. Lediglich der Nationalismus 

als wesentliche Antriebskraft der Revolution erhielt grbBere Auftnerksamkeit. Der 

Blick war haufig auf die Ubemahme eines monolithischen Sowjetsystems fixiert, 

breite normative Beschreibungen zu Ideologic, politischem Programm und organi- 

satorischem Entwurf dominierten. Ihnen entsprachen auf chinesischer Seite meist 

ebenso formelhafte marxistische Gesellschaftsanalysen aus der Feder von Parteiau- 

toren. Die mangelnden Feldforschungsmdglichkeiten fur auslandische Wissen- 

schaftler, die Abschaffung sozialwissenschaftlicher Facher in China und die Kam- 

pagnen gegen chinesische Intellektuelle lieBen die empirische Uberpriifung und 

Differenzierung giobaler Thesen verkummem. Die schon in den 50er Jahren her- 

vortretende Dominanz Mao Zedongs, die seit den 60er Jahren auf alien Politikfel- 

dem absolutistische Formen annahm, begiinstigte spater personalistische Studien 

und Deutungsmuster.

In den 70er Jahren erzeugte die Kulturrevolution in China wie im Ausland eine Flut 

normativer, haufig apologetischer Schriften zu den Zielen der Revolution. Die da- 

mals auch von manchen westlichen Wissenschaftlem verfassten Propagandaschrif- 

ten haben die gegenwartsbezogene China-Forschung nachhaltig kompromittiert, den 

oft ideologischen Gehalt und die mangelnde wissenschaftliche Fundierung vieler 

Aussagen bloBgestellt. Erst allmahlich wurde eine langsam wachsende Zahl von 

Studien uber die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Revolution wahrgenom- 

men. Dabei scharften die heftigen politischen Auseinandersetzungen in China das 

Bewusstsein fur elementare Grundspannungen der chinesischen Gesellschaft und 

kulturelle Aspekte der Konfliktaustragung. In seiner Folge riickten Interessengrup- 

pen-Analysen, Fraktionalismus-Modelle und Studien zur politischen Kultur starker 

in den Vordergrund. Letztere beschaftigten sich mit den subjektiven Dimensionen 

der Politik, wie sie in Erinnerungen und Einstellungen, Werten und der Macht von 

Symbolen zum Ausdruck kommen. Sie befbrderten dabei die Erkenntnis, dass auch 

fur die sozialwissenschaftliche Forschung eine Beschaftigung mit historischen Fak- 

toren unverzichtbar bleibt. In die gleiche Richtung hat der Neo-Traditionalismus im 

Wirtschafts- und Sozialverhalten der chinesischen Bevblkerung gewirkt, wie er im 

Zuge der Reformpolitik vermehrt in Erscheinung trat.
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Der Umschwung nach Maos Tod hat die Informationsdichte dramatisch zunehmen 

lassen und eine empirisch orientierte Literatur mit grdBerer Trennscharfe fur regio

nal-, schiehten- und epochenspezifische Abweichungen hervorgebracht. Die Legiti- 

mierung von Wettbewerb und Leistungsprinzip in China hat zudem einen Paradig- 

menwechsel bewirkt: Verhaltensanderungen werden heute meist nicht mehr auf 

politisch-ideologische Faktoren, sondem auf individuelle Nutzenmaximierung in- 

nerhalb bestimmter Handlungsbeschrankungen zuriickgefuhrt. Diese aus der Oko- 

nomie ubemommene Rationalitatsannahme und ihre Grenzen, wie sie durch politi- 

sche Macht und biirokratische Institutionen, soziale Interessen, kulturelle Normen 

und kognitive BeschrSnkungen gesetzt werden, haben vor allem Transformations- 

forschungen gepragt, die sich mit Ursachen, Mechanismen und Konsequenzen der 

Wirtschaftsreformen auf den verschiedensten Gebieten beschaftigen. Weitere wich- 

tige sozialwissenschaftliche Studien sind uber die normative Behandlung von politi- 

schen Programmen und rechtlichen Bestimmungen hinausgegangen, auf die sich 

friihere Studien oft ausschlieBlich beschrankten. Sie haben erstmals auch Interessen- 

artikulation, biirokratische Prozesse und die Umsetzungsprobleme der Politik einge- 

hender untersuchen kbnnen. Wieder andere Arbeiten haben sich mit dem sozialen 

Wandel im Bereich von Bevdlkerung, Bildungs- und Arbeitswesen beschaftigt und 

dabei die Autonomie der gesellschaftlichen Sphere thematisiert. Vielfach sind neu- 

ere Forschungen von der Frage iiberwdlbt worden, ob in China eine Zivilgesellschaft 

entsteht und ob dieses Konzept fur China angemessen ist.

