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"55 Tage in Peking" -

Zur Unberechenbarkeit 

der Volksrepubiik China

"Was ist dabei unset grbBtes Pro

blem? DaB wir Werkzeuge zuchten, 

aber keine selbstandig urteilenden 

Menschen heranbilden. Manche 

mogen das begruBen, denn Werk

zeuge sind gut, machen keine Pro- 

bleme, haben keine eigenen Bewer- 

tungskriterien, lassen keine Einmi- 

schung zu."

(Fang Lizhi)

1 Ursachen und Hintergrund der Pro

testbewegung - eine Kurzskizze

Die hauptstadtische Protestbewegung, 

die im April -Juni 1989 im Mittelpunkt 

der intemationalen Offentlichkeit 

stand, laBt sich in ihren Anfangen weit 

zuriickverfolgen. Seit 1979 ("GroBe 

Mauer der Demokratie") bildet sie ei

ne der oszillierenden Begleiterschei- 

nungen des Reformkurses. Dennoch 

muB deutlich herausgestellt werden, 

daB wahrend der (bisher) letzten Pha

se die Zahl der Beteiligten zu einer 

neuen, von der Fiihrung als direkte 

Bedrohung des eigenen Herrschafts- 

monopols empfundenen Quantitat an- 

wuchs. Erstmals blieb der Anspruch 

auf Mitgestaltung des nationalen Ent- 

scheidungsprozesses nicht auf die aka- 

demisch-studentische "Gegenelite" be- 

schrankt, vielmehr sprang der Funke 

auf nahezu alle Teile der hauptstadti- 

schen Gesellschaft uber. Der Protest 

wurde zu einer Massenbewegung. Die 

kommunistische Fiihrungsschicht er- 

lebte ein Trauma, das alien chinesi- 

schen Fiihrem vom Ersten Kaiser von 

Qin bis zu Deng Xiaoping gemein war 

und ist. Es handelt sich um das be- 

kannte Bild vom Ritt auf dem Tiger, 

die Angst des "Reiters", der Tiger 

kbnnte eines Tages merken, daB er ihn 

nicht braucht.

Unter chronologischen Gesichtspunk- 

ten laBt sich die Protestbewegung zu- 

mindest bis Ende 1986 zuruckverfol- 

gen. Es ist kein Zufall, daB sie anlaB- 

lich des Todes des friiheren Parteichefs 

Hu Yaobang emeut "virulent" wurde. 

Die fur die Niederschlagung der Be- 

wegung Verantwortlichen, insbesonde- 

re Staatschef Yang Shangkun, haben 

ausdriicklich darauf verwiesen, daB es 

nicht zu den dramatischen Ereignissen 

gekommen ware, wenn man bereits 

Ende 1986 konsequent "durchgegrif- 

fen" hatte. Man hatte den "Kampf ge- 

gen geistige Verschmutzung", d.h. ge- 

gen alle "der politischen Fiihrung un- 

liebsamen Ideen und Erscheinungen"1, 

bis zu seinem logischen Ende fortset- 

zen miissen. Die Uneinigkeit innerhalb 

der hbchsten Fiihrung ("Zwei Haupt- 

quartiere") habe "zum Eindringen der 

ideologischen Stromung der burgerli

chen Liberalisierung in die intellektuel- 

le Kultur des ganzen Landes" gefiihrt. 

Den Hbhepunkt habe diese Fehlent- 

wickhing in der irrigen Ansicht Hu 

Yaobangs gefunden, "die wichtigen 

Angelegenheiten des Landes hangen 

nicht von der Politik, sondern von ei

ner humanen Regierung ab".2 Damit 

sei gegen die grundlegenden Bestim- 

mungen der Verfassung und des Par- 

teistatuts verstoBen worden, die beide 

das "Festhalten an den vier Grundprin- 

zipien" als unverriickbare Basis alien 

politischen Handelns postulieren. Un

ter diesen vier Grundprinzipien ist laut 

Deng Xiaoping das "Festhalten an der 

alleinigen Fiihrung durch die Kommu

nistische Partei" das wichtigste Prinzip, 

einfacher und konkreter: Die Aner- 

kennung des Herrschaftsmonopols des 

kleinen Spitzenapparates - alles andere 

ist mehr oder weniger ideologische 

Wortdrechselei. Besonders fatal muB 

aus Sicht der Verteidiger des geschlos- 

senen Herrschaftsmonopols die Tat- 

sache erscheinen, daB Zhao Ziyang als 

Nachfolger Hu Yaobangs nach und 

nach in eine ahnliche "AuBenseiterpo- 

sition" riickte. Wahrend der entschei- 

denden Tage in Beijing - so der allge- 

meine Vorwurf der Zentralen Berater- 

kommission des ZK - habe er sich ge

gen die groBe Mehrheit der "Altesten" 

gestellt und sich dazu verstiegen, "daB 

die Studentenbewegung patriotisch 

und verniinftig ist".3 Offensichtlich hat 

sich unter den "alteren Kameraden mit 

groBem Prestige" niemand die Frage 

gestellt, warum ausgerechnet die fur 

die politische Leitung konkret verant

wortlichen Fiihrungspersonen nachein- 

ander einen derartigen BewuBtseins- 

wandel erlebten, schlieBlich warden sie 

nicht als Reformer geboren.

