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with historical records and historiography as 

detailed as possible.

Karin-Irene Eiermann

Karl Pilny: Das asiatische Jahrhun- 

dert. China und Japan auf dem Weg 

zur neuen Weltmach

Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 2005, 340

S., 24,90 €

Weltwirtschaft im Zeichen des Drachen - 

von jeher schon zog der Feme Osten sowohl 

Bewunderung als auch Angste auf sich. 

Wahrend die in den 1980er-Jahren allseits 

verkiindete "japanische Gefahr" im darauf 

folgenden Jahrzehnt angesichts von Rezes- 

sion und Bankenkrise etwas in den Hinter- 

grund riickte, geht im Westen wieder die 

Angst vor einer asiatisch dominierten Welt

wirtschaft um. Dabei hat - so scheint es - 

der alte Dauerrivale Japan Verstarkung 

bekommen: die Volksrepublik China.

Fur den Wirtschaftsrechtler Karl Pilny, der 

uber langjahrige praktische Erfahrungen im 

asiatischen Raum verfiigt, deutet sich bereits 

ein Trend an, der diese beiden Lander zu 

einer neuen dkonomischen Weltmacht wer- 

den lasst. Mit seinem im Campus Verlag 

erschienen Buch Das asiatische Jahrhundert 

legt er eine lehrreiche Studie uber die Her- 

ausforderungen vor, denen sich die westli

chen Industriestaaten in den nachsten Jahr- 

zehnten gegeniibersehen werden. Er vermei- 

det die sonst ubliche Sensationsgier und 

versucht, ein ausgewogenes Bild mbglicher 

Szenarien zu zeichnen.

Seine These lautet, das westliche Wirt- 

schaftsmodell sei auf Dauer gesehen dem 

asiatischen unterlegen. Dabei macht er im 

westlichen Denken mittel- und langfristig 

einen gravierenden Wettbewerbsnachteil 

aus: die vollige Fixierung auf kurzfristige, 

Borsenkurs begiinstigende Gewinne, den 

Shareholder-Value. Die Konzentration auf 

schnelle Ertrage in Europa und den USA 

verdecke den Blick auf langwierige Ent- 

wicklungen, welche die Weltwirtschaft von 

morgen pragen werden.

Die Asiaten dagegen, die einer eher gemein- 

schaftsorientierten Kapitalismusvariante an- 

hangen und folglich mit der Freihandels- 

doktrin wenig anfangen kbnnen, besitzen 

einen breiteren Fokus im Wirtschaftsleben. 

Dies fuhre dazu, dass der Westen einerseits 

die Absatzmbglichkeiten fur seine Waren 

iiberschatzt, was einige Unternehmen vor 

allem in der Automobilbranche mittlerweile 

schmerzhaft erfahren haben. Andererseits 

verkennen sie das Bemuhen insbesondere 

der Chinesen, sich westliches Know-how 

anzueignen, um die entsprechenden Pro- 

dukte dann selbst herstellen zu kbnnen. Mit 

dieser strategischen Ausrichtung wiirden sie 

in einem ersten Schritt die arbeitsintensiven 

und in einem zweiten Schritt auch die tech- 

nologieintensiven Produktionsablaufe an- 

bzw. abziehen. Dem Westen bliebe zukiinf- 

tig kein Bereich mehr, in dem er einen be- 

sonderen Wettbewerbsvorsprung vorweisen 

kann.

Ob die von einer Staatsbiirokratie gelenktcn 

asiatischen Wirtschaften, die mil der Globa- 

lisierung einhergehende Beschleunigung der 

Okonomie besser bewaltigen kbnnen als die 

marktorientierten westlichen, ist zumindest 

fraglich. In dem MaBe, wie die Staaten an 

Steuerungsfahigkeit verlieren, werden auch 

sie vor neue Herausforderungen gestellt. 

Dennoch bleibt es wichtig anzuerkennen, 

dass es neben dem liberalen Model! auch 

andere Wirtschaftskonzeptionen mit anderen 

Wertorientierungen gibt - mbgliche Kon- 

flikte kbnnen so besser antizipiert und bear- 

beitet werden. Dem Autor ist es gelungen, 

den Blick hierfur zu scharfen. Und: Ein 

Nachdenken Liber die eigene Wirtschafts- 

weise kann nie schaden.

