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nicht befiirworten durfen. Da unter 

solch vagen Definitionen oppositio- 

nelle Organisationen weiterhin von 

der Regierung verboten werden 

konnen, lehnt die MJD ein natio

nales Sicherheitsgesetz kategorisch 

ab und fordert die sofortige und 

bedingungslose Aufhebung des 

Ausnahmezustandes.

Urspriinglich war die Demonstra

tion fur den 19.April d.J. vor dem 

Prasidentenpalast geplant. Sie wur- 

de verschoben, weil es einerseits 

innerhalb der MJD Meinungsver- 

schiedenheiten der parlamentari- 

schen und auBerparlamentarischen 

Opposition gab und andererseits die 

Regierung den Oppositionellen da- 

mit drohte, eine Demonstration vor 

dem Prasidentenpalast notfalls mit 

Gewalt zu verhindern. SchlieBlich 

einigten sich die Oppositionellen 

verschiedener Gruppen darauf, die 

Aktion auf den 19.Mai zu verlegen. 

Um das Risiko direkter Konfronta- 

tion mit den Sicherheitstruppen zu 

vermeiden, wurde der vom Prasi

dentenpalast 5 km entfernte Platz 

vor der Gedenkhalle fur den 

Staatsvater, Sun Yatsen, als Ver- 

sammlungsort gewahlt.

Auch 1986 hatten am 19.Mai uber 

100 Regierungsgegner eine Demon

stration gegen den andauernden 

Ausnahmezustand in Taipei veran- 

staltet. Sie wurden damals von 

1.200 Polizisten am Longshan Tem

pel, dem Versammlungsort, den 

ganzen Tag eingekreist und konn- 

ten daher nicht, wie beabsichtigt, 

weiter zum Prasidentenpalast mar- 

schieren. Die Zahl der Teilnehmer 

an der jiingsten Demonstration 

wurde von der der Regierung bzw. 

Regierungspartei nahestehenden 

Presse auf 1.000-3.000 geschatzt 

(CP u. ZYRB, 20.5.87), wahrend 

die Opposition und andere von 

10.000-20.000 Teilnehmern spra- 

chen (Jiushi Niandai, Hongkong, 

Juni 1987, S.55; Taiwan Gonglun- 

bao, USA, 21.5.87). Die Regierung 

setzte uber 20.000 Polizisten und 

Soldaten sowie Stacheldraht ein, um 

den Marsch der Demonstranten 

zum Prasidentenpalast zu verhin

dern. Dariiber hinaus veranstalteten 

200-300 Rechtsradikale nicht weit 

von der Sun Yatsen-Gedenkhalle 

eine Gegendemonstration und 

schworen, "den Prasidentenpalast zu 

verteidigen". Doch es kam zu kei- 

ner Auseinandersetzung, alle Seiten 

verhielten sich maBvoll. Ein starker 

Regen trug vermutlich zur Abkiih- 

lung der Stimmung bei. -ni-

Hongkong und 

Macau

*(39)

Undurchsichtiges "Grimes Papier" 

uber politische Reform in Hong

kong herausgegeben

Die Regierung von Hongkong gab 

am 27.Mai ein von alien Seiten mit 

Spannung erwartetes "Griines Pa

pier" iiber politische Reformen 

wahrend der Ubergangszeit bis zur 

Riickgabe Hongkongs an China im 

Jahre 1997 bekannt (Auszug in 

TKB, 28.5.87).

Bereits im "WeiBen Papier" vom 

November 1984 hatte sie zum Aus- 

druck gebracht, zur Einfiihrung ei- 

ner parlamentarischen Demokratie 

ab 1988 zunachst einige, dann 

schrittweise immer mehr Legco- 

Mitglieder (Abgeordnete im Legis- 

lativrat) direkt vom Volk wahlen 

zu lassen. Noch am 27.September 

1985 wurden insgesamt 24 Abge

ordnete durch Bezirksvolksvertre- 

tungsorgane bzw. Berufsorganisa- 

tionen indirekt gewahlt.

In dem neuen Dokument zeigt sich 

die Regierung allerdings wieder 

zuriickhaltend und vertritt einen 

undurchsichtigen Standpunkt. An- 

statt einer richtungsweisenden Ent- 

scheidung stellt sie darin vier alter

native Modelie fur die Wahlen zum 

Legislativrat vor:

- keine direkte Wahlen,

- im Prinzip teilweise direkte 

Wahlen, aber nicht schon 1988,

- zusatzlich zu den bestehenden 

Abgeordnetenkategorien teilweise 

direkte Wahlen territoriumsweit 

Oder mit Aufteilung in Wahlbe- 

zirke,

- teilweise direkte Wahlen anstelle 

der indirekten Wahlen nach der 

geographischen Komponente.