Die Forderung nach "Offenheit" 

(gongkavdng) im politischen Entschei- 

dungsprozeB - besonders ging es um 

eine von Zensurdiktaten unabhangige 

Presse als Voraussetzung fur kritische 

Transparenz - wurde durch einen na

hezu explosionsartigen Anstieg der 

MiBwirtschaft ausgeldst. Beides ist un- 

trennbar miteinander verbunden, d.h. 

es geht um weit mehr als punktuelle 

Irritationen. Die "Teufelsspirale" von 

Korruption, Inflation und Angst in den 

Teilen der stadtischen Bevolkerung, 

die man mangels besserer Termini als 

"stadtische Entwicklungsschichten" be- 

zeichnen kbnnte, hatte zu allgemein 

zunehmender Verbitterung gefiihrt. 

Selbst die haufig gehbrte These, die 

landliche Bevolkerung - die groBe 

Mehrheit aller Chinesen - sei von den 

Ereignissen unberiihrt geblieben, ist 

nur teilweise richtig. Seit Anfang 1988 

ist es zu Tausenden von Gewaltzwi- 

schenfallen im landlichen Bereich ge

kommen. Die Skala reichte von kbr- 

perlicher MiBhandlung brtlicher Par- 

teifunktionare bis zum Sturm mehrerer 

hundert Bauern auf einzelne Kunst- 

diingerfabriken. Nach Aussagen fiih- 

render Vertreter der Sicherheitsbe- 

hbrden erreichte die latente Gewalt 

der bauerlichen Bevolkerung allerdings 

niemals ein unter nationalen Kontroll- 

gesichtspunkten gefahrliches AusmaB.

Zum viel beschriebenen Phanomen der 

allgemeinen Korruption ist zu bemer- 

ken, daB sie in direktem Zusammen- 

hang mit der seit 1987 nahezu stag- 

nierenden Reformpolitik gesehen wer

den muB. Nach Berechnung chinesi- 

scher Wirtschaftswissenschaftler ist das 

sogenannte "Doppelpreissystem" staat- 

lich festgesetzter Planpreise und freier 

Preisgestaltung der systematische 

Nahrboden, auf dem die Korruption 

wachsen konnte. Insgesamt ergibt sich 

zwischen beiden Preisebenen ein ge'
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schatztes Gefalle von rund 400 Mrd.- 

Yuan.4 Dies ist der gewaltige Rahden, 

innerhalb dessen insbesondere Partei- 

und Staatskader aufgrund ihrer Plan- 

verteilungsmonopole der Aneignungs- 

willkiir freien Lauf lassen konnten. 

Anders gesagt: Die Produzentensub- 

ventionen und ein Teil der Verbrau- 

chersubventionen sind letzten Endes 

nichts anderes als "biirokratische 

Selbstsubventionen" per Umweg. Die 

von vielen Reformbefiirwortern nach- 

haltig geforderte Abschaffung des 

Doppelpreisverfahrens stellt also kein 

technisches, sondern ein elementares 

Besitzstandsproblem der Pfriinden- 

wirtschaft dar. Eine konsequente Fort- 

setzung der Wirtschaftsreformen dfirf- 

te der Korruption und zum groBen Teil 

auch der Inflation den Boden entzie- 

hen. Sie wiirde zugleich fiir die Mehr- 

heit der chinesischen Kaderschaft eine 

doppelte Entmachtung politischer und 

wirtschafilicher Art bedeuten, d.h. ei- 

nen "Eliteaustausch" nach sich ziehen.

Zusammenfassend gesagt, liegt der 

steigenden Unzufriedenheit in groBen 

Teilen der stadtischen chinesischen 

Bevolkerung (und auch der landlichen) 

die bisher nicht aufgehobene Diskre- 

panz zwischen politischer Entschei- 

dungsmacht und Sachverstand zugrun- 

de. Aufgrund der beschleunigten Fehl- 

entwicklungen ist diese Diskrepanz 

immer offensichtlicher geworden. Die- 

jenigen, die fiber die politische Ent- 

scheidungsmacht verfiigen, haben nur 

unzureichenden Sachverstand, und die- 

jenigen, die fiber den Sachverstand ver- 

fiigen, sind am politischen Entschei- 

dungsprozeB kaum beteiligt. Der be- 

dauerliche Ablauf der Ereignisse im 

April/Juni 1989 macht klar, daB dieser 

Zustand andauern wird. Chinas "fiinfte 

Modernisierung", die Modernisierung 

des EntwickhmgsbewuBtseins, laBt 

weiter auf sich warten. Unzufrieden

heit, Verbitterung und Apathie werden 

mit Sicherheit nicht abnehmen. Die 

Skepsis unter den entwicklungsrelevan- 

ten Segmenten der chinesischen Ge

sellschaft hatte bereits wahrend der 

letzten zwei Jahre deutlich zugenom- 

men: "Es donnert nur, aber es regnet 

nicht". Jetzt scheint die Hoffnung, daB 

sich die Ffihrung als "modernisierungs- 

fahig" erweisen kbnnte, endgfiltig zer- 

schlagen. Nirgendwo ist eine Alternati

ve sichtbar, die das notwendige Ver- 

trauen erzeugen konnte, das fur ein 

zukunftsorientiertes Verhalten uner- 

laBlich ist. Als einziger Lichtblick 

bleibt (auf lange Sicht) das groBe Lei- 

stungsvermogen der chinesischen Ge

sellschaft. Auf Dauer wird dieses Po

tential auch durch die inkompetenteste 

Elite nicht gefesselt werden konnen.
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2 Ablauf der politischen Entschei- 