Einem weiteren Teil des Buches raumt Pilny 

ferner der iiberaus interessanten Frage ein, 

wie sich das japanisch-chinesische Verhalt- 

nis in politischer Hinsicht entwickeln 

kbnnte. Uber die Frage, wer in Zukunft die 

Fuhrungsrolle in Asien ubernehmen wird, 

kann heute nur spekuliert werden. Ange-
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sichts der historischen Lasten sind fur ihn 

jedoch einige Szenarien denkbar, wobei su

gar kriegerische Auseinandersetzungen im 

Bereich des Moglichen liegen. Die bffentli- 

chen Demonstrationen vor japanischen 

Einrichtungen in China und die chinesische 

Ablehnung eines permanenten japanischen 

Sitzes im UN-Sicherheitsrat deuten das 

Konfliktpotenzial an. Dennoch wird die 

japanische Seite die groBeren Anpassungs- 

leistungen zu erbringen haben. Wahrend 

Japan unter Umstanden eine okonomische 

Vorherrschaft Chinas akzeptieren kbnnte, 

wird es wohl weiterhin eine politische Do- 

minanz beanspruchen. Die militaristische 

Tradition der japanischen Gesellschaft 

spricht eher dafiur, dass sie aggressiv auf den 

Aufslieg Chinas reagieren wird.

Detail- und faktenreich, mit historischen und 

kulturellen Exkursen garniert vermag das 

Buch jederzeit die Balance zwischen seribser 

Informationsvermittlung und spannender 

Unterhaltung zu halten.

Daniel Muller

John Wong, Yongnian Zheng (ed.): 

The SARS Epidemic: Challenges to 

China's Crisis Management

Singapore: World Scientific Publishing Co. 

Pte. Ltd., 2004, 226 S., 58 USS

Das "Severe Acute Respiratory Syndrome" 

(SARS) war im Fruhjahr 2003 das globale 

Nachrichtenthema - iibertroffen nur vom 

Irakkrieg. Die Welt sah in Angst und Ver- 

wunderung auf ein China, das uber funf 

lange Monate hinweg diese Epidemic fahr- 

lassig zur globalen Bedrohung werden lieB, 

bevor endlich effektive GegenmaBnahmen 

ergritfen wurden. In einem internationalen 

Kraftakt war SARS dann bis zum Hoch- 

sommer besiegt — und schnell wieder ver- 

gessen.

Einige Wissenschaftler aber nahmen die 

Ereignisse zum Ausgangspunkt fur grundle- 

gende Einsichten Liber China von heute. Als 

Ergebnis wartet nun das East Asian Institute 

(EA1) in Singapur mit einer Sammlung von 

acht iiberarbeiteten Beitragen eines internen 

Workshops vom November 2003 auf. Aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln versuchen 

Fachleute des EAI Schwachen und Starken 

im politischen System Chinas am Fall der 

SARS-Krise greifbar zu machen sowie 

Mbglichkeiten und Anlaufe zur Reform zu 

diskutieren. Aufgenommen sind Expertisen 

zum politischen System, zu Lokalpolitik als 

Spezialaspekt, zu Wirtschaft, Recht, Ge- 

sundheitswesen, Epidemiologie, Medien und 

zum Sonderfall Hongkong.

Das Programm verspricht Vielseitigkeit und 

tatsachlich basiert jeder Einzelbeitrag auf 

einer weitgehend eigenen Chronik der Er

eignisse mit jeweiligen Schwerpunkten. 

Natiirlich wiederholen sich die Inhalte par- 

tiell auch, aber das ist kein wirklicher Nach- 

teil: Die Starke der Sammlung sind die in 

sich geschlossenen, stringenten Einzelbei- 

trage.

So z.B. wird anhand von wenigen Punkten 

und Graphiken der Faktor des maroden 

chinesischen Gesundheitswesens (Gu) deut- 

lich. Der Weg des "weniger Staat, mehr 

Markt" im Bereich der Gesundheit war 

offensichtlich fatal: Er vernachlassigte die 

Bediirfnisse der sozialen Unterschichten 

sowie der Landbevolkerung und ist verant- 

wortlich fiir die Schwachen der praventiven 

Medizin und der Seuchenmedizin im Sys

tem, die SARS offen legte.

An welch gravierenden inneren Problemen 

die chinesische Epidemiologie krankt, zeigt 

ein weiterer Beitrag (Cao). Zwar an der 

Quelle der Information, lieferten deren 

Institute doch kaum Konstruktives. Vielmehr 

blockierten sie sich gegenseitig, wobei Stan- 

desdiinkel und Eigeninteressen uber Trans- 

parenz und Wahrheit gingen.

Koordinationsprobleme gehen hier mit 

Informationsproblemen Hand in Hand und 

sind uberhaupt in der Aufsatzsammlung oft 

wiederkehrendes Motiv. Danach fehlt es in 

China notorisch an vertikalem wie horizon- 

talem Informationsfluss und der Zusammen-


