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Vorspann

Dies 1st der fiinfte - und letzte - Teil 

der Prognose-Serie, die mit der 

C.a.-Ausgabe vom Mai 1985 begann. 

Teil I beschaftigte sich mit der Ver- 

einbarkeit von Biirokratie und bii- 

rokratieunabhangigen Marktkraf- 

ten (C.a., Mai 1985, S.303-317). 

U.a. wurde dort auch ein Katalog 

der "metakonfuzianischen Tugen- 

den" aufgefiihrt (S.313-315). 

Teil 11 (C.a., Juli-und Augustheft 

1985) behandelte die Frage nach 

dem heutigen und kiinftigen Cha- 

rakter der chinesischen Gesell

schaft. Teil 111 widmete sich der 

Frage, ob eine Riickkehr der Kul- 

turrevolution denkbar sei (C.a., 

Oktober 1985, S.694-710). In Teil IV 

(C.a., Februar 1985, S.97-116) 

standen die wirtschaftlichen und 

sozialen Perspektiven im Visier. 

Der hier folgende Teil V wendet sich 

der AuBenwirtschaft, vor allem 

aber der AuBenpolitik zu .

1.

AuBenpolitik

1.1.

Der Wandel in den Zielsetzungen

1.1.1.

Die fiinf Hauptziele

Voraussagen auBenpolitischer Art 

sollen hier anhand der groBen Ziel

setzungen der Volksrepublik ent- 

wickelt werden.

Als Staat im gesellschaftlichen Um- 

bruch hat China lange Jahre hin- 

durch revolutionare Zielsetzungen 

verfolgt. Als einem Nationalstaat 

obliegen ihm "chinesische" Zielset

zungen, als einem Staat der Dritten 

Welt und einer Anti-Status-quo- 

Macht antihegemonistische Ziele, 

als dem wiedererstandenen "Reich 

der Mitte" Autoritatsiiberlegungen 

und als einem Entwicklungsland 

vor allem Modernisierungsinteres- 

sen.

1.1.2.

"Revolution" im Dornrbschenschlaf

Von diesen fiinf Hauptzielsetzungen 

ist die an erster Stelle genannte Re- 

volutionsmission heute so gut wie 

vergessen, wenngleich gewisse "re

volutionare" Verbalrituale nach 

wie vor zum Zubehbr von Festtags- 

reden und Jubilaumsfeiern gehb- 

ren. Psychologisch unendlich fern 

zuriick liegen Zeiten, da eine "Re- 

volutionsfiihrerin" wie Jiang Qing 

(im Marz 1975) fordern konnte, daB 

"wir genau unterscheiden miissen 

zwischen Freunden und Feinden, 

daB wir verstehen miissen, auf wen 

wir uns verlassen kbnnen, mit wem 

wir uns vereinigen, wen wir spal- 

ten, wen wir isolieren und auf wen 

wir einschlagen sollen" (1). Jiang 

Qing konnte damals auch noch po- 

stulieren, daB China im wesentli- 

chen nur "schwarze Freunde", 

"kleine Freunde" und "arme Freun

de" habe, daB diese Freunde die 

"Revolution" und die "groBe Erhe- 

bung auf der ganzen Erde" wiinsch- 

ten und daB es zu einer "groBen Re

organisation" der Volker der Welt 

kommen miisse ( 2). Fur einen Chine

sen mbgen solche Reden heutzutage 

ahnlich klingen wie fiir einen Deut- 

schen eine Goebbels-Ansprache.

1.1.3.

Vitale nationale Ziele

Wahrend die "Weltrevolution" in 

Beijing heutzutage so gut wie ver

gessen ist, besitzen die nationalen 

Zielsetzungen nach wie vor unein- 

geschrankte Aktualitat.

Ganz allgemein geht es hier zu- 

nachst einmal darum, daB jeder 

Chinese China strahlend und als 

Gegenstand auslandischer Bewun- 

derung erleben mbchte - kein Wun

der nach allem, was China im 19. 

und in der ersten Halfte des 

2O.Jhdts. erlebthat. tibrigens war 

ein machtiges und glanzendes Chi

na auch Ziel der Kulturrevolutiona- 

re, nur daB diese sich beim Aufbau 

dieser Macht nicht "bourgeoiser", 

sondern - eben - revolutionarer Me

thoden bedienen wollten. Quer 

durch alle Parteien wird die Schaf- 

fung eines auch die Mandschurei, 

Xinjiang und Tibet umschlieBenden 

zentralistischen Einheitsstaates 

nach wie vor mit hbchster Befriedi- 

gung zur Kenntnis genommen. Die 

Beendigung des jahrzehntelangen 

Biirgerkriegs sowie der fast hun- 

dert Jahre dauernden Nacht des 

"Halbkolonialismus" ist eines der 

groBen Pluspunkte der maoisti- 

schen Fiihrung, die auch i.J. 2000 

Begeisterung auslbsen diirfte, wenn 

man sie bis dahin nicht ohnehin 

langst als Selbstverstandlichkeit 

betrachtet.

Neben dieser allgemeinen Ausrich- 

tung umfassen die "nationalen Ziel

setzungen" aber auch durchaus 

konkretere Bestrebungen, wie z.B. 

die Bereinigung der Grenzkonflik- 

te, die Wiederveremigung oder die 

Aufbrechung des von der Fiihrung 

so haufig beklagten "Einkreisungs- 

rings".