dungen

Das fiir die Beurteilung der kurz- und 

mittelfristigen Zukunft entscheidende 

Merkmal des politischen Entschei- 

dungsverlaufs der Krisenmonate ist das 

nahezu totale Fiihrungsvakuum im in- 

stitutionellen Sinne. Unfibersehbar war 

der Riickfall in die personalistische 

Entscheidungswillkfir weniger Perso- 

nen. Weder wurden die GroBorganisa- 

tionen des Landes - sei es die Partei, 

die Jugendliga, der Frauenverband, die 

Gewerkschaften, Ministerien oder an- 

dere "Transmissionsorganisationen" - 

zur propagandistischen Auseinander- 

setzung mit dem Protest mobilisiert, 

noch scheint irgendjemand ernsthaft in 

Erwagung gezogen zu haben, den Ent- 

scheidungsablauf auf der Basis der so 

zahlreich ausgearbeiteten Gesetze und 

Statuten zu gestalten. Um es zu wie- 

derholen: Totalausfall after Institutio- 

nen! Einzige Ausnahme: die Zentrale 

Militarkommission! Die meisten 

Beobachter im Westen hatten sich 

wahrend der letzten Jahre der trfigeri- 

schen Sicherheit hingegeben, in China 

sei ein fortlaufender ProzeB der Insti- 

tutionalisierung der Politik zu beob- 

achten. Vor allem wurde darauf ver- 

wiesen, die Zahl der Reformanhanger 

in den Partei-, Staats- und Wirtschafts- 

apparaten des Landes habe standig zu- 

genommen. Das mag stimmen, aber es 

blieb ohne Bedeutung, wie wir heute 

wissen. Die Apparate funktionierten, 

so lange alles "normal" verlief. In der 

Krise erfolgte das "Hinuberspringen" 

zu informellen Verfahren. Im nachher- 

ein laBt sich aus dieser Tatsache die 

entscheidende SchluBfolgerung ziehen, 

daB Krisenverhalten in China bis heute 

nicht wirklich prognostizierbar ist. 

Auch in Zukunft muB vor der weit 

verbreiteten Uberzeugung gewarnt 

werden, man konne die weitere Ent

wicklung anhand sogenannter objekti- 

ver Kriterien und Zwange mehr oder 

weniger berechnen. Nichts scheint in 

China irreversibel, wenn es um die 

Macht der "alteren Kameraden" geht.

So weit wir heute wissen, haben diese 

"alteren Kameraden mit groBem Pre

stige" - so ihre Selbstbezeichnung - 

praktisch allem die Entscheidungen ge- 

troffen. Offensichtlich war Deng Xiao

ping gezwungen, sie aus dem Abseits, 

in das er sie wahrend der letzten Jahre 

zu drangen versucht hatte, zurfickzuho- 

len. Sechs Manner und eine Frau, die 

als Entscheidungsrunde unter dem 

Scheinetikett "Zentrale Beraterkom- 

mission" firmierten, trafen ihre einsa- 

men Beschlfisse. Aus den bekanntge- 

wordenen internen Diskussionen, ins- 
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besondere aus der Rede Yang Shang- 

kuns wird deutlich, daB die meisten un

ter ihnen die Weiterentwicklung ihres 

Wirklichkeitssinns spatestens 1956 ein- 

gestellt haben.

Nachdem die internen Entscheidungen 

fiber das Vorgehen gegen die Protest- 

bewegung gefallen waren, "schlossen 

sich" die sogenannten Altesten wahr- 

scheinlich mit den annahernd ebenso 

alten Kommandeuren der groBen Mili- 

tarregionen "kurz". Wahrend der ent- 

scheidenden Tage von Beijing ist sehr 

viel fiber die Moglichkeit eines Aus- 

einanderbrechens der Streitkrafte spe- 

kuliert worden. Einzelne Szenarien 

zielten bereits auf einen allgemeinen 

Bfirgerkrieg ab. Die Wahrscheinlich- 

keit der Spaltung der Armee war aber 

extrem gering. Trotz der Erinnerungen 

oder genauer gerade wegen der Erin- 

nerungen an die feme Zeit der "War

lords", der groBen Kriegsherren mit ih- 

ren "Privatarmeen", die ganz China un

ter sich als Privatdomanen aufzuteilen 

wiinschten, waren Bfirgerkriegsszena- 

rien zu keiner Zeit reahstisch. Bereits 

wahrend der Kulturrevolution hatte die 

militarische Ffihrung bewiesen, daB die 

Einheit des Landes in ihrem BewuBt- 

sein Vorrang vor alien anderen Be- 

weggriinden hatte. Nur ein starker chi- 

nesischer Einheitsstaat ermbglicht auf 

lange Sicht das MaB an Weltgeltung, 

das China aus der Sicht seiner Ffihrung 

zusteht. Abgesehen von solchen Erwa- 

gungen diirfen technische Entwick- 

lungsaspekte der modernen Kriegsfiih- 

rung nicht fibersehen werden. Sie tra- 

gen dazu bei, daB Burgerkriege immer 

mehr zu einer "Nicht-Moglichkeit" 

werden. Die Tatsache, daB mit einem 

Auseinanderbrechen der Armee nicht 

ernsthaft zu rechnen war, besagt je- 

doch nicht, daB innerhalb des engsten 

Fiihrungszirkels keinerlei Bedenken 

uber die Zuverlassigkeit vieler Kom- 

mandeure bestanden. Diese Bedenken 

formulierte Yang Shangkun in indi- 

rekter Weise:

