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Zwischen Lissabon und Beijing gibt 

es keine grundsatzlichen Mei- 

nungsverschiedenheiten liber eine 

Riickkehr der Kolonie an China. Ge- 

spannt bleibt nur die Frage, ob dies 

vor oder nach der Riickkehr Hong- 

kongs an China 1997 geschehen 

wind. Allgemein wird vermutet, daB 

die Verhandlungen noch Ende die

ses oder Anfang nachsten Jahres 

abgeschlossen werden kbnnten 

(TKB, 11.9.86).

In Macau hat Beijing bereits groBen 

politischen und wirtschaftlichen 

EinfluB. Am 29.September wurde 

bekannt, daB die Bank of China eine 

Ubernahme der Nam Tung Bank An

fang 1987 vorhabe. Es ist die grbBte 

der 23 Banken in Macau. Sie wurde 

1950 gegriindet, hat 700 Beschaftig- 

te und ihr Gesamtvermbgen betrug 

Ende des vorigen Jahres 9,2 Mrd. 

HK$ (1,17 Mrd.US$). (IHT, 

30.9.86) -ni-
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RUDIGER MACHETZKI

Globale Implikationen der Moderni- 

sierung Chinas

I. Modernisierung - 

"Wohlstand und Macht"

"To turn China with its backward 

economic and cultural base into a 

modern and powerful socialist 

country in this new historical peri

od is one of the most gigantic under

takings in human history ... No 

force on earth can deter us. Our tri

umph is certain." (Hu Yaobang, 

General Secretary of the CC of the 

CPC, September 1984)

Die Modernisierung eines Landes, 

seiner Volkswirtschaft und seiner 

Gesellschaft ist zwangslaufig ein 

langfristiger geschichtlicher Pro- 

zeB. In China lassen sich die Ur- 

spriinge dieses Prozesses uber ein 

Jahrhundert zuriickverfolgen. Er 

wurde im wesentlichen durch das 

wachsende BewuBtsein der traditio- 

nellen Elite Chinas ausgelbst, daB 

der materielle, militarische und 

machtpolitische Abstand zwischen 

den in Ostasien neu aufgetretenen 

westlichen Staaten und dem "Reich 

der Mitte" zu Lasten Chinas wuchs. 

Politisch-psychologisch war es mit 

dem imperialen Weltverstandnis der 

konfuzianischen Staatsadministra

tion unvereinbar, das Land zu ei- 

nem Interessenobjekt "herabgewiir- 

digt" zu sehen.

Allgemeiner gesagt, die jiingste Ge- 

schichte Chinas spiegelt die miihsa- 

me Suche nach Antworten auf die 

grundlegenden Herausforderungen 

wider, denen Staat und Gesellschaft 

im "Jahrhundert des westlichen 

Zwischenspiels" existentiell aus- 

gesetzt waren. Fiir China muB die 

Erfahrung einer weitgehenden poli- 

tisch-kulturellen Destabilisierung 

umso tiefgreifender gewesen sein, 

als die Trager der alten imperialen 

Ordnung das chinesische Reich als 

weitgehend deckungsgleich mit der 

Ordnung der zivilisierten Welt 

schlechthin ansahen.

Vor diesem historischen Hinter- 

grund kann die gegenwartige Phase 

der Modernisierung - gemeinhin als 

Reformphase umschrieben - ebenso 

wie friihere Versuche als eine um- 

fassende Bemiihung bewertet wer

den, den innernationalen und in- 

ternationalen Status quo aufzuhe- 

ben und den "Wiederaufstieg" Chi

nas zu einer Globalposition einzu- 

leiten, zu der das Land im Selbst- 

verstandnis seiner Elite "berech- 

tigt" ist. Unter solchen Vorzeichen 

laBt sich "Chinas Modernisierung" 

durch zwei merkmalhafte Tatbe- 

stande kennzeichnen.

Erstens, obgleich der gebrauchli- 

che Ausdruck "Vier Modernisierun- 

gen" (Industrie, Landwirtschaft, 

Wissenschaft und Technik, natio

nale Verteidigung) einen umfassen- 

den und vielschichtigen ProzeB im- 

pliziert, miissen sich die tatsachli- 

chen entwicklungspolitischen Be- 

miihungen zur Modernisierung des 

Landes nicht notwendigerweise auf 

alle Bereiche der Gesellschaft und 

Wirtschaft als Ganzes gleicherma- 

Ben ausdehnen. Wahrend der lan- 

gen Suche nach "Wohlstand und 

Macht" (fuqiang) hat die Elite des 

Landes wiederholt ihre Entschlos- 

senheit bewiesen, den Einsatz ma- 

terieller und organisatorischer 

Mittel auf solche Bereiche zu kon- 

zentrieren, die aus ihrer Sicht fiir 

die Verwirklichung nationaler An- 

spriiche wesentlich erscheinen. 

Vereinfacht gesagt, urn "China zu 

einem modernen und machtvollen 

sozialistischen Staat in dieser neu- 

en historischen Periode zu ma- 

chen", kbnnen Wohlstandsvorstel- 

lungen der Bevblkerung zu einem 

nicht unbeachtlichen Teil dem Aus- 

bau der Staatsmacht geopfert wer

den. Die iiblichen westlichen Wirt- 

schaftsindikatoren (insbesondere 

Pro-Kopf-Angaben zur wirtschaft

lichen Leistungsfahigkeit) diirften 

daher im Faile Chinas nur bedingt 

aussagekraftig sein, wenn es urn 

die Beurteilung internationaler 

EinfluBnahmembglichkeiten des 

Landes geht.

Zweitens, da der umbruchhafte 

Wandel der politischen Kultur und 

die nachhaltige Umgestaltung des 

Landes geschichtlich durch auBere 

feindliche Krafte erzwungen war

den, scheint die Haltung der chine- 

sischen Elite gegeniiber den Aus- 

wirkungen des Modernisierungs- 

prozesses bis heute ambivalent zu 

sein. Beispielhaft fiir diesen Sach- 

verhalt ist die lOOjahrige Dauer- 

kontroverse "Modernisierung oder 

Verwestlichung" (xiandaihua 

xihua) bzw. "Ostliche Substanz - 

Westliche Technik" (dong ti xi 

yong). Wahrend der letzten fiinf 

Jahre ist dieser geschichtlichen 

Diskussion eine neue Dimension 

hinzugefiigt worden: Bis zu welchem 

AusmaB stellen die gegenwartig 

sichtbaren Merkmale der chinesi- 

schen Modernisierung einen "Sozia- 

lismus chinesischer Art" dar, und 

inwieweit sind sie eine Verzerrung 

zum "westlichen Kapitalismus" 

hin?

Abgesehen von dieser historisch- 

psychologischen Konfliktdimension
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lassen sich weitere Aspekte erken- 

nen, die den spezifischen Verlauf 

der "Neueinordnung" Chinas in die 

Welt beeinflubt haben und weiter- 

hin beeinflussen werden. Vereinfa- 

chend kann man behaupten , dab der 

Modernisierungskurs des Landes 

innerhalb der Grenzen erfolgen 

wird, die sich aus den wider- 

spriichlichen Anforderungen der 

Tradition und des ideologisch-poli- 

tischen Systems ergeben.

II. Biirokratischer Entscheidungs- 

prozefi

"The Politburo does not hold regu

larmeetings. It only holds meetings 

when there are some major issues to 

be discussed. This is because most 

of the members are aged. ... If the 

Secretariat think there is need to 

hold a Politburo meeting, they can 

propose that one be held." (Zhao 

Ziyang, when visiting the USA in 

January 1984)

Um der Einfachheit willen ist es 

iiblich geworden, zur Kennzeich- 

nung von Geschehnissen und Ent- 

wicklungen in der Volksrepublik 

China Begriffe wie "China", "Chi

nesen" oder "chinesisch" zu ver- 

wenden. Dennoch mub darauf hin- 

gewiesen werden, dab solche Ver- 

einfachungen bisweilen zu Mibver- 

standnissen fiihren, weil sie exakte 

Definitionen iiberlagern und zu in- 

haltlicher Unscharfe fiihren. Chi

nas Gesamtbevblkerung belauft 

sich z.Zt., wenn man den demogra- 

phischen Angaben Glauben 

schenkt, auf knapp 1,1 Milliarden . 

Fiirden politischen Entscheidungs- 

prozeb des Landes ist jedoch nur ein 

kleiner Ausschnitt der Gesamtbe- 

vblkerung von Bedeutung. Chinas 

politische Kultur war niemals ein 

Modell fur "Partizipationskultur", 

d.h. die Verwirklichung gemeinsa- 

mer politisch-gesellschaftlicher 

Interessen durch Selbstorganisa- 

tion der Bevblkerung. Die wenigen 

geschichtlichen Phasen, in denen 

die chinesische Gesellschaft auf der 

Suche nach utopischer Egalitat 

schien - die Kulturrevolution war 

bisher die letzte -, endeten aus- 

nahmslos in Gewalt, Aufruhr und 

Chaos. Sicherheit hat daher im Be- 

wubtsein der bauerlichen Massen- 

bevblkerung immer einen hbheren 

Stellenwert gehabt als alle anderen 

politischen Werte.

Sicherheit und Stabilitat konnten 

jedoch nur durch ein zutiefst hier- 

archisches und elitebezogenes poli- 

tisches System aufrechterhalten 

werden. Die "ideologisch-biirokra- 

tische Herrschaftsform" stellte ei

nen dauerhaften Gegenpol zu der 

grundlegenden Familien- und Clan- 

mentalitat der chinesischen Gesell

schaft dar, die nur eine schwache 

Auspragung des Loyalitatsbewubt- 

seins oberhalb dieser Ebene zulieb. 

Die chinesische Gesellschaft, ins- 

besondere die bauerliche Bevblke- 

rung, hat niemals die Legitimitat 

der Herrschaft einer kleinen Elite 

ernsthaft angezweifelt, und die 

bisherige Geschichte der Volksre

publik China bietet keinen wirkli- 

chen Anlab , die andauernde Giiltig- 

keit dieses Sachverhaltes in Zweifel 

zu ziehen. Historische Krisen ent- 

standen immer dann, wenn die kon- 

fuzianische Staatsburokratie ihre 

von der politischen Philosophie und 

der praktisch-politischen Ordnung 

vorgeschriebenen Aufgaben uber 

langere Zeit hinweg nicht erfiillte. 

Es ist kein historischer Fall be- 

kannt, in dem die ideologisch-bu- 

rokratische Herrschaft durch Kraf- 

te destabilisiert wurde, die sich 

auf rivalisierende Herrschaftsan- 

spriiche stiitzen, vorausgesetzt der 

Staat hatte sich zuvor nicht selbst 

in eine verhangnisvolle Hand- 

lungsunfahigkeit hineingefuhrt. 