Was zunachst einmal die Grenzfrage 

anbelangt, so gibt es hier an nicht 

weniger als zehn Stellen (dreimal 

gegenliber Vietnam , z weimal gegen- 

iiber der Sowjetunion, zweimal ge- 

geniiber Indien sowie gegeniiber 

Japan, den Philippinen und Malay-
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sia (die letzteren beiden im Bereich 

des Spratly-Archipels im Siidchine- 

sischen Meer)) Konflikte, deren L6- 

sung nach Lage der Dinge in abseh- 

barer Zeit zumindest im Wege einer 

formalrechtlichen Vereinbarung 

nicht zu erwarten ist. Mbglicher- 

weise bleiben diese Fragen uber das 

Jahr 2000 hinaus in der Schwebe. 

Vor allem gegeniiber den drei Nach- 

barstaaten Sowjetunion, Vietnam 

und Indien ist das Territorialpro

blem weniger eine (als solche ohne 

weiteres Ibsbare ) technische Grenz- 

regelungs- als vielmehr eine vom 

Politischen her hbchst brisante 

Frage. Sobaid sich einmal die poli- 

tische Gesamtlage entspannt hatte, 

waren auch die Grenzfragen schnell 

zu Ibsen - und zwar mit Indien auf 

der Basis eines "Pakettausches" 

(China erhalt den West-, Indien 

dagegen den umstrittenen Ostsek- 

tor), mit Vietnam nach MaBgabe der 

gegen wartigen Besitzverhaltnisse 

und mit der Sowjetunion auf der 

Grundlage der Festlegung von 

GrenzfluBverlaufslinien im Amur-. 

Ussuri-Bereich sowie eines Gebens 

und Nehmens im Pamir-Bereich.

Doch laBt eine Gesamtklimaverbes- 

serung zu diesen drei Staaten ver- 

mutlich noch lange auf sich warten: 

Von der Sowjetunion erwartet China 

vor allem drei HauptmaBnahmen, 

namlich die Riicknahme ihres 

Engagements in Indochina, den 

Riickzug ihrer Truppen aus Afgha

nistan und die Ausdiinnung der 

Truppenverbande an der chinesi- 

schen Nordgrenze. fiber den letzte

ren Punkt laBt Moskau vermutlich 

noch am ehesten mit sich reden, 

wahrend Afghanistan und Indochi

na TeilmaBnahmen der sowjetischen 

Globalstrategie sind, die fiber das 

bilaterale chinesisch-sowjetische 

Verhaltnis weit hinausgehen und 

die deshalb auch von Uberlegungen 

bestimmt sind, die jenseits bilate- 

raler Kalkiile liegen. Falls Beijing 

in den "drei Punkten" nicht von 

selbst einlenkt - was nicht zu er

warten ist - , wird es urn eine wirkli- 

che "Normalisierung" zur UdSSR 

auch i.J. 2000 noch wenig gut be- 

stellt sein. Zwar wird der Handels- 

austausch wachsen und auch sonst 

wird die chinesische Fiihrung alles 

vermeiden, was zu einer Erhbhung 

der politischen Spannungen oder 

gar zu einem militarischen Engage

ment der Sowjetunion fiihren kbnn- 

te, doch in den politischen Kernfra- 

gen bleiben beide Seiten zueinander 

auf Distanz.

Ahnlich ist es um das Verhaltnis zu 

Indien bestellt. AuBenpolitisch 

denken die Inder in den Grenzen des 

alten britischen Imperiums, das 

auch Pakistan und Bangladesh um- 

faBte. Die hegemoniale Stellung In- 

diens im gesamten siidasiatischen 

Bereich wird nicht nur wegen dieses 

historischen Vermachtnisses, son- 

dern auch wegen der schieren GrbBe 

Indiens als natiirlich empfunden 

und ist ein Leitmotiv indischer Au- 

Benpolitik.

Die Konsequenzen, die sich daraus 

ergeben, liegen auf der Hand: enge 

Beziehungen Delhis zur Sowjet

union, welchletztere den Regional- 

hegemonismus Indiens unterstiitzt; 

Rivalitat zu China, der anderen 

asiatischen GroBmacht, die diesem 

Anspruch entgegentritt; wachsende 

Zusammenarbeit Indiens mit Viet

nam, das - parallel zu Indien - die 

Fiihrungsrolle auf dem siidostasia- 

tischen Festland beansprucht und 

paternalistische Haltung gegen- 

iiber den eigenen Nachbarn (Paki

stan, Bangladesh, Nepal und Sri 

Lanka), die nun wiederum ihrer- 

seits Anlehnung an China suchen .

Solange Indien davon ausgehen 

muB, daB sein siidasiatischer Hege- 

monialanspruch durch die Sowjet

union gefbrdert, durch die USA und 

China aber in Frage gestellt wird, 

diirfte es bei jener moskaufreundli- 

chen Politik bleiben, die u.a. im 

Herunterspielen der Besetzung Af- 

ghanistans, in der Anerkennung 

des moskaufreundlichen Heng-Sam- 

rin-Regimes in Kambodscha, in der 

Verurteilung der amerikanischen 

Stiitzpunktpolitik auf Diego Garcia 

(im Indischen Ozean), in der Unter- 

stiitzung Vietnams als eines Gegen- 

gewichts zu China in Siidostasien 

und in der Aufrechterhaltung eines 

Stbrpotentials gegen die regieren- 

den Krafte in Islamabad, Dacca und 

Katmandu besteht. China wird un- 

ter diesen Umstanden stets versucht 

sein, zu diesen indischen Nachbar- 

staaten, vor allem aber zu Paki

stan, ein besonders enges Verhalt

nis zu entwickeln , das seine Haupt- 

nahrung jeweils aus der gemeinsa- 

men antiindischen Einstellung be- 

zieht.