"Das wichtigste ist jetzt die Konsolidie- 

rung der Streitkrafte. Ziehen die 

Truppen mit? Das wird von eurer Ar

beit abhiingen. Ich glaube nicht, daB es 

Probleme auf der Ebene der Militar- 

distrikte gibt. Aber gibt es Probleme 

auf der Ebene der Armeekommandan- 

ten? ... Es muB bis auf Regimentsebe- 

ne durchdringen, weil die Offiziere auf 

dieser Ebene wichtig sind. Die Trup

pen mfissen auf einheitlichen Kurs ge- 

bracht werden, Befehlsverweigerung 

fallt unter Kriegsrecht. Besondere 

Aufmerksamkeit muB den Militar- 

akademien und den Kadetten gewid- 

met werden."5
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Fragen wir nach den Motiven wahrend 

des Entscheidungsablaufs, so bleibt 

neben dem alles iiberragenden 

Wunsch nach Machterhalt das Motiv 

Rache. Es sei nur an die erniedrigen- 

den Umstande des Gorbatschow- 

Besuches erinnert. Wichtiger als Rache 

war jedoch offensichtlich das Motiv 

Angst.

"Wir alteren Kameraden mit groBem 

Prestige fiihlen alle, daB ein Riickzug 

unmoglich ist. Zuruckweichen wiirde 

unser Ende bedeuten, das Ende der 

Volksrepublik China, eine Restaura- 

tion des Kapitalismus, wie dies der 

Amerikaner Dulles hoffte."6

Der einzige, der sich diesem selbster- 

nannten "Krisenrat" entgegenstellte, 

war ausgerechnet Parteichef Zhao 

Ziyang. Das fiihrte zum Verlust der 

Einstimmigkeit, die von alien so ver- 

zweifelt gesucht wurde. Unklar bleiben 

die Beweggriinde Zhaos. Selbst wenn 

man ihm ein gutes MaB an "Reformge- 

sinnung" zugesteht, bleibt der leise 

Verdacht, er konne sich u.a. auch des- 

wegen so nachhaltig von den "politi- 

schen Steinzeitbeschliissen” distanziert 

haben, weil er seine Chancen fur eine 

spatere Wiederkehr unter veranderten 

Umstanden wahren wollte. Die Zu- 

kunft muB erweisen, ob er - falls dieser 

Beweggrund tatsachlich eine Rolle 

spielte - einer Fehlrechnung unterlag. 

Wichtiger erscheint, daB Ministerpra- 

sident Li Peng quasi im nachherein 

zum "Vollstreckungsgehilfen" bestellt 

wurde. Die Charakterisierung Lis als 

"neuer starker Mann" grenzt unter die

sen Umstanden geradezu ans Grotes- 

ke. Ahnliches gilt fiir Qiao Shi, "den 

neuen starken Mann" in der Parteifiih- 

rung. Der fiir Staatssicherheit, Ge- 

heimdienste und Offentliche Sicherheit 

zustandige Mann als Parteichef! Fiir 

ihn spricht allenfalls sein ausgepragtes 

"sicherheitspolitisches" Ethos. Es ist 

nicht unbemerkt geblieben, daB die 

beiden vorherigen Parteichefs Hu 

Yaobang und Zhao Ziyang unter dem 

Druck der Praxis zu Reformern wur- 

den. Eine derartige "Einsichtsfahigkeit" 

wird Qiao anscheinend nicht unter- 

stellt.

Die simplistischen Lbsungsvorstellun- 

gen, die dem sicherheitspolitischen 

Ethos zugrundeliegen, sind von der 

chinesischen Schriftstellerin Zhang Jie 

in ihrem Roman Schwere Flilgel er- 

schreckend einleuchtend beschrieben 

worden. Reprasentant ist der fiktive 

stellvertretende Minister fiir Schwerin- 

dustrie Kong Xiang:

"Kong Xiang kocht vor Wut. Was sich 

da vor seinen Augen abspielte, erregte 

seine tiefste Abscheu. Diese Literaten 

mischten sich in die Politik ein, aber 

davon verstanden sie doch nur einen 

Piss! Eine neue Anti-Rechtskampagne 

muBte her, einem wie dem anderen 

hatte die Miitze eines ‘Rechtsabweich- 

lers’ aufs Haupt gedriickt zu werden 

und ab ins Arbeitslager! Und wenn sie 

dann noch nicht kuschten, zwei von 

ihnen exekutieren! Er glaubte an Ge- 

wehrlaufe, mit vierzehn war er in die 

Rote Armee eingetreten, hatte am 

Langen Marsch teilgenommen, sich 

iiberall geschlagen, zwei Narben von 

Gewehrkugeln waren ihm geblieben, 

und jetzt kam dieser Haufen von 

Federfuchsern daher und wollte her- 

umkommandieren! Einfach lacherlich! 