Auch in dieser Hinsicht scheint sich 

die politische Wirklichkeit der 

Volksrepublik China nicht wesent- 

lich von der der konfuzianischen 

Vorlauferherrschaft zu unterschei- 

den. Solange die politische Elite in 

der Lage ist, die Grundbedarfsan- 

spriiche der groben bauerlichen Be- 

vblkerung und der stadtischen Ar- 

beiterschaft zu erfiillen, diirften 

kaum "stbrende Partizipationsfor- 

derungen" aufkommen und den eli- 

teeigenen Entscheidungsprozeb 

"beeintrachtigen".

Das heibt, die grundlegenden Ent- 

scheidungen innen-und aubenpoli- 

tischer Art werden auch in Zukunft 

aller Wahrscheinlichkeit nach aus- 

schlieblich durch die "politische 

Gesellschaft" des Landes gestaltet 

und gefallt.

Diese "politische Gesellschaft" be- 

steht aus fiinf Schichten bzw. kon- 

zentrischen Kreisen. Insgesamtum- 

fabt sie rd. 21 Millionen sog. Kader 

(2% der Bevblkerung) - chinesisch 

ganbu: "handelnde Elemente" (1). 

Die Basis dieser ganbu-Gesell- 

schaft kann am treffendsten als 

"Transmissionsschicht" beschrie- 

ben werden. Ihre Aufgabe ist es, 

politische Entscheidungen und 

Mabnahmen (zhengce cuoshi) in 

konkretes Handeln umzusetzen. 

Dementsprechend miissen die 

Grundvorstellungen und -interes

sen dieser Schicht im politischen 

Gestaltungsprozeb mitberucksich- 

tigt werden. Die zweite Schicht der 

politischen Gesellschaft Chinas 

setzt sich aus rd. neun Millionen 

"Parteikadern" zusammen, die in 

rd. 2 1/2 Mio. Parteiorganisationen 

hauptamtlich tatig sind (2). Sie 

stellen das Personalreservoir dar, 

aus dem sich Chinas "politische Eli

te" im engeren Sinne rekrutiert. Im 

Vergleich zur Grbbe der gesamten 

politischen Gesellschaft des Landes 

erscheint die eigentliche politische 

Elite verhaltnismabig klein. Ihr 

gehbren nur rd. 80.000 Mitglieder 

an, die gemeinhin als "Fiihrungs- 

kader"von Partei, Armee, Zentral- 

staat und Provinzen auftreten . (3)

"It is at this level of leadership 

that all important decisions are 

made - from the decisions taken on 

fundamental policy in the Politburo 

down to decisions taken at the lower 

levels. ... They are in a position to 

sabotage even the most unequivocal 

majority decisions of the Party's 

central body in such a way that they 

do not produce the effect intended 

by the CC." (4)

Die vierte Schicht ist die der natio- 

nalen "Spitzenelite" , die mehr oder 

weniger kontinuierlich am nationa- 

len politischen Entscheidungspro

zeb teilnimmt. Erfahrene China-Be- 

obachter schatzen die Mitglieder- 

zahl dieser Spitzenelite auf hbch- 

stens 500 bis 700 (5). Es gibt eine 

Reihe von Staats-und Parteiorgani

sationen, in deren Rahmen die Mit

glieder der Topelite an der nationa- 

len Willensbildung und Entschei- 

dungsfindung beteiligt sind, aber 

das reprasentativste Organ dieser 

Schicht scheinen die sog. "erwei- 

terten Politburotreffen" der Kommu- 

nistischen Partei Chinas zu sein. 

Im Normalfall ist ein erweitertes 

Politburotreffen eine Konferenz, an 

der rd. 80 bis 100 Spitzenfuhrer der 

Parteizentrale (Mehrheit der Polit- 

buromitglieder, Sekretariat und 

Abteilungen des Zentralkomitees), 

der Armee (zentrale Organe und Mi- 

litarregionen), des Staats (wichti- 

ge Mitglieder des Standigen Aus- 

schusses des Staatsrats) und der 

Provinzen (einflubreiche l.Sekre- 

tare der grbberen Provinzen) je 

nach Entscheidungsbereich ab- 

wechselnd teilnehmen. Dieses Mit- 

telpunktsorgan ist mit anderen 

wichtigen Organisationen netzartig 

verbunden, da die meisten Teilneh- 

mer zugleich unterschiedliche Fuh- 

rungspositionen in diesen anderen 

Organisationen innehaben.

Unter rein formalen Gesichtspunk- 

ten bildet, wie aus jedem Grund- 

lehrbuch zu entnehmen ist, das Po

litburo oder genauer der Standige 

Ausschub des Politburos das hbch- 

ste Fuhrungsorgan der Partei und 

damit des gesamten Landes. Aber, 

wie haufig unterscheidet sich die 

Praxis von der Theorie. Zum einen 

ist aufgrund der zumindest bis Mit- 

te der siebziger Jahre andauernden 

"nachrevolutionaren Verwerfun- 

gen" der Prozeb der Herrschaftsin- 

stitutionalisierung deutlich verzb- 

gert worden . Zum anderen kann man 

angesichts der politischen Tradi

tion Chinas und ihrer besonderen 

Loyalitatsmuster durchaus vermu- 

ten, dab Entscheidungsfindungen 

eher in informeller Weise erfolgen. 

Zumindest bisher ist das Politburo 

nur verhaltnismabig selten und in 

unregelmabigen Abstanden zusam- 

mengetreten. Der Sache nach 

scheint das hbchste Organ z.Zt. ein
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informelles zu sein , das als eine Art 

"Beratungskreis" von sechs bis 

acht "Altfiihrern" der Partei und 

Armee (nicht zu verwechseln mit der 

Zentralen Beraterkommission) be- 

schrieben werden kann (6). Unter 

der informellen Aufsicht dieser 

Gruppe (insbesondere Deng Xiao- 

pings) bilden der Generalsekretar 

der Partei, Hu Yaobang, Minister- 

prasident Zhao Ziyang und andere 

Fiihrer, wie z.B. Vizepremier Wang 

Li, die "Ftihrung der ersten Linie" .

Diese nach informellen Aspekten 

vorgenommene Skizzierung der po- 

litischen Gesellschaft und Elite 

Chinas weicht von den ublichen 

Klassifizierungsmethoden ab. Letz- 

tere gehen zumeist von dem formalen 

Kriterium der Parteimitgliedschaft 

aus und lehnen sich an die formalen 

Linien bis zu den hbchsten formalen 

Entscheidungsorganen der Partei 

an. Die Partei umfaBt rd. 41 Millio- 

nen Mitglieder (1985) (7). Es muB 

jedoch wiederholt werden, daB blo- 

Be Parteimitgliedschaft oder Mit- 

gliedschaft in der Kommunistischen 

Jugendliga (48,5 Millionen) (8) al- 

lenfalls die Voraussetzung fur den 

moglichen Zugang zur politischen 

Gesellschaft bildet, nicht jedoch 

die Zugehbrigkeit zur letzteren 

ausweist. Das heiBt, Parteimit

gliedschaft ist eine notwendige, 

aber keine hinreichende Vorausset

zung. Darauf deutet auch die ver- 

haltnismaBig geringe "intellek- 

tuelle Kapazitat" der Partei als 

Ganzes hin. Z.Zt. leben gut sechs 

Millionen "Intellektuelle" (defi- 

niert als Personen, die eine Ter- 

tiarausbildung erhalten haben) in 

China. Das entspricht einem Anteil 

von 0,6% an der Gesamtbevblke- 

rung. Nur 56.000 Intellektuelle 

(0,9% aller Intellektuellen) sind in 

der Partei hauptamtlich tatig (9). 

Im Gegensatz dazu ist rd. ein Vier- 

tel aller Intellektuellen in der In- 

dustriewirtschaft beschaftigt, rd. 

32% im Bereich Wissenschaft und Er- 

ziehung und rd. 10% in den Staats- 

organen. Es steht zu bezweifeln, 

daB eine Organisation, derweniger 

als 1% des intellektuellen Sachver- 

standes des Landes zur Verfiigung 

steht, die gesellschaftlich-politi- 

sche Einheit bildet, auf der der na

tionale EntscheidungsprozeB fuBt.

Ein weiteres Argument im Rahmen 

formaler Klassifizierungen geht 

davon aus, daB Staat und Armee der 

Entscheidungsmacht der Partei un- 

tergeordnet sind. Dieses Argument 

ist nicht ohne eine gewisse Berech- 

tigung , dennoch ist es nur teilweise 

fur die tatsachlichen Mechanismen 

der politischen Auseinanderset- 

zung und Konsensbildung inner- 

halb der Elite Chinas gtiltig. Ein- 

zelne Sachkenner des chinesischen 

politischen Systems haben sich da- 

her um einen Erklarungsansatz be- 

miiht, der Chinas politische Gesell

schaft, insbesondere die politische 

Elite, als ein komplexes btirokrati- 

sches System ansieht, das mit for

malen Begriffen wie Partei, Staat 

und Armee nur unzulanglich be- 

schrieben werden kann. Dazu heiBt 

es: '

"(This) system naturally breeds a 

mentality that essentially identi

fies what is good for China with 

what is good for one ' s own unit... 

(It leads to) four basic building 

blocks of the system: economics, 

culture-propaganda, security and 

personnel. The economic bureauc

racies are in charge of economic 

management and growth. The cul

tural bureaucracies, by contrast, 

have responsibility for maintain

ing a devotion to socialism, patri

otism, and a political esprit. ... 

The security bureaucracies cover 

everything from crime and fist

fighting to political dissidence, 

counter-espionage, and national 

defense. ... The personnel bu

reaucracies control careers 

through the maintenance of person

nel dossiers and control over 

employment and promotion." (10)

Im Rahmen eines solchen informel

len Erklarungsmusters erscheinen 

die Auseinandersetzungen uber 

Richtung, AusmaB und Geschwin- 

digkeit des gegenwartigen Reform- 

kurses nicht in erster Linie als Kon- 

troversen zwischen politisch-ideo- 

logischen Puristen und Pragmati- 

kern/Realisten, sondern vornehm- 

lich als Ausdruck interessenpoliti- 

scher Konstellation. Esgehtdarum, 

Macht- und EinfluBverschiebungen 

zwischen den biirokratischen Teil- 

systemen ("building blocks") zu 

verhindern bzw. durchzusetzen. 

Wahrend der letzten fiinf Jahre hat 

das wirtschaftsbiirokratische Teil- 

system wesentlich an Macht und 

Prestige gewonnen. Eshat sich ein- 

deutig aus der nachgeordneten Po

sition gelost, in die es seit Mitte der 

sechziger Jahre hineingezwungen 

worden war. Umgekehrt haben die 

Kultur/Propaganda-Biirokratie 

und die Personalbiirokratie viel 

von ihrer friiheren Dominanz einge- 

biiBt. Fur die "Sicherheitsburokra- 

tie" sieht das Bild gemischt aus. 