Am schwierigsten laBt sich das Ver

haltnis Chinas zu Vietnam progno- 

stizieren. Sollte es den vereinten 

Bemuhungen des "Westens" gelin

gen, Vietnam attraktive Angebote 

zu machen und es aus seiner Isola

tion an der Seite der Sowjetunion 

herauszukomplimentieren, so ware 

eine Aussbhnung mit China noch vor 

der Jahrhundertwende vorstellbar 

(3). Conditio sine qua non fiir jede 

Aussbhnung mit China ware ein 

Riickzug der vietnamesischen Trup

pen aus Kambodscha. Dies ist eine 

Entscheidung, die ausschlieBlich 

in Hanoi liegt.

Eng mit der Grenzfrage hangt das 

chinesische Einkreisungstrauma 

zusammen. Von China aus gesehen 

legt die UdSSR ihren Griff um die 

Volksrepublik nicht nur vom Nor

den, sondern auch vom Westen (Af

ghanistan ), vom Siiden (Indochina) 

und vom Osten (wachsende Pazifik- 

flotte!) her an. Dagegen gibt es ei

ne Reihe von MaBnahmen, namlich 

ein (nur seiner Form nach nicht als 

solches apostrophiertes) Bundnis 

mit den USA, eine enge (seit dem 

Friedensvertrag von 1978 auch "an- 

tihegemonistisch" eingefarbte) Zu

sammenarbeit mit Japan und eine 

Politik der Annaherung gegeniiber 

den ASEAN-Staaten. Formelle mili- 

tarische Beistandspakte oder ein 

(wie immer gearteter) Beitritt zu 

einem multilateralen Verteidi- 

gungsbundnis kommen fiir China 

dagegen nicht in Betracht; will die

ses Land doch vor allem in Belangen 

der Sicherheit primar auf eigenen 

Beinen stehen.

Ein dritter Aspekt innerhalb der 

nationalen Zielsetzungen ist 

schlieBlich noch die Lbsung der 

"Wiedervereinigungsfrage". Im 

Hinblick auf Hongkong (undneben- 

bei auch auf Macau) sind bereits 

die nbtigen Vorkehrungen getroffen 

worden: Hongkong geht ab 1997 in 

die Souveranitat der VRChina iiber.

Dagegen ist die Taiwanfrage nach 

wie vor offen . AnlaBlich des 70. Jah- 

restags des Sturzes der Mandschu- 

Dynastie hat Beijing an Taibei ei- 

nen Neun-Punkte-Vorschlag iiber- 

mittelt, der eine engere Zusammen

arbeit sowie eine Politik der "Drei 

Beibehaltungen" (namlich des poli

tischen, des wirtschaftlichen und 

des kulturellen Systems auf der In- 

sel) enthalt. Bislang freilich hat 

die Regierung in Taibei jeden Anna- 

herungsversuch zuriickgewiesen. 

Auf der anderen Seite legt sie dem 

Handel mit der VR China via Hong

kong keine Hindernisse mehr in den 

Weg - vor wenigen Jahren waren sol

che Kontakte noch streng bestraft 

worden.

Genaugenommen geht es heute nicht 

mehr um das Ob oder das Wie der 

Wiedervereinigung, sondern nur 

noch um das Wann. Da Beijing die 

Wiedervereinigung ohne Vorbedin- 

gungen fordert, liegt die Entschei

dung heute nahezu ausschlieBlich 

bei Taibei. Solange Jiang Qinguo 

die Prasidentschaft in Taiwan in- 

nehat, diirfte es beim Status quo 

bleiben. Wie sich die innenpoliti- 

schen Verhaltnisse nach ihm ent

wickeln, laBt sich heute nicht vor- 

hersagen. Vermutlich erfolgt die 

Lbsung der Wiedervereinigungsfra

ge in echt chinesischer - also ge- 

sichtswahrender - Form, d.h. , man 

riickt sich in einer Politik der klei- 

nen Schritte immer naher, ohne dies 

formell zuzugeben, und hat dann am 

Ende einen Zustand der "Normali

sierung" erreicht, der sich von der 

"Wiedervereinigung" im Sinne der 

"Neun Punkte" nur noch dadurch 

unterscheidet, daB sie nur formell 

nicht zum Bekenntnis geworden ist.
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1.1.4.

Entscharfung an der Front des Anti- 

hegemonismus

Was die antihegernonistische Kom- 

ponente in der chinesischen AuBen- 

politik anbelangt, so geht die Stu- 

die "China im Jahr 2000", die auch 

nachfolgend wieder als "Gutachten" 

zitiert werden soli, zu Recht davon 

aus, daB die gegenwartige "Drei- 

Welten-Situation" auch in den 

nachsten Jahrzehnten noch erhalten 

bleibt. Die Erste Welt mit den bei- 

den, in Dauerrivalitat zueinander 

stehenden Supermachten wird nach 

Ansicht des "Gutachtens" gegen- 

iiber der Dritten Welt an Macht und 

EinfluB verlieren - mit der Folge, 

daB der "Anti-Kriegs-Kampf der 

Volker in aller Welt die Gefahr eines 

neuen Weltkriegs in diesem Jahr- 

hundert aller Wahrscheinlichkeit 

ausschalten wird" (4).

China wird versuchen, fur seine 

antihegernonistische Politik auch in 

Zukunft die Lander der Zweiten 

Welt zu gewinnen, zu der - nach 

Meinung des Gutachtens - auch i.J. 

2000 nach wie vor die hochentwik- 

kelten Staaten Westeuropas, Japan, 

Australien und Neuseeland sowie 

Kanada gehbren werden. Dariiber 

allerdings, ob auch die asiatischen 

Schwellenlander dann zur Zweiten 

Welt zahlen, schweigt sich das 

"Gutachten" aus - verstandlicher- 

weise, wie man hinzufugen muB; 

gehbren doch zwei dieser vier Lan

der, namlich Siidkorea und Taiwan , 

zu den politisch heiBen Eisen, uber 

deren wirtschaftliche Zukunfts- 

trachtigkeit man lieber schweigt. 