Wie die sich aufplusterten! Wenn ih

nen die Kugeln um die Ohren pfiffen, 

wiirden sie vor Angst in die Hosen 

scheiBen!"7

Li Pengs und Qiao Shis zukiinftige 

Karrieren sind nicht beneidenswert. Es 

ist weitgehend iibersehen worden, daB 

die demonstrierenden Studenten von 

den Elite-Universitaten der Hauptstadt 

und des Landes insgesamt kamen. Sie 

sind keine Bauernkinder, sondern stel- 

len den Nachwuchs aus privilegierten 

Familien dar. Bei Wohlverhalten ware 

den meisten ein Platz auf der Sonnen- 

seite des Systems gesichert gewesen. 

Man braucht sich nur in die Gefiihle 

dieser privilegierten Familien zu ver- 

setzen, um mit einiger VerlaBlichkeit 

nachempfinden zu konnen, wie sie zu 

dem neuen Fiihrungstandem stehen. 

Vielleicht werden Li und Qiao eines 

Tages - nach dem Tode der "alteren 

Kameraden" - die "Viererbande" als 

Symbole des Bbsen ablbsen.

3 ZurZukunft

Wie wird es weitergehen? Was sein 

wird, laBt sich nicht prognostizieren. 

Hingegen laBt sich vorhersagen, was 

nicht geschehen wird. Es wird keine 

Einheit innerhalb der Fiihrung geben, 

ebensowenig wie es zuvor einen wirkli- 

chen Konsens gegeben hat. Zwar sind 

die prononcierten Reformer auf ab- 

sehbare Zeit an den Rand des Ent- 

scheidungsgeschehens gedrangt, aber 

die Notkoalition aus "neuen Autoritari- 

sten" und "guten Traditionalisten" hat 

ihr eigenes Konfliktpotential bereits 

eingebaut. Der sogenannte "neue Au- 

toritarismus" (xzn quanweizhuyi) spie- 

gelt letzten Endes nur die neueste Ver

sion einer seit uber 120 Jahren anhal- 

tenden Diskussion wider. Unter dem 

Stichwort "Substanz chinesisch - Ver- 

fahren westlich" (zhong ti xi yong) hat 

jede chinesische Fiihrungsgeneration 

ihre eigene Kontroverse durchstehen 

mussen, ob es moglich sei, bei einer 

Offnung des Landes nach auBen er- 

wiinschte Modernisierungseinflusse 

von unerwiinschten wirkungsvoll zu 

trennen. Keine der Fiihrungsgenera- 

tionen konnte sich zu der Erkenntnis 

durchringen, daB sie nicht in der Lage 

war, das Gesetz des Handelns in dieser 

Hinsicht zu bestimmen. Alienfalls 

bleibt dem Land die Zwangsalternative 

zwischen vollstandiger Isolation und 

einer Offnung mit alien entsprechen- 

den politisch-sozialen Konsequenzen. 

Das eigentlich Neue am "neuen Auto- 

ritarismus" ist das Vorbild, auf das sich 

seine Anhanger berufen. Sie denken 

dabei vor allem an Sudkorea, das er- 

folgreich die Mischung einer freien 

Wirtschaft mit einem autoritaren poli- 

tischen Stil demonstriert habe. Geflis- 

sentlich werden dabei die jiingsten 

Demokratisierungstendenzen der sud- 

koreanischen Gesellschaft iibersehen. 

Immerhin bleibt festzuhalten, daB die 

neuen "Autoritaristen" dem Motto 

"groBe Wirtschaftsreform, kleine poli- 

tische Reform" verpflichtet sind. Im 

Gegensatz dazu sind die "guten Tradi

tionalisten" Befiirworter einer Riick- 

kehr zu den politisch-wirtschaftlichen 

Ordnungsformen der friihen 50er Jah- 

re. Damals schienen die Dinge so ein

fach, daB sie das eigene Erkenntnis- 

vermogen nicht iiberstiegen, was - wie 

iiberall auf der Welt - die Angst vor 

dem Wandel in Grenzen hielt.

Angesichts einer solchen Fiihrungs- 

kombination scheint die "Sackgasse" 

der nationalen Entwicklung vorpro- 

grammiert. Die langfristigen Erfolgs- 

aussichten der zu erwartenden "Zwit- 

terpolitik" bleiben der Beurteilung ei

nes jeden einzelnen iiberlassen.

Kurzfristig wird der Wunsch der Fiih- 

rung nach "Normalitat" gegeniiber dem 

Ausland, insbesondere gegeniiber der 

auslandischen Geschaftswelt zu einer 

"Business as usuaT'-Haltung beitragen. 

Konkret konnte das zu dem paradoxen 

Phanomen fiihren, daB der AuBenhan- 

del wahrend der nachsten ein bis zwei 

Jahre deutlicher ansteigt, als dies an- 

sonsten der Fall gewesen ware. Drei 

Griinde sprechen fur diese Moglich- 

keit. Erstens besteht insofern ein ma- 

terieller Handlungsspielraum, als die 

wahrend der letzten Jahre aufgebaute 

Substanz "kannibalisiert" werden kann. 