Hierin liegt wohl auch dereigentli- 

che Grund, daB sowohl in China als 

auch im Ausland viel uber die ver- 

meintliche oder tatsachliche "An- 

ti-Reform-Haltung" der Armee spe- 

kuliert wird. Man darf die Prognose 

wagen, daB sich die Wirtschaftsbii- 

rokratie allein auf Dauer nicht ge- 

gen die drei restlichen Biirokratien 

durchsetzen kann. Das Schicksal 

des Reformkurses wird daher we

sentlich von der Frage abhangen, 

ob und inwieweit die Auswirkungen 

der wirtschaftlichen Reformpolitik 

mit den Forderungen der Sicher- 

heitsbiirokratie nach Stabilisie- 

rung und Starkung ihrer eigenen 

innerbiirokratischen Machtposition 

vereinbar sind.

Falls die vorangehende Beschrei- 

bung der chinesischen Elitebil- 

dung, des politischen Entschei- 

dungsprozesses und der Herr- 

schaftsstrukturen der Wirklichkeit 

des Landes nahekommt, ergeben 

sich mehrere bedeutsame Folgerun- 

gen fur die zukiinftige weltpoliti- 

sche Position und Rolle Chinas.

Erstens, die Grundlagen der AuBen- 

politik werden von einer sehr klei- 

nen ideologisch-biirokratischen 

Elite gestaltet. Der Entscheidungs

prozeB ist keiner nennenswerten 

Beschrankung durch eine "offentli- 

che Meinung" unterworfen. Das 

heiBt, daB ein verhaltnismaBig 

groBer Teil der materiellen Mittel 

dem allgemeinen Verbrauch entzo- 

gen und fur die Durchsetzung inter- 

nationaler Ziele eingesetzt werden 

kann.

Zweitens, die z.Zt. weitverbreitete 

Diskussion, ob China sozialistisch 

bleiben wird oder nicht, geht an 

den wesentlichen Tatsachen vorbei. 

Zum einen ist "Sozialismus" kein 

sehr sinnvoller analytischer Ter

minus. Eher handelt es sich um eine 

Selbstbeschreibung politischer 

Art. Wenn ein Land sich selbst so

zialistisch nennt, dann mag es dies 

tun. "Sozialismus chinesischer Art" 

definiert sich (mehr oder weniger 

offiziell) durch zwei Elemente: 

Staatskontrolle fiber die wirt

schaftlichen Schliisselunternehmen  

("Volkseigentum") und zukiinftiger 

Wohlstand fur alle Chinesen ("Ein- 

ebnung der Einkommensunterschie- 

de"). Es braucht kaum erwahnt zu 

werden, daB dies keine besonders 

prazise Definition ist. Was die sog. 

"Vier Grundprinzipien" (Aufrecht- 

erhaltung sozialistischen Weges, 

Aufrechterhaltung des Marxismus- 

Leninismus und der Mao-Zedong- 

Ideen, Aufrechterhaltung der de- 

mokratischen Diktatur des Volkes, 

Aufrechterhaltung der Ftihrung 

durch die Partei) betrifft, so haben 

verschiedene Fiihrer, unter ihnen 

auch Deng Xiaoping, die "Ftihrung 

durch die Partei", das heiBt durch 

eine kleine btirokratische Elite, 

zum "Grund-Grundprinzip" er- 

klart. Die restlichen drei Prinzi- 

pien konnen, falls notwendig, je- 

derzeit neu definiert und der je- 

weils vorherrschenden Situation 

angepaBt werden. Daraus laBt sich 

keineswegs folgern, daB ideologi- 

sche Auseinandersetzungen

zwangslaufig irrelevant sind. 

Vielmehr spielen sie eine nicht un- 

wesentliche Rolle als Instrument 

der innerbtirokratischen Auseinan- 

dersetzung. Aber diese Auseinan

dersetzungen selbst sind nur selten 

ideologisch bedingt. Zumeist resul- 

tieren sie aus der Interessenrivali- 

tat der verschiedenen Biirokratien .

Wenn, wie oben angedeutet, die 

Wirtschaftsbiirokratie tatsachlich 

gezwungen sein sollte, mit der Si-
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cherheitsbiirokratie des Landes zu 

einem "Interessenarrangement" zu 

gelangen, dann werden insbeson- 

dere der militarischen Modernisie- 

rung des Landes auf Dauer wesent- 

lich mehr Mittel zugestanden wer

den, als es gegenwartig der Fall 

ist. Umgekehrt scheint es mbglich, 

daB die Verflechtung militarischer 

und wirtschaftlicher Interessen 

umso weiter fortschreitet, je erfolg- 

reicher der wirtschaftliche Reform- 

prozeB sich erweist. Eine solche 

Entwicklung ware mit Sicherheit 

von nicht geringer Bedeutung fur 

die zuktinftige weltpolitische Rolle 

Chinas.

III.Grenzen der militarischen 

Macht

"In terms of war and peace the em

phasis of our work should be placed 

on preparing for the outbreak of 

war. Consequently we must strive 

for modernization in the military 

sphere; in the economic sphere we 

must spare no effort to race against 

time and establish a powerful in

dustrial base." (Huan Xiang, Di

rector of Research Centre for Inter

national Affairs of State Council 

and advisor to the PRC's Foreign 

Ministry, in June 1984)

Wahrend der letzten Jahre haben 

sich verschiedene chinesische Spit- 

zenfiihrer wiederholt zu Mbglich- 

keiten und Grenzen der militari

schen Modernisierung Chinas geau- 

Bert. FaBt man die Aussagen dieser 

Fiihrer - u.a. Deng Xiaoping, Yu 

Qiuli (Direktor der Allgemeinen Po- 

litischen Abteilung der VBA und 

Mitglied der Militarkommission des 

ZK), Yang Dezhi (Chef des General

stabs der VBA, Mitglied der Militar

kommission des ZK), Yang Shankun 

(stellvertretender Vorsitzender der 

Militarkommission des ZK) und 

Zhao Ziyang - verkiirzend zusam- 

men, so ergeben sich folgende 

Grundlinien fur die militarische 

Modernisierung in absehbarer Zu- 

kunft. Erstens soli die Modernisie

rung von Waffen und Waffensyste- 

men wahrend der achtziger Jahre 

nur in einem engen finanziellen 

Rahmen verfolgt werden. Wahrend 

der vergangenen Jahre fiel der mi

litarische Haushalt, genauer der 

Teil der militarischen Ausgaben, 

der statistisch verbffentlicht wird, 

verhaltnismaBig bescheiden aus. 

Bis 1983/84 lag er bei rd. 15% des 

Staatshaushaltes. Erst 1985 lieB 

sich erstmals ein Anstieg verzeich- 

nen. Selbst wenn man davon aus- 

geht, daB die tatsachliche Hbhe der 

Ausgaben aufgrund der verdeckten 

Ausgaben doppelt so hoch ist wie die 

statistisch ausgewiesene GrbBe, 

kame man allenfalls auf 10%desSo- 

zialprodukts (11). Das erscheint 

fiir den Ausbau einer modernen 

GroBmachtarmee unzureichend. 

Chinas politische Fiihrung muB sich 

mit der Tatsache abfinden, daB das 

Land zumindest fiir die nachsten 

zwanzig bis dreiBig Jahre nicht in 

der Lage sein wird, mit den beiden 

Weltmachten USA und Sowjetunion 

auch nur annahernd gleichzuzie- 

hen.

Das Schlagwort fiir die Verbesse- 

rung der militarischen Leistungs- 

fahigkeit wahrend der nachsten 

Jahre ist "Qualitat" statt Quanti- 

tat. Folgende MaBnahmen sind vor- 

gesehen: (12)

1. Reduzierung des Personals, ins- 

besondere eine Straffung des Offi- 

zierskorps sowie verbesserte Aus- 

bildung; Chinas Streitkrafte um- 

fassen 3,3 Millionen Soldaten bzw. 

4,3 Millionen, falls Territorialein- 

heiten mitgerechnet werden.

2. Verbesserung der militarischen 

Organisation, insbesondere der Lo- 

gistik; gegenwartig ist die Organi

sation der Streitkrafte zu schwer- 

fallig, urn eine ausreichende Mobi- 

litat von GroBverbanden zu ge- 

wahrleisten.

3. Verbesserung der operationellen 

Fahigkeit von GroBverbanden; ins

besondere soil die Fahigkeit, 

"dreidimensionale Manbver" (Luft, 

Land, See) durchzufuhren, verbes- 

sert werden.

4. Ausbau der Forschung und Ent

wicklung militarisch orientierter 

Technologic; insbesondere geht es 

urn Lasertechnik, elektronische 

Kommunikationstechnologie und vor 

allem Weltraum- und Raketentech- 

nik.

5. Ausbau der Langstrecken- und 

Mittelstreckenraketensysteme und 

der Nuklearmacht der Streitkrafte; 

die 1984 als unabhangige Truppe 

etablierte Raketentruppe ist bei- 

spielgebend fiir diesen Ausbau .

6. Allmahliche Ablbsung der beste- 

henden (veralteten) Waffensysteme 

durch moderne Ausriistung.

Bei der Einfiihrung neuer Waffensy

steme scheint der Marine ein deutli- 

cher Vorrang eingeraumt worden zu 

sein. GrbBere Modernisierungspro- 

gramme fiir die Luftwaffe sind nicht 

bekanntgeworden. Sie wird sich 

zumindest mittelfristig weiterhin 

auf MiG-17- und MiG-19-Flugzeuge 

stiitzen miissen. Bei den Boden- 

streitkraften existieren Plane fiir 

den Bau und die allmahliche Ein- 

fiihrung eines neuen schweren Pan

zers mit elektronischen Systemen. 

Dariiber hinaus soil allmahlich eine 

Umstellung von reinen Infanterie- 

einheiten auf mechanisierte Einhei- 

ten erfolgen, urn die Mobilitat der 

Verbande zu erhbhen.

Im Gegensatz zu den bescheidenen 

Planen fiir die Luftwaffe und das 

Heer sind die Modernisierungspro- 

gramme fiir die Marine wesentlich 

umfassender .Offizielle Aufgabe 

der Marine ist es, Chinas langgezo- 

gene Kiistenlinie zu schiitzen und 

die Kontrolle iiber die Kiistengewas- 

ser und mehr als 6.000 Inseln, ein- 

schlieBlich der Gebiete im Siidchi- 

nesischen Meer (die von China be- 

ansprucht werden), zu gewahrlei- 

sten. Das heiBt, daB die gesamte 

Kontrollzone der Marine eine GrbBe 

von rd. 3,5 Mio.qkm hat. Wiederholt 

haben chinesische Quellen auf den 

groBen wirtschaftlichen Wert (ins

besondere Energieressourcen) die

ser als Patrimonialsee beanspruch- 

ten Zone verwiesen. Aus diesem 

Grunde "muB die Marine in der Lage 

sein, sowohl defensive als auch of

fensive Operationen auszufiihren". 