Das dritte der vier Schwellenlan

der, namlich Hongkong, wird, wie 

bereits erwahnt, 1997 zur VR China 

zuriickkehren, und so bleibt nur 

noch ein viertes NIC (newly indus

trializing country) iibrig, namlich 

Singapur, iiber das weiter zu philo- 

sophieren man offensichtlich nicht 

fur nbtig gehalten hat.

Man sollte in diesem Zusammenhang 

daran erinnern, daB die Drei-Wel- 

ten-Theorie kein soziologisches 

Analysemodell ist, sondern viel- 

mehr brauchbare Kampfoptionen fiir 

die heutigen und kiinftigen Ausein- 

andersetzungen mit "hegemonisti- 

schen" Machten liefern soli. Beije- 

der {Confrontation sind die antihe- 

gemonistischen Krafte "maximal zu 

konzentrieren", d.h. , es ist darauf 

zu achten, daB nicht nur Lander der 

Dritten, sondern wombglich auch 

der Zweiten Welt gewonnen werden 

und daB vielleicht sogar noch zu- 

satzlich eine der Supermachte ge- 

gen die andere in Pflicht genommen 

wird - man denke etwa an Afghani

stan und Kambodscha, wo China mit 

den USA gemeinsame Sache macht.

Unter der Voraussetzung, daB die 

Drei Welten als solche bestehen 

bleiben, wird sich nach Auffassung 

des "Gutachtens" das Internationa

le System weiter in Richtung Multi- 

polarisierung und in Richtung 

Blockbildung entwickeln. Hierbei 

erwartet man , daB sich der Konkur- 

renzkampf zwischen den USA, Japan 

und Westeuropa weiter verscharfen 

wird, wahrend andererseits die 

Entwicklungslander durch ver- 

starkte wirtschaftliche Zusammen- 

arbeit, aber auch durch den ge- 

meinsamen Kampf gegen die "alte 

internationale Wirtschaftsord- 

nung" naher zusammenrucken als es 

bisher der Fall war.

Hier scheint viel Wunschdenken im 

Spiel zu sein ; kaum zu glauben , daB 

die Verfasser des Gutachtens so 

naiv sind, anzunehmen, daB die 

Dritte Welt, die sich in den dreiBig 

Jahren seit Bandung so weit ausein- 

anderentwickelt hat, nun in der 

Halfte dieser Zeit wieder zu einer 

Einheit zusammenwachst! Anderer

seits bedeutet die Tatsache, daB die 

Lander des Westens in einen schar- 

feren wirtschaftlichen Konkurpenz- 

kampf eintreten, noch lange nicht, 

daB sie nicht gleichzeitig auch zur 

umfangreichsten Kooperation in der 

Lage waren! Was schlieBlich die 

Kooperation zwischen den hochent- 

wickelten und den unterentwickel- 

ten Landern anbelangt, so geht so

gar das "Gutachten" davon aus, 

daB die wirtschaftliche Zusammen- 

arbeit zwischen Landern beider Ka- 

tegorien bis zum Jahr 2000 vermut- 

lich schneller zunehmen wird als 

die Kooperation der Drittweltlander 

untereinander. China erwartet 

sich m.a.W. von der Nord-Sud-Zu- 

sammenarbeit schnellere Fort- 

schritte als von der Sud-Siid-Koope- 

ration!

Und wie steht es urn das "Ost-Siid- 

Verhaltnis"? Nach Meinung der 

"Gutachter" werden sich die wirt

schaftlichen Kontakte der osteuro

paischen Staaten zur Dritten Welt 

bis zum Jahr 2000 wesentlich ver- 

starken. Die Hinwendung der osteu

ropaischen Staaten zum "Suden" 

gilt als eine Art Ersatzlbsung und 

hangt - so das "Gutachten" - damit 

zusammen, daB die Sowjetunion als 

politische und wirtschaftliche Vor- 

macht des Ostblocks ihre osteuropa- 

ischen Verbiindeten daran hindern 

wird, allzu enge Beziehungen mit 

den hochentwickelten "kapitalisti- 

schen" Staaten aufzunehmen. Auch 

hier diirfte das Urteil etwas vor- 

schnell gefallt worden sein. Wollen 

namlich die osteuropaischen Staa

ten konkurrenzf ahig bleiben, so 

miissen sie nolens volens im Inter- 

esse eines rascheren Technologie- 

transfers mit dem "Westen" koope- 

rieren - koste es, wases wolle; dies 

ist vor allem bei der DDR der Fall, 

diirfte sich aber auch bei den ande- 

ren osteuropaischen Staaten 

schnell zeigen. Man darf daran 

zweifeln, ob es der Sowjetunion ge- 

lingt, hier mit einer permanenten 

Bremsstrategie erfolgreich zu sein.

Fiir Entwicklungen im Bereich der 

Mikroelektronik , der Biotechnik, 

neuer Werkstoffe, neuer Energie- 

quellen , der Ozeanographie und des 

Maschinenbaus ist ein erweiterter 

Handelsaustausch mit den Landern 

der Dritten Welt ganz gewiB kein Er

satz fiir Beziehungen zum hochent

wickelten Westen! Dies miiBte vor 

allem China wissen, das sich hier ja 

in einer ahnlichen Lage befindet, 

wie der einzelne osteuropaische 

Staat!

1.1.5.

Die wiedererwachte Autoritatsge- 

sinnung

Und China als "Reich der Mitte"? 