Zweitens wird der chinesische I®' 

port-Handel, insbesondere der Import 

von Kapitalgutern, immer noch von ei

nem Fiinfjahresplan-Zyklus mitbe- 

stimmt. Wahrend des letzten Planjan-
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res konnte bisher immer ein iiber- 

durchschnittlicher Anstieg der entspre- 

chenden Einfuhren registriert werden. 

Drittens wird die Fuhrung gezwungen 

sein, den GroBteil der Probleme, die 

sie aufgrund mangelnden Reformwil- 

lens bzw. mangelnder Reformfahigkeit 

nicht mehr zu Ibsen vermag, durch 

vermehrten Kapitaleinsatz zu neutrali- 

sieren. Im Gegensatz zum AuBenhan- 

del im engeren Sinn diirfte sich die 

Entwicklung im Bereich der auslandi- 

schen Direktinvestitionen und anderer 

wirtschaftlicher Kooperationsformen 

weniger gunstig darstellen. Insbeson- 

dere auf seiten der Hongkong- und 

Auslandschinesen ist mit groBer Zu- 

riickhaltung zu rechnen.

Wenden wir uns der Frage internatio- 

naler SanktionsmaBnahmen zu. Was 

kann man tun? Was soil man tun? Es 

braucht kaum erwahnt zu werden, daB 

wirtschaftliche BoykottmaBnahmen - 

selbst wenn es zu geschlossenem Han- 

deln der westlichen Welt einschlieBlich 

Japans kame, eine eher unwahrschein- 

liche Idee - keine nachhaltige Wirkung 

im Sinne einer politischen Umkehr der 

chinesischen Fiihrung erzielen werden. 

BoykottmaBnahmen wiirden das Land 

treffen, vielleicht sogar schmerzlich, 

aber sie wiirden nicht zu einem echten 

Einlenken beitragen. Es sei nur an das 

Jahr 1960 erinnert, als die Sowjetunion 

von einer Woche auf die andere samt- 

liche wirtschaftliche Zusammenarbeit 

abbrach. China "wankte", aber es gab 

nicht nach. Im Gegenteil, es verscharf- 

te seinen politischen Kurs. Auch heute 

"hat die Politik das Kommando". Wirt

schaftliche Belange sind wichtig, aber - 

anders als im Westen - deutlich unter- 

geordnet. Was bleibt also? Die Tat- 

sache, daB das Maximalziel nicht er- 

reicht werden kann, bedeutet nicht, es 

kbnne iiberhaupt nichts erreicht wer

den. Die Fuhrung ringt fiir jedermann 

erkennbar um die Wiederherstellung 

ihrer internationalen Reputation. Die 

Riickgewinnung des "Gesichts" ist in 

ihrem eigenen BewuBtsein keine quan

tity mSgligeable. Das "Gesicht" ist et- 

was, das man zwar auch selbst verlie- 

ren kann, das einem aber in erster 

Linie genommen oder gegeben wird. 

Eine baldige Riickkehr zur "Normali- 

tat", d.h. internationales Schweigen, be- 

inhaltet aus Sicht der chinesischen 

Fuhrung, das Gesicht wiederzuerlan- 

gen. Magie der Worte! Was nicht 

(mehr) erwahnt wird, das existiert 

mcht (mehr). Nicht zu schweigen ver- 

tieft mit Sicherheit das "Unwohlsein" 

der chinesischen Fuhrung, aber, um es 

uoch einmal zu betonen, es wird nicht 

einer humanen Revision der Politik 

thhren. Die eigentliche Frage ist also: 

Soli der Westen - insbesondere dieje- 

nigen, die es sich ohne schwere persbn- 

liche und unternehmerische EinbuBen 

leisten kbnnen - weiter seine ankla- 

gende Stimme erheben oder nicht? 

Was macht eine gute Ethik aus: Die 

Gesinnung der Tat oder ihre Ergebnis- 

se? Wir stehen vor dem altesten Pro

blem der abendlandischen Moralge- 

schichte.

Unabhangig vom konkreten Verlauf 

der auBenwirtschaftlichen Beziehun- 

gen wahrend der nachsten ein bis zwei 

Jahre steht die grundsatzliche Frage 

nach der "Reformvertraglichkeit" der 

Fuhrung im Raum, d.h. die langfristige 

Vertraglichkeit der Politik des Herr- 

schaftserhaltes mit einer tragfahigen 

Entwicklung der Wirtschaft und Ge

sellschaft. Eine solche Vertraglichkeit 

ist aus Sicht der Bevblkerung, zumin- 

dest des fiir die Entwicklung bedeut- 

samen Teils der Gesellschaft, mit Si

cherheit nicht gegeben. Insbesondere 

ist nicht damit zu rechnen, daB es der 

Fuhrung - selbst wenn sie es wollte - 

gelingen konnte, die fiir den Erfolg re- 

formerischer Politik notwendige "In

itiative" erneut zu wecken. Es sei nur 

daran erinnert, daB es zu Beginn der 

Reformetappe mehrere Jahre dauerte, 

ehe es gelang, das notwendige Ver- 

trauen zur langfristigen Stabilitat der 

Politik zu wecken. Dieses Vertrauen ist 

jetzt hinfallig. Dariiber hinaus ist es 

kein Geheimnis, daB die "alteren Ka- 

meraden" der Spitzenfiihrung mit ihren 

Entscheidungen bei groBen Teilen der 

unteren und mittleren Kaderschaft vor 

allem deswegen Anklang fanden, weil 

sie deren umstrittene Positionen er

neut festigten. Der EinfluB dieser Ka- 

derschichten auf die wirtschaftliche 

Realitat wird in nachster Zukunft mit 

Sicherheit "belastender" sein als wah

rend der letzten Jahre.