Genauer gesagt, die Fahigkeit zu 

kombinierten Operationen von 

U-Booten, Oberflachenschiffen, 

Marinesoldaten und Luftfahrzeugen 

der Marineflieger soil verbessert 

werden. Gegenwartig hat der Bau 

von 8.000-t-Unterseebooten mit Un- 

terwasserraketen (Reichweite 

3.000km) einen gewissen Vorrang 

empfangen. Sechs neue Einheiten 

sollen wahrend der nachsten Jahre 

erstellt werden. Weiterhin ist der 

Bau neuer raketentragender Ober- 

flachenschiffe (Zerstbrer) vorgese- 

hen. SchlieBlich hat es Spekulatio- 

nen dariiber gegeben, daB funf 

Flugzeugtrager gebaut werden sol

len, urn die Fahigkeit zu Distanz- 

operationen der chinesischen Mari

ne zu erhbhen, aber bisher sind 

diese Spekulationen offiziell nicht 

bestatigt worden.

Zusammenfassend laBt sich zur mi

litarischen Modernisierung Chinas 

sagen, daB zumindest bis zum Ende 

dieses Jahrhunderts nicht damit zu 

rechnen ist, daB das Land in mili

tarischen Kategorien zu einer GroB- 

macht wird. Eine gewisse Wahr- 

scheinlichkeit existiert, daB die 

Streitkrafte, insbesondere die Ma

rine, im Verlauf der nachsten 10 bis 

15 Jahre ihre Fahigkeit zu GroBope- 

rationen im regionalen Umfang ver- 

bessern werden. Das AusmaB der 

Verbesserungen wird wesentlich 

vom gesamtwirtschaftlichen Wachs- 

tum abhangen. Sollte China sein of

fiziell verkiindetes Ziel erreichen, 

bis zum Ende dieses Jahrhunderts 

sein Sozialprodukt auf eine Hbhe zu 

steigern, die faktisch einer Billion 

Dollar entsprache, dann ware es in 

der Lage, Mittel, die einen Wert von 

mindestens 100Mrd.$ gleichkom- 

men, fiir militarische Zwecke be- 

reitzustellen. Diese Summe er

scheint umso beachtlicher, wenn 

man sich daran erinnert, daB die 

Personalkosten der chinesischen 

Streitkrafte weniger als ein Viertel 

aller militarischen Kosten ausma- 

chen.

DaB die Marine insgesamt und die 

siidliche Flotte insbesondere einen 

Ausbau- und Modernisierungsvor- 

rang erhalten haben , deutet darauf
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hin, daB die chinesische Fuhrung 

in der siidostasiatischen Region 

(Siidchinesisches Meer) am ehesten 

die Moglichkeit zu militarischen 

Aktionen voraussieht.

IV. AuBenpolitische Fuhrung

"I keep in close touch with comrade 

Hu Yaobang. So, our machine works 

smoothly. We are in the ' first line ' . 

Whenever there is a major issue, we 

go to Chen Yun, Li Xiannian, and 

Deng Xiaoping for advice. Marshall 

Ye is old and not in good health." 

(Zhao Ziyang, when visiting the 

USA in January 1984)

Chinas "Fiihrer der ersten Linie", 

Hu Yaobang und Zhao Ziyang, ha- 

ben 1984 eine Reihe von bemerkens- 

werten Aussagen zur Formulierung 

und Durchfiihrung der chinesischen 

AuBenpolitik sowie zu Problemlb- 

sungsverfahren auf diesem Gebiet 

gemacht. Besonders interessant er- 

scheint die Tatsache, daB ein ver- 

haltnismaBig informelles Entschei- 

dungsvorbereitungsorgan einge- 

richtet worden ist, das als "Kleine 

Gruppe fur AuBere Angelegenhei- 

ten" der Partei (waishi xiaozu) be- 

zeichnet wird. Den Vorsitz dieser 

Gruppe fiihren Hu und Zhao gemein- 

sam.

"All organizations concerned with 

foreign affairs participate in the 

group, including scholars from the 

Chinese Academy of Social Sciences. 

The principal function of the For

eign Affairs Small Group is to ex

change views, to study problems 

and to communicate with each other. 

It does not decide what concrete 

measures are to be taken ." (13)

Konkrete auBenpolitische Durch- 

fiihrungsentscheidungen werden 

gemeinsam von der "Fuhrung der 

ersten Linie", insbesondere Hu Yao

bang und Zhao Ziyang, beschlos- 

sen . Im Gegensatz dazu werden sog. 

"grundlegende Fragen" bei Konfe- 

renzen des Sekretariats des ZK der 

Partei diskutiert. An diesen Konfe- 

renzen sind Hu und Zhao ebenfalls 

"beteiligt". Offensichtlich hat das 

Sekretariat wesentliche Funktionen 

des Politburos iibernommen, da 

letzteres nicht regelmaBig einberu- 

fen wird. Falls weitreichende 

Grundsatzentscheidungen auBen- 

politischer Art getroffen werden 

miissen, die fiber die Moglichkeiten 

des Sekretariats hinausgehen, wird 

das oben erwahnte hbchste infor- 

melle Entscheidungsgremium, der 

"Beratungskreis", eingeschaltet. 

Es deutet manches darauf hin, daB 

solche "Grundsatzentscheidun

gen", die liber die Moglichkeiten 

des Sekretariats hinausgehen , auf- 

grund von Problemen entstehen, die 

durch die Armee hervorgerufen 

wurden.

"Deng Xiaoping , Chen Yun , Ye Jian- 

ying, Li Xiannian, and other com

rades are on the 'second line'. 

There are only a few issues that are 

determined by them. But, as all 

people know, major issues are de

termined with the participation of 

Comrade Deng Xiaoping. ... This is 

not because of his position. He is not 

General Secretary of the Party and 

is not Premier and is not Head of 

State. It is only because we respect 

him for his rich political experi

ence, wisdom, and prestige." (14)

Die eigentliche auBenpolitische 

"Routinearbeit", insbesondere die 

Koordination der verschiedenen 

auBenpolitischen MaBnahmen, er- 

folgt durch den Staatsrat, der wb- 

chentlich zweimal zusammentritt.

"The participants in these meetings 

are State Counsellors, for example 

the Foreign Minister, the Minister 

of Defense, the Minister of Foreign 

Economic Relations and Trade, the 

Minister of Finance, and the Chair

man of the State Planning Commis

sion. ... Those who are in charge of 

foreign affairs include Ji Pengfei, 

Wu Xueqian, both State Counsel

lors, and also the Minister of For

eign Economic Relations and Trade, 

Chen Muhua. These three persons 

meet frequently. ... When there are 

problems that they cannot solve, 

they raise them with the State Coun

cil." (15)

Die Ministerien unter dem Staats

rat, die fur die verschiedenen Fel

der der AuBenpolitik verantwort- 

lich sind, stellen reine nachgeord- 

nete "Ausfiihrungsorgane" dar. Ne- 

ben den von Hu Yaobang und Zhao 

Ziyang erwahnten Organisationen 

diirfte auch die Militarkommission 

des ZK einen nicht unwesentlichen 

EinfluB auf auBenpolitische Ent- 

scheidungen haben. Insbesondere 

ist dabei an das "Fiihrungsquar- 

tett" zu denken, das die Streitkraf- 

te beaufsichtigt und sich aus Deng 

Xiaoping (Vorsitzender), Yang 

Shankun ("Vordenker der Armee"), 

Zhang Aiping (Verteidigungsmini- 

ster) und Yang Dezhi (Chef des Ge

neralstabs seit 1980) zusammen- 

setzt. Die Annahme scheint berech- 

tigt, daB diese vier Fiihrer mit den 

Ansichten der militarischen Fiih- 

rung zu auBenpolitischen Entwick- 

lungen vertraut sind und dafiir sor- 

gen, daB diese Ansichten angemes- 

sene Aufmerksamkeit in den ver

schiedenen auBenpolitischen "Spe- 

zialorganen" erfahren.

Diese Art von Willensbildung und 

Entscheidungsfindungsgeriist

scheint der Art angemessen, in der 

China seine AuBenbeziehungen ge- 

staltet. Es darf nicht iibersehen 

werden, daB das, was der Einfach- 

heit halber als "AuBenbeziehun

gen" bezeichnet wird, ein Mixtum 

aus verschiedenen voneinander ab- 

hangigen, des ofteren konfligie- 

renden Teilbereichen ist, so z.B. 

AuBenwirtschaftspolitik, nationale 

Sicherheitspolitik , weltweite An- 

ti-Supermachts-Politik, regionale 

Interessenpolitik, Dritt-Welt-Poli- 

tik, revolutionare Unterstiitzungs- 

maBnahmen usw. Wenn, wie oben 

ausgefiihrt, der nationale Ent- 

scheidungsprozeB durch andauern- 

de interessenpolitische Auseinan- 

dersetzungen zwischen den vier 

groBen Teilbiirokratien mitbe- 

stimmt wird, dann muB man davon 

ausgehen, daB die gleiche Art von 

"Ressortorientierung" auf dem Ge

biet der AuBenbeziehungen zu fin- 

den ist. Andersgesagt, die Organi

sation der verschiedenen Teilberei- 

che der AuBenpolitik ftihrt zu Sub- 

systemen innerhalb des Gesamtbe- 

reichs AuBenbeziehungen. Diese 

Subsysteme verfolgen ihre Interes- 

sen verhaltnismaBig unabhangig, 

bisweilen sogar im Widerspruch zu- 

einander. Es muB also (die von Hu 

und Zhao erwahnten) Schiedsorga- 

ne geben, urn die voneinander ab- 

weichenden Interessen so weit wie 

mbglich in Einklang zu bringen. Die 

sog. "grundlegenden Probleme", 

mit denen sich diese Schiedsorgane 

beschaftigen, diirften die inneren 

Auseinandersetzungen widerspie- 

geln, insbesondere diirfte es urn den 

Einklang der Interessen der Wirt- 

schaftsbiirokratie und der Sicher- 

heitsbiirokratie gehen. Z.Zt. 

scheinen wirtschaftliche Aspekte in 

Chinas AuBenpolitik einen (nicht 

unumstrittenen) Vorrang zu genie- 

Ben.