Seit Beginn der Reformen zeichnet 

sich in der Volksrepublik eine Ent

wicklung ab , die man praterpropter 

als "Renormalisierung" kennzeich- 

nen kbnnte. Damit ist selbstver- 

standlich nicht eine Riickkehr ins 

Jahr 1911 gemeint, wohl aber begin- 

nen wieder Konturen jener traditio- 

nellen "patriarchalischen" Bestre- 

bungen aufzutauchen, die fiir Chi

nas "AuBenpolitik" jahrhunderte- 

lang charakteristisch gewesen wa

ren. Vor allem chinesische Korea-, 

Vietnam- oder Japanpolitik laBt 

sich ohne Einblendung solcher tra- 

ditioneller Strukturen me ganz in 

den Griff bekommen . Was beispiels- 

weise Vietnam anbelangt, so kbnnte 

man argumentieren, daB dieser 

siidliche Nachbar durch seine tiber- 

lassung von Marinebasen an die So

wjetunion den chinesischen Sicher- 

heitsvorstellungen grundlegend 

zu widerhandelt und deshalb ( !) 

permanent "bestraft" wird. Diese 

rein rationale Argumentation 

bringt jedoch noch nicht die ganze 

Wahrheit an den Tag. Das AusmaB 

der chinesischen Verbitterung wird 

vielmehr erst dann ganz verstand- 

lich, wenn man bedenkt, daB China 

durch das "ungehbrige" Benehmen 

Vietnams grundlegende Respekts- 

beziehungen verletzt sieht und daB 

es deshalb mit seiner "Erziehung" 

(seien es nun Erziehungsfeldziige 

oder Erziehungsgesprache) nicht 

eher innehalten will, bis Vietnam 

wieder "angemessenes" Verhalten 

zeigt. Modell fiir ein solches Ver

halten aber steht ein anderer Nach- 

barstaat, der durch die Jahrhun- 

derte dem "Reich der Mitte" gegen- 

iiber eine fast gleiche Stellung in- 

nehatte wie Vietnam , namlich Korea 

(hier: Nordkorea). Pyongyang

folgt ganz gewiB nicht jedem Wink 

Beijings; doch zeigt es ihm gegen- 

iiber ein hbchst respektvolles, wenn 

auch leicht distanziertes Verhal

ten, legt also ein Benehmen an den 

Tag, wie es einem "jiingeren Mit- 

glied" innerhalb der asiatischen 

Vblkerfamilie ansteht. Wie die chi

nesische Koreapolitik seit vier 

Jahrzehnten zeigt, ist China mit 

diesem Verhalten offensichtlich 

ganz zufrieden (5). Sobaid Vietnam 

sich aus Kambodscha zuriickgezo- 

gen hat und eine ahnliche Haltung
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gegentiber China zu beziehen be- 

ginnt, wie es bei Korea der Fall ist, 

sollte es auch um das chinesisch- 

vietnamesische Verhaltnis wieder 

besser bestellt sein!

1.1.6.

Der GroBe Sprung nach Westen

Als Entwicklungsland auf dem Weg 

zur Modernisierung braucht China 

auch in den nachsten Jahrzehnten 

noch die Zusammenarbeit mit den 

hochentwickelten westlichen Volks- 

wirtschaften . Das "Gutachten" geht 

- wohl zu Recht - davon aus, daB 

China bis zum Jahr 2000 allenfalls 

jenen Entwicklungsstand erreichen 

kbnne, den die fortgeschrittenen 

"kapitalistischen Lander" bereits 

Ende der siebziger/Anfang der 

achtziger Jahre uberschritten ha- 

ben. China kbnne diese Vorreiter 

also keineswegs einholen, musse 

sich aber darum bemuhen, wenig- 

stens den Abstand zu verkiirzen. 

Die Baume der hochentwickelten 

Lander werden allerdings nach 

Meinung des "Gutachtens" bis zum 

Jahr 2000 ebenfalls nicht in den 

Himmel wachsen . Nach wie vor litten 

sie an ihrer "Stagflation", die 

nicht innerhalb von wenigen Jahren 

iiberwunden werden kbnne. tibri — 

gens kamen auch die wirtschaftli- 

chen Reformen in der Sowjetunion 

und in den osteuropaischen Lan- 

dern nur im Schneckentempo voran . 

Lediglich im asiatisch-pazifischen 

Raum werde das Wachstumstempo 

etwas hbher liegen als in den iibri- 

gen Teilen der Welt.

Langsames Wachstum der Weltwirt- 

schaft, Stagflation im Westen, Re- 

formriickstande im Ostblock und 

Kampf der Dritten Welt um eine neue 

Weltwirtschaftsordnung - dies sind 

die vier Koordinaten, von denen 

China bis zum Jahr 2000 ausgehen zu 

kbnnen glaubt und innerhalb deren 

es sich zurechtfinden muB. Vor al- 

lem hat hier auch die AuBenwirt- 

schaftspolitik anzusetzen (Naheres 

dazu unten 2.).

1.2.

Sicherheitspolitik

1.2.1.