Nach einer kurzen Scheinerholungs- 

phase, in der auBerlich eine gewisse 

Konsolidierung einschlieBlich eines 

Ruckgangs der Inflationsrate mbglich 

scheint, wird die Dauerkrise des chine

sischen Modernisierungsprozesses er

neut verscharft auftreten. Der Zeit- 

punkt laBt sich nicht mit GewiBheit ab- 

schatzen, aber er diirfte kaum spater 

als 1991/92 liegen. Vereinfacht er- 

scheinen zwei Reaktionsmuster mbg

lich. Entweder erfolgt ein Ruckfall in 

die Primitivplanwirtschaft der 50er 

Jahre. Die oben erwahnten guten Tra- 

ditionalisten durften diese Lbsung be- 

fiirworten. Oder der Druck zu neuen 

systematischen Reformen wachst stan- 

dig an und laBt sich nicht mehr auffan- 

gen. Gegenwartig scheint die Situation 

vbllig offen. Fiir das letztere Reak

tionsmuster spricht die Tatsache, daB 

vor allem die wirtschaftlichen Schliis- 

selgebiete des Landes (u.a. Shang- 

hai/Unterer Changjiang, Guangzhou/ 

PerlfluBgebiet) die Mbglichkeiten, die 

in ihrer eigenen wirtschaftlichen Dy- 

namik liegen, wahrend der letzten Jah

re deutlich erkannt haben. Bereits heu

te iiben diese Gebiete einen beachtli- 

chen Druck auf die zentrale Politik 

aus, fiir die fortgeschrittenen Wirt- 

schaftsterritorien vorauseilende Son- 

derlbsungen zu ermbglichen, damit 

nicht das gesamte Land an das be- 

grenzte Wandlungsvermbgen der riick- 

standigen Regionen gebunden bleibt. 

Es ist also Regional- und Ressort- 

egoismus, nicht "demokratisches 

Denken", das als Quelle neuer Re- 

formvorstellungen und -maBnahmen 

einzukalkulieren ist. Unterschwellig 

diirfte dieser Egoismus durch eine 

"stille Dimension" verstarkt werden, 

die zumindest auf lange Sicht nicht un- 

terschatzt werden darf. Sowohl in der 

Wirtschaft selbst als auch im Bereich 

der Wissenschaft, der Universitaten 

und anderer stadtischer Tatigkeitsfel- 

der haben zahlreiche Menschen 

(ebenso wie zuvor die bauerlichen Fa- 

milien) die praktische Erfahrung und 

das SelbstbewuBtsein gewonnen, ohne 

die "Hilfe", teilweise sogar gegen den 

Widerstand der Fiihrung ausgespro- 

chen erfolgreich sein zu kbnnen. Bild- 

haft haben sie den aufrechten Gang er- 

lernt. Die Fiihrung mag sie gegenwar

tig zwar auf alle Viere zuriickzwingen. 

Sie vermag aber nicht, die Menschen 

die Schbnheit dieses Gefiihls vergessen 

zu lassen. Daran diirfte auch das Wie- 

deraufleben der einfallslosen ideologi- 

schen Indoktrinationspolitik, das ge

genwartig zu beobachten ist, nur wenig 

andern. Die intensive "Rotlichtbestrah- 

lung" mag als Disziplinierungs- bzw. 

Einschiichterungsinstrument leidlich 

funktionieren, zu geistiger Giiltigkeit 

wird sie nicht gelangen.

AbschlieBend ist es leider notwendig, 

sich kritisch mit einem nicht seltenen 

Pseudoargument auseinanderzusetzen, 

das China gleichsam zum Geschichts- 

museum "herabidolisiert": Demokratie 

und Menschenrechte sind demnach 

westliche Kulturwerte, die nicht zu 

China (oder anderen nichtwestlichen 

Staaten) passen. Die Demokratie wiir- 

de zu schwerwiegenden Stbrungen in 

der Ordnung des Landes fiihren, und 

schlieBlich: Die Studenten hatten gar 

nicht (genau) gewuBt, was Demokratie 

ist. Ihre Forderungen seien voller Wi- 

derspriiche gewesen. Zur Antwort: Auf 

einen groben Klotz gehbrt ein grober
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Keil. Erstens, in der Folge der Franzb- 

sischen Revolution und der amerika- 

nischen Unabhangigkeitsbewegung 

sind Ideen in die Welt gesetzt worden, 

die zwar urspriinglich westlicher Her- 

kunft waren, die aber heute in der gan- 

zen Welt eine unvergleichliche Macht 

entfalten. An dieser eindrucksvollen 

Tatsache kommt auch der sophistisch- 

ste "Werterelativierer" nicht vorbei. Es 

gibt so etwas wie eine Tendenz zur 

"demokratischen Weltrevolution" 