V. Wirtschaftswachstum undChina- 

markt

"We must design our modernization 

programme on the basis of a popula

tion of one billion. This emphasizes 

the uniqueness of China ' s moderni

zation." (Fei Xiaotong, doyen of 

Chinese sociology, during overseas 

tour in early 1981)

"The establishment of stable, 

long-term cooperative economic re

lations indeed has advantages for 

both sides: China can acquire more 

quickly the technology, equipment 

and funds that it needs to carry out 

the four modernizations, while 

Japan can gain the new sources of 

energy and other natural resources 

that it needs for economic growth, 

as well as new markets for its capi

tal, technology and products." (Hu 

Yaobang, when visiting Japan in 

November 1983)

Gemeinhin geht man davon aus, daB 

ein planwirtschaftliches System 

uber langfristig ausgearbeitete 

Konzepte zur Entwicklung seiner 

Wirtschaft verfiigt. Ein solches 

langfristiges Perspektivprogramm 

zur Entwicklung Chinas existiert 

jedoch nicht. Alienfalls kann man 

von grundlegenden Wachstumszie- 

len sprechen, die im Rahmen einer 

Wirtschaftspolitik erreicht werden 

sollen, die Schritt fur Schritt zu



CHINA aktuell -591- September 1986

formulieren und durchzufiihren ist. 

Ein solches Ziel ist die haufig wie- 

derholte "Vervierfachung des Brut- 

toproduktionswertes der Industrie 

und Landwirtschaft" bis zum Jahr 

2000 (Ausgangsjahr 1980). Dieses 

Ziel erscheint ehrgeizig, ist jedoch 

nicht vbllig unrealistisch. Esent- 

spricht, wie bereits erwahnt, einem 

Sozialprodukt von rd. einer Billion 

US-Dollar. Pro Kopf der Bevdlke- 

rung ergeben sich 800 bis 900 US$. 

Um diese GrbBenordnungen zu reali- 

sieren, ist ein durchschnittliches 

gesamtwirtschaftliches Wachstum 

von rd. 7% jahrlich erforderlich.

1. Aspekte des AuBenhandels 

Vorausgesetzt, daB die gegenwarti- 

gen Elastizitatsbeziehungen zwi- 

schen binnenwirtschaftlichem 

Wachstum (insbesondere Industrie- 

wachstum) und AuBenwirtschaft 

(insbesondere Einfuhr von Indu- 

striegiitern) bis zum Ende des Jahr- 

hunderts annahernd gleich blei- 

ben, wird Chinas AuBenhandel eine 

GroBenordnung von mehr 150 Mrd. 

US$, mbglicherweise sogar 200 Mrd. 

erreichen.

Im Gegensatz zu diesen verhaltnis- 

maBig vagen Prognosen erlauben 

die mittelfristigen Trends zuver- 

lassigere Schatzungen. Dabei kann 

die Frage nach der "tatsachlichen 

Leistungsf ahigkeit" der chinesi- 

schen Volkswirtschaft ausgeklam- 

mert werden, zumal die gesamtwirt- 

schaftliche Leistung im Faile Chi

nas fiir den auBenwirtschaftlichen 

Kontext nur eine indirekte Bedeu- 

tung hat. Das Land hat wahrend der 

letzten Jahre seine Fahigkeit und 

seine Bereitschaft nachgewiesen, 

ausgewahlte wirtschaftliche Teil- 

bereiche vorrangig zu stiitzen, urn 

deren internationale Wettbewerbs- 

fahigkeit zu erhbhen. Es sei nur 

daran erinnert, daB im Zeitraum 

1981/84 die Exporterlbse Chinas 

deutlich unter den Kosten lagen. 

Zum anderen ist Chinas nationaler 

EntwicklungsprozeB trotz der ge- 

genwartig vorherrschenden auBen

wirtschaftlichen "Offnungspolitik" 

nur sehr begrenzt von auslandi- 

schen Beitragen abhangig. Diese 

Tatsache laBt sich u.a. aus der be- 

sonderen Wachstumskurve der chi- 

nesischen Volkswirtschaft wahrend 

der achtziger Jahre ablesen. Diese 

Kurve ist eindeutig ihrem eigenen 

Rhythmus gefolgt und wich nach- 

haltig vom WachstumsprozeB der 

groBen Volkswirtschaften der Welt 

und der anderen asiatisch-pazifi- 

schen Lander ab . Welche Parameter 

und Beschrankungen auch immer 

die Geschwindigkeit und Richtung 

der wirtschaftlichen Entwicklung 

Chinas bestimmen, auBenwirt- 

schaftliche Einfliisse sind von se- 

kundarer Natur. So erklart sich 

auch, daB der Rhythmus des chine- 

sischen AuBenhandels nach wie vor 

vorrangig durch die Investitions- 

zyklen der binnenwirtschaftlichen 

Fiinf j ahresplane bestimmt wird. 

Diese Zyklen sind niemals von Welt- 

markterscheinungen abhangig ge- 

wesen. (16)

Trotz der grundlegenden "Binnen- 

orientierung" der wirtschaftlichen 

Entwicklungsstrategie Chinas sind 

in chinesischen Fachkreisen Dis- 

kussionen dariiber gefiihrt worden, 

ob das Land eine handelsorientierte 

Wachstumsstrategie einschlagen 

sollte. Die Frage ist 1983 offen- 

sichtlich endgiiltig negativ beant- 

wortet worden. Abgesehen von poli- 

tischen Befiirchtungen (Abhangig- 

keitsargument) ist man zu dem Er- 

gebnis gekommen, daB China ein- 

fach zu groB sei, urn seinen Ent

wicklungsprozeB durch die Impulse 

des Weltmarktes bestimmen lassen 

zu kbnnen.

Trotz der grundsatzlichen Absage 

an eine exportorientierte Wachs- 

tumskonzeption werden die Auswir- 

kungen einer steigenden weltwirt- 

schaftlichen Prasenz Chinas in der 

Praxis denen einer mittelgroBen 

auBenhandelsorientierten Volks

wirtschaft nahekommen. Dadiechi- 

nesische Industriewirtschaft zudem 

durch ein geringes AusmaB an 

struktureller Diversifizierung ge- 

kennzeichnet ist, wird sich der 

konkurrierende EinfluB der chine

sischen Exporte, insbesondere bei 

arbeitsintensiven Massenproduk- 

ten , zunehmend bemerkbar machen . 

Handelt es sich doch urn die glei- 

chen Erzeugnisse, mit deren Hilfe 

sich die meisten pazifisch-asiati- 

schen Entwicklungslander (insbe

sondere ASEAN) entwickeln wollen .

Eine kurze Skizzierung der Sekto- 

ren, die im Rahmen des 7.chinesi

schen Fiinfj ahresplans 1986/90 Ent- 

wicklungsvorrang empfangen ha- 

ben, unterstreicht diesen Sachver- 

halt. Die meisten dieser Sektoren 

sollen einen Teil der fiir ihre Moder- 

nisierung notwendigen Mittel durch 

Exporteinnahmen erwirtschaften:

1. Landwirtschaft - Starkere Beto- 

nung der Fleischerzeugung und Er- 

zeugung von tierischen Produkten 

sowie exportierbare Agrarprodukte 

wie Baumwolle, Tee usw.

2. Energie und Transport - Steige- 

rung der Kohlefbrderung auf 

900 Mio.t und der Olfbrderung auf 

150 Mio.t bis 1990 fiir den Binnen- 

verbrauch und fiir den Export.

3. Nahrungsmittelindustrie - Deut- 

liche Steigerung der Produktions- 

kapazitat fiir Konservennahrung.

4. Textilien und Bekleidung - All — 

mahliche Verlagerung vom Schwer- 

punkt Game und Fasern zu Tuchen 

und Bekleidung.

5. Chemieindustrie - Modernisie- 

rung der bestehenden Einrichtun

gen sowie Investitionen in 500 neue 

Fabriken in kiistennahen Standor- 

ten, insbesondere Basis- und Agro- 

chemikalien.

6. Elektronik - Die Elektronikindu- 

strie ist Chinas Hochwachstumsin- 

dustrie. Dies gilt insbesondere fiir 

Massenkonsumelektronik, aber 

auch fiir elektronische Instrumen- 

te. Das geplante Jahreswachstum 

bis 1990 liegt bei durchschnittlich 

20%. Im Bereich der Konsumelektro- 

nik ist ein steigender Exportanteil 

an der Gesamtproduktion vorgese- 

hen.

Die internationalen Markte sind fiir 

die oben erwahnten Produkte be

reits weitgehend saturiert. Das be- 

deutet, daB der Druck Chinas auf 

diesen Markten von den restlichen 

asiatisch-pazifischen Entwick- 

lungslandern in Zukunft wesentlich 

starker empfunden werden wird, 

als dies z . Zt. der Fall ist. Fiireini- 

ge Produkte, so z.B. Baumwolle, 

Niedrigqualitatstextilien, Konser

vennahrung und seit 1984 teilweise 

auch Rohbl, gilt diese verscharfte 

Konkurrenzsituation bereits heute.

2. Auslandische Investitionen 

Neben dem Handel im engeren Sinne 

werden auslandische Investitionen 

zu einem zweiten groBen Bereich der 

auBenwirtschaftlichen Beziehun- 

gen werden, in denen China mit an

deren Entwicklungslandern, insbe

sondere mit asiatisch-pazifischen  

Landern, in Konkurrenz tritt. Si- 

cherlich existieren verhaltnisma- 

Big enggezogene Grenzen fiir aus

landische Investitionstatigkeit in- 

nerhalb des chinesischen Wirt- 

schaftssystems, aber bisher sind 

diese Grenzen keineswegs erreicht. 

Uber den Gesamtzeitraum 1980/85 

gesehen, laBt sich eine bemerkens- 

werte Steigerung auslandischer In

vestitionstatigkeit registrieren. 

Bis Ende 1985 stieg der kumulierte 

Gesamtwert der auslandischen In

vestitionen fiir alle Formen der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

auf 4,85 Mrd.US$ (verwirklicht) 

bzw. 16,7 Mrd.US$ (vertraglich 

vereinbart) an (17). Joint Ven- 

ture-Investitionen (nur auslandi

scher Anteil) erreichten insgesamt 

eine Hbhe von l,5Mrd.US$. Erwah- 

nenswert im Hinblick auf eine mbg- 

liche Konkurrenzsituation zu ande

ren asiatisch-pazifischen Landern 

ist das Verhalten japanischer Inve- 

storen, die sich bisher verhaltnis- 

maBig zuriickhaltend bei Joint Ven- 

ture-Investitionen in China gezeigt 

haben. Diese Zuriickhaltung ist 

hauptsachlich durch die starke 

"Exportorientierung" der chinesi

schen Joint Venture-Politik hervor- 

gerufen worden. Japanisch-chine- 

sische Joint Ventures in China mlis- 

sen unter solcher Zielsetzung 

zwangslaufig zu Konkurrenten ja

panischer Joint Ventures in Siidost- 

asien werden. In jiingster Zeit gibt
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es jedoch Anzeichen daflir, daB Chi

na bereit ist, einen Teil der Joint 

Venture-Produktion auf den chine- 

sischen Binnenmarkt kanalisieren 

zulassen.