Der Wandel in den sicherheitspoli- 

tischen Vorstellungen

Zur Frage der Sicherheit hat die 

chinesische Fuhrung lange eine 

schwankende Haltung eingenom- 

men; doch haben sich die Vorstel

lungen im Laufe der Jahrzehnte im- 

mer mehr prazisiert, so daB davon 

auszugehen ist, daB der in der Zwi- 

schenzeit erreichte, "wohlgepruf- 

te" Erkenntnis- und Bewertungs- 

stand auch i. J. 2000 noch Gultigkeit 

hat, zumal zahlreiche auBenpoliti- 

sche Vorstellungen bereits bei der 

innenpolitischen Sicherheitsdis- 

kussion geklart worden sind - mit 

der Folge, daB hier eine weitere 

Riickbindung stattfindet. Die chi

nesische "Sicherheits"-Auffassung 

laBt sich in der Tat auch heute noch 

am besten im innenpolitischen Be- 

reich erfassen. Die Aufgabe der Si- 

cherheitskrafte ist dort, anders als 

im deutschen Polizeirecht, keines

wegs nur auf die Beseitigung von 

"Stbrungen" beschrankt (also ne- 

gativ eingegrenzt), sondern be- 

steht primar in der Gewahrleistung 

gunstiger Bedingungen fur den von 

der Partei festgelegten Kurs, d.h. 

also etwa der "Modernisierung" und 

des "sozialistischen Aufbaus" etc. 

"Sicherheitspolitik" hat also einen 

aktiv fbrdernden Charakter. Sie 

kann deshalb nicht nur auf die for

melie Polizei beschrankt bleiben, 

sondern muB tendenziell von jeder- 

mann getragen werden , was in einer 

so padagogisch angelegten Gesell

schaft wie der chinesischen keines

wegs auf eine utopische Erwartung 

hinauslauft. Vor allem kann sich 

die Fuhrung darauf verlassen, daB 

die fur China so typischen Danweis 

eine solche Sicherheitsfunktion 

mitubernehmen.

Im Rahmen dieser innenpolitischen 

Sicherheitspraxis haben sich im 

Laufe der Zeit drei Spannungsfel- 

der ergeben, namlich zwischen 

"Professionalismus" und "Massen- 

linie" (d.h. zwischen formeller Po

lizei und "Sicherheitsselbstverwal- 

tung der Massen"), ferner zwischen 

Gefahrenabwehr und Sozialisa- 

tionsaufgabe sowie drittens zwi

schen staatlicher und danweigetra- 

gener Tatigkeit. Das hier angedeu- 

tete Tauziehen ist bis heute nicht 

entschieden ■ - und kann wohl auch 

in Zukunft zu keinem definitiven 

AbschluB kommen.

Wie die Innen- so auch die AuBenpo- 

litik: "Sicherheit" bedeutet auch 

hier nicht nur Verhinderung von 

kalten oder heiBen Kriegen, son

dern vielmehr Sicherstellung jener 

Rahmenbedingungen, die es der VR 

China ermbglichen, ihren auBenpo- 

litischen Vorstellungen Gehbr zu 

verschaffen. Kein Wunder, daB die 

Fuhrung in Beijing von jeher gegen 

die traditionell enge Auslegung des 

in der UNO-Charta verankerten 

Schliisselbegriffs der "Aggression" 

zu Felde gezogen ist - und wohl auch 

in Zukunft ziehen wird . Die Diskus- 

sion um die Definition dieses fur die 

gesamte Friedenssicherung der UNO 

grundlegenden Begriffs ist so alt 

wie die UNO selbst. Anfangs standen 

sich hier drei grundverschiedene 

Rechtsauffassungen gegenuber: Die 

Juristen aus dem Rbmischen Rechts- 

bereich suchten eine mbglichst kur- 

ze, in sich vollstandige Generalde

finition. Die sowjetische Seite an- 

dererseits wiinschte eine enumera- 

tive Definition mit reicher Kasui- 

stik. Die Vertreter aus dem Angel- 

sachsischen Rechtskreis schlieB- 

lich wollten die Praxis (Case Law !) 

zum Vater der Definition werden 

lassen.

Diesen drei verschiedenen Versio- 

nen fugte die VR China bereits 1973 

eine vierte hinzu, indem sie nam

lich vorschlug, daB das Vorliegen 

einer "Aggression" in concrete 

nicht aufgrund einer juristischen , 

sondern einer politischen Beurtei- 

lung erfolgen solle, indem namlich 

samtliche Mitglieder der UNO, ob 

groB oder klein , ad hoc dariiber ab- 

stimmen. Ansatze dieser Art gehen 

Hand in Hand mit der chinesischen 

Forderung nach einer "Demokrati- 

sierung" nicht nur der UNO (d.h. 

dann Aufwertung der Generalver- 

sammlung bei gleichzeitiger Redu- 

zierung der Sicherheitsratsbefug- 

nisse), sondern der Abriistungsdis- 

kussion uberhaupt. Da bei den mei- 

sten Landern der Dritten Welt Uber- 

einstimmung darin besteht, daB 

Aggressionen heutzutage nicht nur 

militarischer, sondern iiberwie- 

gend wirtschaftlicher Natur sind, 

ware sichergestellt, daB die von 

China gewiinschte extensive Inter

pretation des Sicherheitsbegriffs 

auch in der AuBenpolitik wirksam 

zum Zuge kame, und daB China, das 

sich ja einstweilen (und - in demon- 

strativer Weise - ganz gewiB noch 

bis zum Jahr 2000) selbst als ein 

Staat der Dritten Welt begreift, in 

der Lage ware, seine auBenpoliti- 

schen Vorstellungen besser durch- 

zusetzen.

Eine zweite Parallele zur Innenpo- 

litik besteht darin, daB China von 

(formellen) UNO-Truppen nur wenig 

halt und sich deshalb auch bis 1981 

konstant geweigert hat, zur Ent

sendung solcher Einheiten finan- 

ziell beizutragen. Viel wichtiger 

sei statt dessen, daB samtliche 

UNO-Mitglieder, ob groB oder klein , 

kernwaffenbesitzend oder kern- 

waffenlos, stark oder schwach, ein 

neues Meinungsklima schaffen. In 

diesem Sinne solle der bisher so eng 

gefaBte "Abriistungsclub" durch 

eine "Abrustungsdemokratie" er- 

setzt werden. Chinas Dritte-Welt- 

Politik ist der Versuch, sich in die

sem Sinn einen breiten Resonanzbo- 

den zu verschaffen. Diese padago- 

gische EinfluBnahme entspricht be- 

ster altchinesischer Tradition und 

hat gerade deshalb, well sie so alt 

ist, auch solide Chancen fur eine 

lange Zukunft.