(Martin Kriele), und sie hat China er- 

faBt. Eine Schlacht ist verloren, nicht 

der Krieg! Zweitens, den chinesischen 

Studenten mangelnde Kenntnisse des- 

sen vorzuwerfen, was die Demokratie 

eigentlich ausmacht, ist schlichtweg 

abgeschmackt. Als ob es nur um einige 

10.000 Studenten ginge! Die Protest- 

bewegung wurde vom aufgeklarten 

Teil der gesamten chinesischen Gesell

schaft getragen, und dieser Teil ist der 

fur die Zukunftsentwickhing Chinas 

wichtigste. Der entwicklungstragenden 

Schicht eines Landes vorzuwerfen, sie 

wiiBte nicht, was fur ihr eigenes Land 

gut sei, grenzt an unertraghche Uber- 

heblichkeit. Drittens, es wurde bereits 

erwahnt, daB sich die beiden letzten 

Parteichefs nacheinander zu den stark- 

sten Befiirwortern konsequenter poli- 

tischer Reformen entwickelten. Wenn 

die hbchsten, fur den konkreten natio- 

nalen EntscheidungsprozeB zustandi- 

gen Personen des Landes die Forde- 

rungen nach Demokratisierung zumin- 

dest teilweise als patriotisch, verniinftig 

und gerechtfertigt einstufen, in wessen 

Namen kann man dann noch behaup- 

ten, Demokratisierungsvorgange seien 

der chinesischen Gesellschaft ab- 

traglich? Im Namen der "alteren Ka- 

meraden mit groBem Prestige", deren 

Persbnlichkeiten vor mehr als einem 

halben Jahrhundert gepragt wurden? 

Oder im Namen eines sinologischen 

Traditionskultes?
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Peter Schier

Das Gespenst der Demo

kratie und der Machtkampf 

an der Fiihrungsspitze

- Zum Stand, den Hintergriinden sowie den 

Perspektiven der intraelitaren

Auseinandersetzungen in China

rer fast 70jahrigen Geschichte. Die po- 

"Ein Gespenst geht um im Reich 

der Mitte, das Gespenst der 

Demokratie..."

So oder ahnlich hatten wahrscheinlich 

die revolutionaren Leitfossilien Karl 

Marx und Friedrich Engels die Vor- 

gange in China im April und Mai 1989 

in Anlehnung an ihr Kommunistisches 

Manifest kommentiert.

Spatestens seit Mitte Mai beschrankte 

sich der offentliche Protest in Chinas 

Stadten nicht mehr nur auf die Studen

ten. Deren Kritik an der weitverbreite- 

ten Korruption der Funktionarsklasse 

und ihre Forderungen nach einer De

mokratisierung der chinesischen Ge

sellschaft hatten mittlerweile breite of

fentliche Unterstiitzung aus alien stad- 

tischen Bevolkerungsschichten erfah- 

ren. Selbst Angehbrige der Polizei und 

der Armee hatten sich solidarisch mit 

den Studenten erklart. Die eindrucks

vollen gewaltlosen Massendemonstra- 

tionen von Millionen von Menschen in 

den letzten Wochen waren ohne Zwei- 

fel der bisherige Hohepunkt der de

mokratischen Bewegung in China.

Die Demonstrationen von Millionen 

von Studenten, Arbeitern und Ange- 

stellten in Peking und anderen Stadten 

Chinas machten aber auch fur jeder- 

mann deutlich, daB die Kommunisti- 

sche Partei Chinas (KPCh) 40 Jahre 

nach ihrer Machtubernahme in einer 

ihrer schwersten Krisen steckt, wenn 

nicht sogar in der schwersten Krise ih- 

litische und ideologische Vertrauens- 

krise, mit der die Partei bereits seit 

Jahren konfrontiert ist, hatte sich zu 

einer echten Autoritatskrise ausgewei- 

tet. Dieser Autoritatsverfall war in den 

Mai-Wochen offener derm je zu Tage 

getreten:

- Die Studenten hatten die wiederhol- 

ten ernsten Mahnungen und Pro

testverbote der Parteifiihrung in den 

Wind geschlagen, hatten die Be- 

stimmungen des Kriegsrechts miB- 

achtet, waren im Mai fast taglich auf 

die StraBe gegangen und hatten seit 

Wochen den Platz des Himmlischen 

Friedens besetzt gehalten, um ihrer 

Unzufriedenheit mit der Parteifiih

rung, vor allem mit dem konserva- 

tiv-orthodoxen Flugel, Ausdruck zu 

verleihen und mehr Demokratie und 

weniger Parteiherrschaft zu fordern.

- Im Gegensatz zu friiheren studenti- 

schen Protestaktionen und gegen 

den erklarten Willen der Partei 

schien diesmal ein groBer Teil der 

stadtischen Bevblkerung die Kritik 

der Studenten an der Partei und ihre 

Forderungen zu unterstiitzen.

Doch nicht nur die Studenten, Intellek- 

tuellen und Arbeiter schienen der Pa1' 

tei buchstablich wegzulaufen, sondern 

auch ein Teil der eigenen Leute:

- So weigerten sich in Peking Partei- 

mitglieder offenbar massenhaft, dem 

Aufruf der Parteifiihrung Folge zu 

leisten und an Kundgebungen gegen