Z. Zt. scheint der Anteil internatio- 

nalen Investitionskapitals, das in 

China eingesetzt wird, noch zu ge- 

ring zu sein, urn ernsthafte Besorg- 

nis in anderen Landern, z.B. Slid— 

ostasien, hervorzurufen, aber falls 

sich die "Verlockung des China- 

marktes" weiter verstarken sollte, 

mag sich die Situation andern. Es 

gabe dann nicht nur einen ver- 

scharften Wettbewerb im Handel, 

sondern auch in der Investitions- 

fdrderungspolitik.

3. Internationale Finanzierung

Das Instrument der internationalen 

Kreditfinanzierung ist der dritte 

groBe Bereich, in dem sich der Auf- 

tritt Chinas wahrend der letzten 

Jahre zunehmend bemerkbar ge- 

macht hat. Diese Prasenz diirfte 

sich wahrend der nachsten Jahre 

verstarken, da chinesische Ab- 

sichtserklarunge von einem inter

nationalen Kapitalbedarf von 20 bis 

30Mrd.US$ fur den Fiinf j ahresplan 

1986/90 ausgehen. Sollten diese Ab- 

sichtserklarungen verwirklicht 

werden, wiirde das chinesische 

Engagement auf den internationa

len Geldmarkten deutlich steigen. 

Bisher (1979/85) hat China interna

tionale Kredite von insgesamt nur 

rd. 20Mrd.US$ beansprucht. Auf- 

grund der bereits erfolgten Rtick- 

zahlung eines Teils dieser Kredite 

belief sich die Gesamtverschuldung 

Ende 1985 auf rd. 12,4 Mrd.US$. Das 

Land gilt damit als liberdurch- 

schnittlich "kreditwiirdig". Diese 

Tatsache spiegelt sich auch in den 

verhaltnismaBig giinstigen Kredit- 

konditionen wider, die China bis

her eingeraumt wurden (iiberwie- 

gend feste Zinssatze, verhaltnis

maBig niedrige Zinssatze). Dar- 

iiber hinaus verfiigt das Land immer 

noch liber eine verhaltnismaBig so- 

lide Devisenreserve (September 

1985 11,6Mrd.US$). (18)

Wesentlich wichtiger als der Ge- 

samtbereich der internationalen 

Kreditfinanzierung ist im Hinblick 

auf eine steigende Konkurrenzsi- 

tuation zwischen China und ande

ren asiatisch-pazifischen Landern 

der Teilbereich der "vergiinstigten 

Kreditgewahrung" durch interna

tionale Organisationen und der 

Entwicklungshilfe (ODA) durch ein- 

zelne Industrielander. NaturgemaB 

sind die in diesem Bereich zur Ver- 

fiigung stehenden Mittel begrenzt. 

Hauptquellen fur die asiatisch-pa- 

zifische Region sind die Weltbank 

(IBRD und IDA), der Internationale 

Wahrungsfonds und Japan . Bis Ende 

1983 waren die Mittel, die China 

durch multinationale Organisatio

nen und Geberlander bereitgestellt 

wurden,auf1,2Mrd.US$angewach- 

sen . 1984 und 1985 lag die j ahrliche 

Neuvergabe bereits nahe 1,5 Mrd. 

US$. Zwar ist die tatsachliche Ver- 

gabe der zugesagten Mittel langsa- 

mer angewachsen als die Zusagen 

selbst, aber die Lucke beginnt sich 

zu schlieBen. Fur den laufenden 

Flinfjahresplan 1986/90 gehen 

Schatzungen von jahrlichen Neuzu- 

sagen in Hbhe von rd. 2Mrd.US$ 

aus.

Von diesen Gesamtmitteln sind bis 

Ende 1985 gut 3Mrd.US$ durch die 

Weltbank zugesagt worden, von de- 

nen bis Ende 1985 gut 770 Mio. tat- 

sachlich bereitgestellt wurden. Bei 

diesen Mittelzusagen handelt es 

sich urn Mischpakete der IDA (zins- 

los, Riickzahlungsperiode 50 Jahre, 

Riickzahlungsaufschub 7 Jahre) 

und IBRD-Anleihen (Selbstkosten- 

konditionen der Weltbank). China 

ist aufgrund dieser Zusagen im 

Rahmen des "soft-loan programme" 

der IDA zur Position Indiens aufge- 

rtickt. Es wird in der laufenden 

Dreijahresperiode rd. l,5Mrd.US$ 

aus einem Gesamtfonds von 9 Mrd. 

US$ empfangen. Die vom Wahrungs

fonds fur China bereitgestellten 

Mittel belaufen sich z.Zt. auf rd. 

l,3Mrd.US$. China hat seine Zie- 

hungsrechte von 1,8 Mrd. damit 

noch nicht erschbpft. (19)

Die wichtigste "soft-loan"-Quelle 

ist jedoch Japan. Bis Anfang 1982 

beliefen sich die japanischen Ge- 

samtzusagen fiir langfristige An- 

leihen mit niedrigem Zinssatz auf 

1,35 Mrd.US$. Wahrend der nach

sten Jahre erhbhten sich diese Zu

sagen auf rd. 3 Mrd.US$ und wurden 

weiter gesteigert durch eine Zusa- 

ge liber rd. 2Mrd.US$ (Nakasone- 

Besuch 1984). Dieses Angebot Ja

pans ist bisher das grbBte Einzel- 

angebot, das das Land einem aus- 

landischen Empfanger bisher ge- 

macht hat (30 Jahre Riickzahlungs- 

periode, Zinssatz 3%, zinsfreie Pe- 

riode von lOJahren). Chinaist auf

grund dieser Zusage an die erste 

Stelle aller japanischen "soft- 

loan"-Empfangerlander, ein- 

schlieBlich Indonesiens und Thai- 

lands, geriickt. Diese Anleihen sol- 

len vorrangig fiir die Entwicklung 

von Kohle, 01 und Nicht-Eisen-Me- 

tall-Vorraten in Siidwest- und 

Nordwestchina verwandt werden. 

Ein Teil der zukiinftigen Produktion 

soli nach Japan und in andere Lan

der exportiert werden.

Das starke japanische Engagement 

in China hat bereits zu einer deutli- 

chen Beunruhigung der ASEAN-Lan- 

der gefiihrt, da letztere (nicht zu 

Unrecht) eine Einengung ihrer Mbg- 

lichkeiten bei der Inanspruchnah- 

me vergiinstigter Kredite befiirch- 

ten. Diese Befiirchtungen sprach 

u.a. der indonesische President 

Suharto bereits 1982 wahrend seines 

Besuchs in Japan an : 

"Referring to Japan's economic 

assistance to China, Mr.Suharto 

told Mr.Suzuki that it was good to 

help China's modernization pro

gramme, but that he feared a 

stronger China could also increase 

support for communism in Southeast 

Asia. Mr.Suzuki reassured Mr.Su

harto that Japan will continue to 

give economic assistance to China 

and ASEAN without creating an im

balance." (20).

Angesichts der Tatsache, daB die 

ASEAN-Wirtschaften sich dem sog. 

Take-off-Stadium der wirtschaftli- 

chen Entwicklung nahern, d.h. ei

ner Phase erhbhten Kapitalbedarfs 

entgegensehen, muB Japans Politik 

der "Schaffung eines Gleichge- 

wichts in der wirtschaftlichen Un- 

terstiitzung der ASEAN und Chinas" 

aus ihrer Sicht wenig befriedigend 

erscheinen.

VI. AuBenpolitik: Grundmerkmale

und Realpolitik

"Huang Zhen, head of the PRC's li

aison office in Washington before 

the establishment of official dip

lomatic relations, is reported to 

have been particularly upset about 

the downsizing of the U.S. global 

strategic plan from a two-and-a- 

half war capability to a one-and- 

a-half war capability , but his crit

icisms were quickly attenuated 

when told that the dropped war plan 

had been designed for use against 

the People ' s Republic of China."

"The Chinese feel they have to kick 

us around a bit to keep their own 

credentials as a Third-world na

tion." (Richard Nixon)

"Our own policy in our relations 

with foreign countries has been to 

remain independent and keep the 

initiative in our own hands. This is 

especially clear from our policy to

ward the two superpowers. ... This 

has increased our prestige in inter

national circles and gains us even 

more friends." (Wu Xueqian, For

eign Minister of the PRC in December 

1983)

Wahrend der letzten Jahre haben es 

sich die chinesischen Medien zur 

Gewohnheit gemacht, Jahresendbe- 

richte zu den wichtigsten Gescheh- 

nissen und Trends der internatio

nalen Politik zu verbffentlichen, so 

wie sie durch Chinas auBenpoliti- 

sches Establishment vornehmlich 

wahrgenommen werden. Zugleich 

wird verdeutlicht, wie die "unab- 

hangige und autonome" internatio

nale Rolle Chinas sich im Rahmen 

der Weltpolitik auswirkt. Die Rolle 

Chinas wird nach offizieller chine- 

sischer Darstellung durch sechs 

grbBere langfristige Aspekte be- 

stimmt: (21)

1. Chinas geographische Lage ge- 

wahrt dem Land/Subkontinent eine
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strategisch giinstige Position ge- 

geniiber den wirtschaftlichen und 

politischen Machtzentren der Welt 

(USA, Sowjetunion, Japan).

2. Chinas "natiirlicher" weltpoliti- 

scher EinfluB wind durch das au- 

Berordentlich groBe Gewicht seiner 

Bevblkerung verstarkt.

3. China verfiigt uber eine der 

grbBten und vollstandigsten Res- 

sourcenbasen der Welt, deren Po

tential durch die wachsende indu- 

strielle Macht des Landes zuneh- 

mend nutzbar gemacht werden 

kann.

4. China ist das einzige "Dritt- 

Welt-Land", das Standiges Mitglied 

des UN-Sicherheitsrates ist. Es be- 

findet sich daher in einer zentralen 

Position, die Interessen der Dritten 

Welt zu unterstiitzen.

5. China verfolgt eine "unabhangi- 

ge AuBenpolitik", d.h., es ist an 

keine andere Macht oder Machtblock 

durch Unterordnung oder Vertrags- 

verpflichtung gebunden.

6. Chinas AuBenpolitik wird durch 

die Kommunistische Partei des Lan

des bestimmt. Diese Tatsache ga- 

rantiert, daB sie immer im Einklang 

mit den groBen geschichtlichen 

Trends steht.