Die chinesische Seite, die 1984 die 

im o.a. "WeiBen Papier" erwShnte 

Einfiihrung einer parlamentarischen 

Demokratie in Hongkong in der 

letzten Periode der britisch-koloni- 

alen Herrschaft scharf kritisiert 

hatte, warnte die Hongkonger Re

gierung in letzter Zeit wieder ener- 

gisch vor einer Durchfiihrung von 

direkten Wahlen zum Legco. Es 

heiBt in ihrer Argumentation, daB 

jegliche politische Reform mit dem 

kiinftigen Grundgesetz fur Hong

kong als chinesische Sonderverwal- 

tungszone (das z.Zt. von der VR 

China noch nicht fertig ausgearbei- 

tet ist) konform gehen miisse.

Im Anhang I des sino-britischen 

Abkommens iiber Hongkong mach- 

te die chinesische Regierung zwar 

die Zusage, daB das Legislativorgan 

Hongkongs als Sonderverwaltungs- 

gebiet Chinas gewahlt wird, doch 

wird nicht erklart, ob durch direk

te oder indirekte Wahlen. Man 

glaubt, daB die Hongkonger Regie

rung auf die chinesische Warnung 

hin vom urspriinglichen Standpunkt 

fiir direkte Wahlen abgewichen sei. 

Zwar trifft sie die Entscheidung 

iiber die Wahlform erst nach einer 

Ansammlung offentlicher Meinun-, 

gen iiber das "Griine Papier" bis 

Ende September, doch scheint die 

Chance eines Beschlusses zu direk

ten Wahlen schon so gut wie ausge- 

schieden zu sein. Im Hinblick auf 

eine Aufrechterhaltung der politi- 

schen und wirtschaftlichen Stabili- 

tat Hongkongs wollen auch viele 

einheimische chinesische Persdn- 

lichkeiten wie z.B. Sir Sze-yuen 

Chung, Seniormitglied des Exeku- 

tivrats der Kolonialregierung, auf 

das Modell direkter Wahlen lieber 

verzichten (TKB u. FEER, 

7.5.87) -ni- 
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Offshore-Banken-Gesetz in Macau

Die Regierung von Macau hat am. 

5.Mai ein Gesetz fiir Offshore- 

Banken erlassen, das durch giinsti- 

ge Rahmenbedingungen mehr aus- 

landische Geldinstitute in die Ko- 

lonie anziehen soil. Danach braucht 

eine Offshore-Bank bei Kreditge- 

wahrung an eine nicht in Macau 

ansassige Person sich nicht der iib- 

lichen Einschrankung auf maximal 

ein Drittel ihres Kapitals zu unter- 

werfen. Unter bestimmten Bedin

gungen darf sie auch innerhalb des 

Territoriums Geschafte wie z.B. 

zinslose laufende Einlagen, Sicht- 

oder kurzfristige Einlagen von iiber 

250.000 Pataca (7,89 Pte = 1 USS) 

sowie Emission von Wertpapieren, 

Sparbriefen usw. tatigen.

Fiir die Griindung einer Offshore- 

Bank bendtigt man ein Kapital 

von mindestens 15 Mio.Pataca 

(1,9 Mio.USS). Wenn es sich dabei 

um eine Niederlassung handelt, 

miissen 90% des Kapitals im Besitz 

der Muttergesellschaft sein. Die 

jahrlichen Gebiihren fiir die Auf- 

sichtsstelle betragen 100.000 Pataca 

und die Biiromiete 180.000 Pataca 

(DGB, 11.5.87; FEER, 21.5.87; 

AWSJ, 7.5.87).

1983-84, als Hongkong in den er- 

sten Phasen der sino-britischen 

Verhandlungen aus UngewiBheit 

iiber seine Zukunft tief beunruhigt
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war, begann Macau mit der Ausar- 

beitung des Offshore-Bankengeset- 

zes. Nachdem sich die Lage in 

Hongkong nach der Unterzeich- 

nung des sino-britischen Abkom- 

mens von 1984 wieder stabilisiert 

hat und Macau selbst nach dem 

sino-portugiesischen Abkommen 

vom 13.April 1987 am 2O.Dezember 

1999 - nur knapp zweieinhalb Jah- 

re nach Hongkong - ebenfalls an 

China zuriickgegeben werden soil, 

ist der Gedanke der portugiesischen 

Kolonialregierung, Hongkongs Rol

le als das internationale Finanzzen- 

trum Siidostasiens einnehmen zu 

konnen, kaum noch realistisch. 

Andererseits, angesischts der Satti- 

gung und Hochentwicklung der 

Hongkonger Geldinstitute, glaubt 

man in Bankkreisen der portugiesi

schen Kolonie, daft Macau mit sei

ner giinstigen geographischen Lage, 

seinen niedrigen Investitionskosten 

und grbBeren Liberalitat bei Devi- 

senregelungen einen Erganzungsort 

fur Hongkong bei internationalen 

Finanzierungen in der Region dar- 

stellen kbnnte.

Zur Zeit sind auf Macau 23 Ban- 

ken vertreten, davon bieten nur 

vier portugiesische Offshore-Ge- 

schafte an. Die Verbindlichkeiten 

der Offshore-Finanzierung aller 

Banken Macaus beliefen sich 1986 

auf 1,4 Mrd.USS, d.h. auf 40% der 

Gesamtfinanzierungsverbindlich- 

keiten der Kolonie. -ni-
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