4 Neue Tendenzen

Der bevorstehende WTO-Beitritt Chinas weist alle Merkmale einer historischen 

Zasur auf, die abermals zu tief greifenden Neuorientierungen der sozialwissen- 

schaftlichen, gegenwartsbezogenen China-Forschung ftihren kann. Haufig erinnem 

die dabei aufgeworfenen Fragen an ein Oberthema, das unter der Uberschrift "Chi

nas Auseinandersetzung mit dem Westen" seit 150 Jahren zum eisemen Kembestand 

der westlichen Auseinandersetzung mit China gehbrt. Die Verteilung der Rollen 

innerhalb dieses Interpretationsschemas hat jedoch ihre friihere Eindeutigkeit verlo- 

ren; sie wird zunehmend durch gegenseitige Abhangigkeiten und die Konfrontation 

mit gemeinsamen Problemen beeinflusst. Genauso wie im Westen, wirken durch die 

gewachsene Rolle des Weltmarktes und der intemationalen Massenkommunikation 

auBere Faktoren starker als bisher auf innerchinesische Entwicklungen ein. Dies 

wird sich in erster Linie bei wirtschaftlichen Zusammenhangen, Organisationsfor- 

men und Verfahrensweisen, bei rechtlichen und administrativen Rahmenbedingun- 

gen, bei informationspolitischen Regelungen und bildungspolitischen Inhalten zei- 

gen. Dadurch werden mehr Forschungsthemen als bisher im intemationalen Kontext 

analysiert und komparativ bearbeitet werden miissen. Ein emeuter Schub fur die 

Ubertragung anwendungsbezogener Konzepte und Methoden aus den Sozialwissen- 

schaften (wie tibrigens auch aus der Rechtswissenschaft) ist zu erwarten. Auch wird 

sich der Zwang zu intemationalen Kooperationsforschungen, nicht zuletzt mit chi- 

nesischen Institutionen selbst, verstarken.

Gleichwohl spielen die Spezifika des chinesischen Failes, wie sie durch die GroBe 

des Landes, sein historisches Erbe und sein politisches System, die Besonderheiten
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seiner kulturellen und gesellschaftlichen Verhaltnisse gegeben sind, nach wie vor 

eine herausragende Rolle. Sie erlauben keine einfache Ubertragung ausldndischer 

Vorbilder auf China, nbtigen stets zu einer Auseinandersetzung mit "der chinesi- 

schen Differenz". Zwar kann kein Zweifel bestehen, dass auch in China okonomi- 

sche Faktoren zur Hauptantriebskraft eines sich rasant beschleunigenden Wandels 

geworden sind, doch muss sich die Forschung neben den objektiven Veranderungen 

struktureller Rahmenbedingungen weiterhin mit ihren kulturellen Verarbeitungen 

beschaftigen. Herrschaftsmechanismen und soziale Prozesse, Anspriiche und MaB- 

stabe, Perzeptionen, Interpretationen und Bewertungen behalten auf der sozialen und 

politischen Ebene eine zentrale Bedeutung. Sie klaffen in China und im Ausland 

oftmals erheblich auseinander. Ein Beispiel fur das komplexe Zusammenspiel solch 

verschiedener Faktoren liefert das Erstarken des chinesischen Nationalismus in den 

90er Jahren. Interdisziplinaritat ist deshalb wichtig wie eh und je. Trotz einiger 

langfristiger Trends, die auf der Makroebene absehbar erscheinen, bleibt der kiinf- 

tige Wandel in China hochgradig von Ambivalenzen und Unwagbarkeiten gekenn- 

zeichnet. Das erzeugt einen raschen Paradigmenwechsel, fast schon einen Paradig- 

menverschleiB der Forschung. Anstatt beklagt zu werden, sollte er die Einsicht 

fbrdem, dass ein fruchtbares Wechselverhaltnis von Theorie und Empirie unver- 

zichtbar bleibt.

Der chinesische WTO-Beitritt: 

Thesen zu seinen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

politischen Folgen

Thomas Scharping

Die im Mai 2000 von Gudrun Wacker und Christoph Mtiller-Hofstede organisierte 

2. Nachwuchstagung Ostasien im Ost-West-Kolleg der Bundeszentrale filr politische 

Bildung bot Anlass, einige Thesen liber die absehbaren Folgen des chinesischen 

WTO-Beitritts Fur Politik und Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft des Landes beizu- 

steuem.1 Sie seien im Folgenden mit kleineren Anderungen und Zusatzen wiederge- 

geben.

A. Wirtschaftliche Folgen

1. Der chinesische WTO-Beitritt wird tief greifende Auswirkungen auf den chinesi

schen AuBenhandel haben: Er wird eine generelle Senkung chinesischer Zolle und 

Einfuhrbeschrankungen mit einer zunachst eintretenden auslandischen Dominanz in 

High-Tech-Bereichen wie Telekommunikation, Automobilbau und EDV-Technik 

nach sich ziehen. Dariiber hinaus werden auslandische Banken und Versicherungs- 

gesellschaften, Handels- und Transportuntemehmen sowie Dienstleister in so unter- 

schiedlichen Branchen wie Touristik und Ingenieurwesen, Film- und Musikver-

1 Vgl. Thomas Scharping: "Globalisierung und ihre Auswirkungen fur die Asien-Wissenschaften: 16 

Thesen zum chinesischen WTO-Beitritt und seinen absehbaren Folgen", in: Bundesinstitut fur 

ostwissenschaftliche und intemationale Studien u.a. (Hrsg.): Globalisierung, Regionalisierung, 

Fragmentierung. Beitrage zur 2. Nachwuchstagung Ostasien, KOln Juni 2000, S. 148-151.