Jeder Versuch, die Bedeutung die- 

ser sechs Kriterien, genauer des 

"flieBenden Gemischs" dieser Krite

rien fur Chinas AuBenpolitik her- 

auszuarbeiten, muB von der iiber- 

kommenen politischen Kultur des 

Landes ausgehen. Anders gesagt, 

politisches Handeln wird nicht nur 

durch sog. "objektive Faktoren" 

(innere und auBere Hemmfaktoren 

und Mbglichkeiten) bestimmt. Hinzu 

kommen sog. "conceptual and 

behavioural characteristics" als 

historisches Erbe der imperialen 

Kultur Chinas sowie systembedingte 

Denk- und Wahrnehmungsweisen 

der gegenwartigen politischen Ge

sellschaft (22). Der relative Ein- 

fluB einzelner zugrunde liegender 

GroBen diirfte dabei je nach der 

"objektiven Machtposition" Chinas 

gegeniiber den anderen Hauptak- 

teuren des internationalen Systems 

schwanken. Aber in ihrer Gesamt- 

heit bilden sie den Nahrboden, auf 

dem der "Weltblick" (shijieguan) 

der politischen Gesellschaft Chinas 

gewachsen ist. Zu den grundlegen- 

den Elementen, die den Nahrboden 

der chinesischen "Weltwahrneh- 

mung" ausmachen, gehoren die fol- 

genden:

1. Imperiale sinozentrische Tradi

tion (Reich der Mitte), die China als 

ein natiirliches Gravitationszen- 

trum auffaBt, von dem ordnungsbil- 

dende Impulse zur weniger zivili- 

sierten Peripherie ausgehen.

2. Jahrhundert des chinesischen 

"Nationalismus", der durch eine 

Folge von forcierten Modernisie- 

rungsbemiihungen und "Wohlstand 

und Macht"-Ideologien gekenn- 

zeichnet ist. Der Verlust der impe

rialen Mittelpunktposition und die 

politisch-psychologische Reaktion 

auf die geschichtliche "Erniedri- 

gung" Chinas scheinen in der poli

tischen Elite des Landes nicht nur 

globale Anti-Status-quo-Vorstel- 

lungen hervorgerufen zu haben. 

Dies ist auch bei den meisten ande

ren asiatisch-pazifischen Nationa- 

lismen der Fall. Im Gegensatz zu 

letzteren lassen sich jedoch im chi

nesischen Denken auch starke Sta- 

tus-quo-ante-Elemente entdecken.

3. Die besondere Beziehung Chinas 

zu den beiden Supermachten, die 

das Land nacheinander (zuerst 

USA, spater Sowjetunion) von der 

Gestaltung der weltpolitischen Kon- 

turen ausgeschlossen batten, macht 

China zu einer der groBen "unzu- 

friedenen Machte" im gegenwarti

gen internationalen Machtsystem.

4. Das wachsende Gewicht von 

Dritt-Welt-Gruppierungen als glo- 

balen oder zumindest regionalen 

Akteuren, das sich in der allmahli- 

chen Verschiebung von Ost-West- zu 

Nord-Siid-Problemen der interna

tionalen Politik widerspiegelt, hat 

das Abriicken Chinas vom sog. so- 

zialistischen Lager zur Dritten Welt 

beschleunigt. Letztere soil ihren 

EinfluB in Ubereinstimmung mit 

Chinas Weltblick geltend machen .

5. Systembedingte Elemente (Mar- 

xismus-Leninismus, Mao-Zedong- 

Ideen) scheinen kein wesentlicher 

Gestaltungsfaktor im Weltblick der 

gegenwartigen chinesischen Fiih- 

rung zu sein. Das heiBt, daB die In

ternationale Risikobereitschaft 

(Unterstiitzung auslandischer kom- 

munistischer Revolutionen und na- 

tionaler Befreiungsbewegungen) 

verhaltnismaBig niedrig ist. Das 

heiBt jedoch nicht, daB ideologi- 

sche Vorstellungen iiberhaupt kei- 

nen EinfluB hatten. Solange sie mit 

den oben erwahnten Kriterien ver- 

einbar sind, werden sie die Wahr- 

nehmung der chinesischen Fiihrung 

gegeniiber bestimmten "histori- 

schen Trends" verstarken.

Im Rahmen dieser Ausfiihrungen 

bietet sich nicht der Platz, um die 

zahllosen Windungen der Geschich- 

te der tatsachlichen AuBenpolitik 

Chinas nachzuvollziehen. Insge- 

samt sind mehr als 1000 Artikel und 

Bucher in westlicher Sprache zu 

diesem Thema erschienen (23). Aber 

selbst der kiirzeste Riickblick auf 

die Vielzahl von auBenpolitischen 

Schwenk- und Umkehrbewegungen 

wahrend der letzten dreiBig Jahre 

verdeutlicht, daB die grundlegen- 

den Bestimmungsfaktoren der inter

nationalen Politik Chinas nicht aus 

der jeweiligen formalisierten Linie 

und Theorie (z.B. "zwei Weltlager", 

"vier Zonen", "drei Welten") abge- 

leitet werden kbnnen. Noch weniger 

dienen die Erklarungen zu ver- 

schiedenen Ereignissen und 

Trends, die China in seiner inter

nationalen Propagandaarbeit, An- 

sprachen seiner Fiihrer und Verbf- 

fentlichungen offiziell vorbringt, 

einem angemessenen Verstandnis 

der chinesischen AuBenpolitik. 

Letzteres laBt sich eher erreichen, 

wenn man die chinesische AuBenpo

litik anhand der oben erwahnten 

Grundmerkmale der politischen 

Kultur Chinas beurteilt. Neben an

deren ergeben sich aus einer sol- 

chen Betrachtungsweise vier ver

haltnismaBig konstante Aspekte:

1. Viel Papier ist beschrieben wor- 

den, um das Problem der sog. "in

ternal-external linkage" der chi

nesischen AuBenpolitik zu untersu- 

chen. Nahezu alle vorstellbaren 

Hypothesen sind aufgestellt wor- 

den, zumeist in einer etwas "im- 

pressionistischen" Art. Abweichend 

von den meisten Verbffentlichungen 

kommt eine am MIT und an der Uni- 

versitat von Tokyo auf mathemati- 

schem Ansatz beruhende Studie zu 

der Erkenntnis, daB der "Wahrneh- 

mungsmechanismus" der politi

schen Elite Chinas, d.h. die Wahr- 

nehmung potentieller oder tatsach- 

licher auBerer Konflikte, in hohem 

MaBe widerspruchsfrei und kon- 

stant ist (24). Die unterschiedli- 

chen inneren Entwicklungskonstel- 

lationen der letzten Jahrzehnte ha

ben offensichtlich keinen entschei- 

denden EinfluB auf die Wahrneh- 

mung kritischer giobaler Trends 

gehabt. In dieser Hinsicht scheint 

eine nahezu vollstandige Uberein

stimmung der heutigen ideolo- 

gisch-biirokratischen Fiihrung mit 

ihren konfuzianisch-imperialen 

Vorlaufern zu bestehen. Abwei

chend von der Wahrnehmung und 

Beurteilung internationalen Ereig- 

nisse sind die praktisch-politi- 

schen Reaktionen auf solche Kon

flikte durch die jeweilige innere Si

tuation stark beeinfluBt worden. So 

laBt sich fiir die "radikale" Phase 

1958/76 eine verhaltnismaBig hohe 

Bereitschaft zu interner Massenmo- 

bilisierung im Hinblick auf externe 

Konflikte feststellen, die im deutli- 

chen Gegensatz zu der geringen tat

sachlichen Handlungsbereitschaft 

stand. Seit 1977/78 scheint sich die

ses grundlegende Muster verscho- 

ben zu haben. Die Politik der inter- 

nen Massenmobilisierung ist prak- 

tisch aufgegeben worden, wahrend 

die Bereitschaft zu aktivem Kon- 

fliktengagement gestiegen ist, vor- 

ausgesetzt, die Mbglichkeiten fiir 

erfolgreiches Handeln erscheinen 

aussichtsreich. Es erscheint zu 

frith, vorherzusagen, ob diese neue 

Tendenz der Wahrnehmung und Re

aktion in Zukunft ihre Giiltigkeit 

behalt. Dafiir spricht, daB sie in
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Einklang mit Chinas Tradition seit 

derTang-Zeit (618-905) stande.

2. Ein zweiter geschichtlicher 

Grundzug des chinesischen Welt- 

blicks scheint in der Tendenz zu 

liegen , weltpolitische Vorgange als 

Prozesse permanenter internatio- 

naler Hierarchisierung zu bewer- 

ten. Wie bereits erwahnt, ist das 

Biindnis- oder Allianzkonzept, das 

definitive Verpflichtungen unter 

Gleichen vorsieht, kein inharenter 

Bestandteil des chinesischen Welt- 

blicks. So erscheint es folgerich- 

tig, wenn die Fiihrung der Volksre- 

publik China sich nach einer kur- 

zen Periode der Biindnisbindung im 

sowjetisch bestimmten "sozialisti- 

schen Lager" auf traditionelle 

Denkweisen riickbesonnen hat, wo- 

bei letztere heute mit den neuen Be- 

griffen "Prinzipien der Unabhan- 

gigkeit und des Patriotismus" um- 

schrieben werden. Auch die Vor- 

stellung einer einheitlichen Region 

"Asien" hat in der politischen Psy

chologic Chinas allenfalls eine geo- 

graphische Bedeutung. Statt dessen 

lassen sich drei Zonen abgestufter 

"Interessenintensitat" herauskri- 

stallisieren:

- Zone der friiheren "AuBenlander" 

mit traditionellen Unterord- 

nungsbeziehungen gegeniiber 

China.

- Zone sekundarer Intensitat; diese 

Zone stimmt weitgehend mit Chi

nas traditionellem Tributsystem 

iiberein und reicht bis Singa- 

pur/Malaysia.

- Historisch bekannte Zone Stid— 

asiens, einschlieBlich Indiens.

Der Rest Asiens und mehr noch die 

Dritte Welt insgesamt, die in der 

Vergangenheit Terra incognita ge- 

wesen sind, verblassen deutlich 

gegeniiber den drei Zonen "intensi- 

ver Politik". Hierin scheint auch 

einer der Griinde zu liegen , weshalb 

Chinas Dritt-Welt-Politik zumeist 

verhaltnismaBig stereotyp und oh- 

ne echte Substanz erscheint. Ein 

weiterer Grund ist selbstverstand- 

lich der Mangel an materiellen Mit- 

teln, der auf absehbare Zeit eine 

erfolgreiche Gegenpolitik gegen- 

iiber den zwei Supermachten beein- 

trachtigt.