Zwei spezifische Aspekte sind hier 

besonders zu behandeln, namlich 

die Abriistungsvorstellungen und 

die Militarpolitik Chinas.

- Die chinesischen Abriistungsvor- 

stellungen

In der Abriistungsfrage hat Beijing 

einen jahrzehntelangen LernprozeB 

durchgemacht. Bisher ist es, nach- 

dem es anfangs im Windschatten 

Moskaus gesegelt war, mit vier Ab- 

riistungsvorschlagen hervorgetre- 

ten, namlich 1963, 1971, 1979 und 

1982. Im Laufe der zwei Jahrzehnte, 

die zwischen beiden AuBendaten
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liegen, hat es eine Reihe von Ak- 

zentverschiebungen gegeben, nam- 

lich von Maximalforderungen (To- 

talvernichtung aller Nuklearwaf- 

fen) zum Gradualismus (schrittwei- 

ser Abbau), von der Ost-West-Di- 

mension zur Einbettung in das 

Nord-Siid-Rahmenwerk (eingespar- 

te Riistungsmillionen sollen der 

Entwicklungshilfe zugute kommen ), 

von der Denuklearisierung zur all- 

gemeinen Abriistung (ABC-, Welt- 

raum- und konventionelle Waffen), 

vom Pauschalverbot nuklearer In- 

stallationen zu einer differenzier- 

teren Betrachtungsweise (vorallem 

im Bereich der zivilen Nuklearfor- 

schung). Nach heutiger chinesi- 

scher Auffassung sind Weltwah- 

rungs-, Weltentwicklungs- und 

Weltabriistungspolitik als Einheit 

zu diskutieren.

Gleich geblieben sind demgegen- 

iiber die Forderung nach Demokra- 

tisierung der Abrtistungsberatun- 

gen (vgl. oben), die Empfehlung 

nuklearfreier Zonen und der Vor- 

satz, die Abmachungen liber das 

Verbot von Kernwaffentests und 

liber die Nichtweitergabe von Atom- 

waffen zwar nicht zu unterzeich- 

nen, sie aber gleichwohl de facto 

einzuhalten.

Es handelt sich hier durchwegs um 

Erkenntnisse , diemit den achtziger 

oder neunziger Jahren noch lange 

nicht ihre Giiltigkeit verloren ha- 

ben diirften!

Der Wandel in den Vorstellungen der 

Beijinger Fiihrung ist vor allem 

durch den nachmaoistischen Re- 

formkurs (1978 ff.) ausgelbst wor

den. Fern ist die Zeit, in der man 

die Gef ahrlichkeit eines ABC-Kriegs 

noch gering einschatzte. In Beijing 

hat man heute klar erkannt, daB 

China zur Fortsetzung seines "Mo- 

dernisierungs"-Kurses ohne Wenn 

und Aber eine "friedliche interna

tionale Umwelt" braucht. Es han

delt sich hierbei gleichsam um die 

Existenzbedingung fur ein moder- 

nes China. Die Verharmlosung des 

Kriegs, wie sie vor allem unter Mao 

Zedong jahrelang betrieben worden 

war, gehbrt nun wohl endgiiltig der 

Vergangenheit an. Es war ein drei- 

facher Einstellungswandel, der von 

den Reformen ausgelbst wurde, 

namlich von der Papiertiger- zur 

Tigertheorie - erstere hatte ihre 

Nahrung noch aus den alten Volks- 

kriegserfahrungen gezogen, denen 

zufolge ein fur eine gerechte Sache 

eintretender Volkskriegskampfer 

starker sei als ein waffentechnisch 

noch so liberlegener Gegner; ferner 

von der Unvermeidbarkeitsthese 

("Kriege sind unvermeidbar !" ) zur 

Politik der Friedenssicherung (und 

damit auch des Beifalls fur die In

ternationale Friedensbewegung) 

und nicht zuletzt von der "Bestra- 

fungs"- zur Verhinderungsstrate- 

gie: Wer die "Theorie der Unver- 

meidbarkeit von Kriegen" vertritt, 

kann logischerweise nicht den An- 

griff als solchen verhindern wol- 

len , sondern konzentriert sich statt 

dessen auf die Bestrafung des Ag

gressors - ganz im Sinne des maoi- 

stischen Grundsatzes, daB "wir 

nicht angreifen, daB wir aber, 

sollten wir angegriffen werden , den 

Gegner vernichten". Wichtigste 

Waffe hierfur war der "Volkskrieg" , 

der darauf abzielt, den Gegner "im 

Meere des Volkes ertrinken zu las- 

sen". Inzwischen geht die Fiihrung 

davon aus, daB jede Strategic des 

"Ertrinkenlassens" mit ungeheuren 

Opfern an Menschen, Infrastruktur 

und Wirtschaftssubstanz zu erkau- 

fen ware. Daher soli der Gegner be- 

reits im chinesischen Grenzbereich 

abgefangen werden. Die Strategie 

der "flexiblen Antwort" ist bisher 

zwar noch nicht offiziell formuliert 

worden, doch zeigen die seit 1981 

jahrlich durchgefiihrten Verbund- 

manbver entlang der potentiellen 

Einfallschleuse in der Inneren Mon

golei , daB Ansatze zu einem solchen 

Umdenken bereits vorhanden sind. 