3. Der standige Drang der chinesi

schen Elite, die internationalen 

Machtverhaltnisse auszubalancie- 

ren (offizieller Terminus "Antihe- 

gemonismus"), scheint der dritte 

wesentliche Grundzug zu sein, der 

den auBenpolitischen ProzeB Chi

nas bisher bestimmt hat. Einerseits 

scheint Chinas Fiihrung niemals zu 

ermiiden, die Notwendigkeit al- 

lianzahnlicher Arrangements und 

Zusammenarbeit in der internatio

nalen Politik zu betonen, urn "un- 

gleichgewichtige" Konstellationen 

auszubalancieren. Andererseits 

scheint China nicht bereit, sich 

selbst im Rahmen solcher Arrange

ments definitiv zu engagieren. Der 

vielberedete "Antihegemonismus" 

erscheint daher in erster Linie als 

Ausdruck des politischen Bemiihens 

einer "unzufriedenen Macht", jede 

internationale Machtaufteilung zu 

entbalancieren, wenn sie fur die 

eigene Position nachteilig ist. Ver- 

schiedene chinesische Fiihrer ha- 

ben deswegen letztlich auch zu 

Recht behauptet, daB die "unab- 

hangige" Natur der AuBenpolitik 

Chinas nicht mit internationalen 

"Aquidistanz" verwechselt werden 

darf. Aquidistanz wiirde den Ein- 

fluB Chinas auf die Gestaltung in- 

ternationaler Machtstrukturen 

zwangslaufig verringern. Vor die- 

sem Hintergrund wird es verstand- 

lich, daB sich die "Angriffsziele", 

gegen die sich die vermeintlich an- 

tihegemonistische Politik gerichtet 

hat, im Verlauf der Zeit je nach der 

chinesischen Wahrnehmung der 

vorherrschenden internationalen 

Machtverteilung standig geandert 

haben. Sie werden sich in Zukunft 

mit Sicherheit weiter andern . Zahl- 

reiche Beobachter haben diese Ver- 

schiebungen als Ausdruck der erra- 

tischen Natur der chinesischen Au

Benpolitik interpretiert. Die Be- 

rechtigung einer solchen Interpre

tation soli keineswegs vollstandig 

geleugnet werden. Wahrend der 

letzten dreiBig Jahre hat die chine

sische Fiihrung die Beurteilung und 

Reaktion gegeniiber alien wesentli- 

chen Akteuren des internationalen 

Systems wiederholt geandert: zu- 

erst prosowjetisch, danach antiso- 

wjetisch; zuerst Feindschaft ge- 

geniiber dem "US-Imperialismus", 

danach halbkooperatives Arrange

ment; zuerst Verdammung des japa- 

nischen "Militarismus" und der ja- 

panischen Rolle als "Laufhiindchen 

der USA", spater "Freundschaft und 

Zusammenarbeit" in alien Berei- 

chen des zwischenstaatlichen Le- 

bens; zuerst Anti-ASEAN ("Werk- 

zeug des Imperialismus"), spater 

wohlwollende Beurteilung der 

ASEAN als Vorbild fur regionale Zu

sammenarbeit und Unabhangigkeit; 

zuerst indisch-chinesische "brii- 

derliche Beziehung", dann milita- 

rische Konfrontation , scharfe Riva- 

litat und Unterstiitzung Pakistans; 

zuerst Versuche des "Exports" der 

Revolution nach Afrika, dann "feste 

Solidaritat" mit den Mitgliedstaa- 

ten der OAU; zuerst antijugoslawi- 

sche Propaganda ("Revisionis- 

mus"), dann Lob Jugoslawiens als 

Fiihrungsstaat der Blockfreienbe- 

wegung; zuerst scharfe Kritik am 

"aggressiven NATO-Block", dann 

Neubewertung der NATO als "anti- 

hegemonistische Kraft"; zuerst An- 

ti-EG, dann Pro-EG; usw. Rein au- 

Berlich scheint die Internationale 

Politik Chinas also im hbchsten Ma- 

Be widerspriichlich. Geht man je- 

doch von der Maxime aus, daB Chi

nas Fiihrung bisher niemals bilate- 

rale Beziehungen mit anderen Lan- 

dern oder Landergruppierungen um 

ihrer selbst willen gestaltet hat, 

sondern diese bilateralen Bezie

hungen immer als (instrumentalen) 

Bestandteil seiner iibergeordneten 

Anti-Status-quo-Politik bewertet 

hat, dann erscheint der auBenpoli- 

tische Kurs der Volksrepublik Chi

na verhaltnismaBig konsistent, 

stabil und berechenbar.

4. Das vierte wesentliche Charak- 

teristikum, das sich in der AuBen

politik Chinas feststellen laBt, ist 

mit dem standigen Bemiihen Chinas, 

die internationalen Machtgewichte 

zu verandern, logisch verbunden. 

Die Geschichte aller Machtpolitik 

zeigt, daB alle Akteure in Vergan

genheit und Gegenwart versucht 

haben , die Wahrnehmung ihrer Geg- 

ner im eigenen Interesse zu beein- 

flussen. Im Faile Chinas erscheint 

dieses "subjektive" Element jedoch 

besonders ausgepragt (teilweise 

aufgrund traditioneller Doktrinen, 

teilweise wegen unzureichender 

materieller Macht). Die Tatsache, 

daB China in wesentlich hbherem 

MaBe als andere Akteure seinen in

ternationalen EinfluB dadurch zu 

starken versucht, daB es die Wahr

nehmung anderer Lander (Regie

rung, Massenorganisationen, poli- 

tische Parteien, prominente Per- 

sbnlichkeiten usw.) nachhaltig zu 

beeinflussen versucht, gehbrt zu 

den deutlich erkennbaren Verhal- 

tensmerkmalen der politischen Elite 

Chinas. Dieser Tatbestand ist als 

"strategische Akupunktur" be- 

zeichnet worden (25). "Strategische 

Akupunktur" bildet den Hinter

grund solcher Konzepte wie "Vier 

Zonen" und "Drei Welten". Im Ge- 

gensatz zur konventionellen West- 

Ost-Dritte-Welt-Klassifizierung 

dient Chinas "Drei-Welten-Konzept" 

nicht dazu, die Welt in ihrer gege- 

benen Realitat zu beschreiben. 

Vielmehr ist das Konzept zuhbchst 

normativer Natur. Es reprasentiert 

die Aufteilung des internationalen 

Systems entlang solcher Grenzen, 

die aus Sicht der politischen Elite 

Chinas vorteilhaft waren.

Der normative instrumentale Cha- 

rakter der "Drei-Welten-Konstruk- 

tion" wird immer dann besonders 

deutlich, wenn diese Konstruktion 

mit dem konkreten politischen Ver- 

halten des Landes verglichen wird. 

Chinas "AuBenpolitik in Aktion", 

d.h. praktisches Handeln, Annah- 

me von Risiken und Einsatz mate

rieller Mittel, erinnert weitgehend 

an eine konventionelle Realpolitik. 

Konzeptionen und Mitteleinsatz in 

der chinesischen AuBenpolitik un- 

terscheiden sich nicht wesentlich 

von denen anderer Machte, insbe- 

sondere von denen der beiden sog. 

"hegemonistischen Supermachte". 

Der Unterschied liegt im Grad, nicht 

in der Substanz. Chinas "wirkli- 

che" AuBenpolitik scheint weitge

hend durch die gleichen "Zahlen 

und Diagramme" bestimmt zu sein,
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die fur konventionelles strategi- 

sches Denken reprasentativ sind. 

Die folgenden Zitate sprechen fur 

sich selbst: (26)

"What now determines the develop

ment of the international situation 

is the so-called 'great trilateral 

relationship' between China, the 

USSR and the USA."

"For a fairly lengthy period in the 

future only the great 'trilateral re

lationship' between China, the 

USSR and the USA can truly deter

mine the future development of the 

international situation."

"Beneath this 'great trilateral re

lationship' there are two further 

'four-cornered relationships': the 

'four-cornered relationship' be

tween China, the USSR, the USA and 

Japan in Asia, and that between the 

USA, the USSR, Western Europe and 

Eastern Europe on the European 

continent."

"Relations between North and 

South, and especially the difficul

ties currently existing in the Third 

World, will also exercise a major 

influence on the development of the 

world situation."

Angesichts dieser faszinierenden 

"Dreiecke" und "Vierecke" verlie- 

ren die "Fiinf Prinzipien der fried- 

lichen Koexistenz" und die kiirzlich 

propagierten "Vier Prinzipien" viel 

von ihrer Glaubwiirdigkeit. Die 

Fiinf Prinzipien betonen u.a. den 

gleichen Status und gleiche Rechte 

aller Teilnehmer im internationalen 

System sowie die Nichteinmischung 

in die inneren Angelegenheiten der 

einzelnen Teilnehmer. Die Vier 

Prinzipien beziehen sich insbeson- 

dere auf die Politik der Lander der 

Dritten Welt. Sie betonen gleiche 

Rechte und gegenseitigen Vorteil, 

Verfolgung praktischer Ziele, viel- 

faltige Zusammenarbeit und ge- 

meinsame Entwicklung.

Diese Prinzipien kontrastieren mit 

der Selbstvorstellung Chinas, auf 

einer Stufe mit der Sowjetunion und 

den USA zu stehen und eine der gro- 

Ren drei "Machte" zu sein, deren 

EinfluR "die zukiinftige Entwick

lung der internationalen Situation 

wahrhaft bestimmt". Andere Kon- 

stellationen internationaler Art 

"mbgen einen nicht geringen Ein

fluR auf die Entwicklung der Welt" 

haben, aber letzten Endes stellen 

sie nur Variablen dar, die durch 

das Management der "groRen trila- 

teralen Beziehungen" beschrankt 

werden. Chinas internationale 

Stimme soil mitentscheidend sein, 

wenn nicht in Europa, dann in 

Asien. Indien, "Chinas asiatischer 

Rivale", oder ASEAN z.B. scheinen 

in dieser Sichtweise kaum mehr als 

ein Bestandteil der groRen Nord- 

Siid-Beziehung zu sein, die "auch 

einen nicht geringen EinfluR aus- 

iiben wird".

Bis zu einem gewissen MaR scheint 

Chinas Anschauung von der Welt 

und seiner eigenen Position im in

ternationalen System gerechtfer- 

tigt. China ist die einzige Macht, 

der sowohl die USA als auch die So

wjetunion beinahe gleichen Status 

eingeraumt haben, obwohl die 

Volksrepublik (noch) nicht fiber 

das materielle Potential verfiigt, 

urn mit beiden gleichzuziehen. Die 

gegenwartige Situation Chinas 

kann daher vielleicht am treffend- 

sten als die einer "antizipierten 

GroRmacht" umschrieben werden. 

Die Vorteile, die sich aus einer sol- 

chen Position ergeben, sind zahl- 

reich. So haben die Vereinigten 

Staaten im Rahmen ihrer Asienpoli- 

tik der Chinapolitik offensichtlich 

Vorrang gegeniiber der Siidost- 

asienpolitik (sowohl ASEAN-Subre- 

gion als auch Indochina) zugestan- 

den. Was die Sowjetunion betrifft, 

so fiihlte sich die sowjetische Fiih- 

rung offensichtlich gezwungen, ihr 

Militarpotential gegeniiber China 

deutlich aufzubauen und zugleich 

in Verhandlungen einzutreten, urn 

liber kurz ober lang zu einem Ar

rangement zu kommen, in dessen 

Rahmen beide Machte in der asia- 

tisch-pazifischen Region ihre In- 

teressen verfolgen kbnnen. Bisher 

jedoch haben diese Verhandlungen , 

die seit 1982 andauern, noch zu 

keinem Durchbruch gefiihrt.
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