In den nachsten Jahren wird diese 

neue Abwehrstrategie nicht nur ex- 

pressis verbis formuliert, sondern 

auch durch einschlagige Waffenbe- 

schaffung (Panzer und Flugzeuge) 

zusatzlich instrumentiert werden.

1.2.2.

Die Entwicklungen im Militarwesen

Bedingt durch ihre Unentbehrlich- 

keit im "Befreiungskampf" hat die 

1927 gegriindete VBA drei Jahrzehn- 

te lang in der Volksrepublik einen 

alles liberragenden Stellenwert 

eingenommen. Anderswo schafft ein 

Staat sich eine Armee ; im revolutio- 

naren China war es umgekehrt. 

Jahrzehntelang hatte die VBA drei 

Aufgaben auf einmal wahrzuneh- 

men, namlich zu kampfen, zu pro- 

duzieren (es gibt eigene Armeefa- 

briken, Forschungsstatten und 

Staatsfarmen) sowie politisch am 

Aufbau der "sozialistischen Gesell

schaft" mitzuwirken; dem letzteren 

Auftrag kam sie vor allem in den 

Jahren unmittelbar nach 1949 sowie 

wahrend der Kulturrevolution mit 

solcher Griindlichkeit nach, daB es 

ihr beispielsweise beim IX.Partei- 

tag (1969) gelang, rd. die Halfte 

aller Politburo- und Provinzleiter- 

posten zu besetzen. Die Armee gait 

damals als eine Art Schule der Na

tion und als "Vorbild f Ur das ganze 

Volk". Die alte Warnung Maos, daB 

niemals die "Gewehrlaufe liber die 

Partei regieren" diirften, schien in 

diesen Jahren der Vergangenheit 

anzugehbren.

Spatestens seit Beginn der Reformen 

beginnt sich jedoch auch hier ein 

"Normalisierungs"-ProzeB abzu- 

zeichnen. Als "normal" gait 2000 

Jahre lang der Vorrang des zivilen 

vor dem militarischen Element, der 

Politik vor der militarischen Aus- 

einandersetzung und des "Straf- 

feldzugdenkens" vor dem Streben 

nach Inbesitznahme fremden Terri- 

toriums. Nach konfuzianischer Auf

fassung kam dem Militar ein ahn- 

lich negativer Stellenwert zu wie 

dem Strafrecht: Ein schbner Staats- 

mann, der auf eines von beiden re- 

kurrieren muB, statt durch Autori- 

tat und moralisches Vorbild zu 

herrschen! Jedermann in China 

kennt das Sprichwort, daB "ein gu- 

ter Mensch kein Soldat wird" .

Inzwischen (1986) zeigen sich - 

ganz in diesem Sinne - erste wirt- 

schaftliche, soziale und politische 

EinbuBen der Armee: Der Militar- 

haushalt stagniert auf dem Stand 

von 1980, militarische Fabriken 

haben einen immer hbheren Anteil 

an Zivilgutern herzustellen, nicht 

wenige Soldaten sehen sich nach Be- 

endigung ihrer Dienstzeit mit Ar- 

beitslosigkeit konfrontiert, und 

nicht zuletzt werden Spitzenposi- 

tionen in Partei und Staat fast nur 

noch von "Zivilisten" besetzt. Fer

ner wird die Armee von vier Millio- 

nen (Stand 1985) auf demnachst drei 

Millionen Mann zuriickgestutzt - 

ein Mannschaftsstand, der dann 

freilich bis zum Jahr 2000 kaum 

abermals reduziert werden kann, 

wenn die VBA ihre Glaubhaftigkeit , 

vor allem gegeniiber dem potentiel

len Hauptfeind, der UdSSR, behal- 

ten will. "Weniger Quantitat, daftir 

mehr Qualitat" heiBt die Parole. 

Ganz auf diese Linie sind auch die 

ModernisierungsmaBnahmen zuge- 

schnitten. Modernisierung kann 

angesichts der finanziellen und 

technologischen Engpasse sowohl 

heute als auch in den nachsten ein- 

einhalb Jahrzehnten nur auf ein 

(mbglichst kostenbewuBtes) Aus- 

fiillen von Lticken hinauslaufen, 

deren MiBachtung im Faile einer 

Auseinandersetzung mit der UdSSR 

besonders gefahrliche Folgen hat

te .

Modernisierung findet deshalb vor 

allem im Ausbildungsbereich statt, 

wo sich "drei groBe Verschiebun- 

gen" abzeichnen, namlich von der 

Soldaten- auf die Offiziersausbil- 

dung, vom "Infanterismus" auf 

Operationen mit mechanisierten 

Verbanden und von Einzelgefechten 

auf die sog. "dreidimensionale 

Kampffuhrung" (zu Land, zu Wasser 

und in der Luft). Neben dieser 

strategischen ist inzwischen auch 

eine organisatorische Modernisie

rung eingeleitet worden, die unter 

dem Stichwort "Regularisierung" 

lauftund - in Stichworten - folgen- 

de Haupt-"Errungenschaften" be- 

trifft: Soldateneid (seit 1981), Mi- 

litarstrafgesetz, militarische Stu- 

dienkataloge, Militarparaden , mi

litarische Disziplinarbestimmun- 

gen, Wiedereinfiihrung der Abzei- 

chen, Epauletten und Uniformen, 

der Altersgrenze und der Militari

schen Sonderschulen, Zuriickstu- 

fung der Politoffiziere, Ausgliede-
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rung nichtmilitarischer Einheiten 

(z.B. des Eisenbahnkorps der Be- 

waffneten Volkspolizei etc.) (Nahe- 

res dazu C.a., Marz 1984, S.138 

ff.). Aus einer "spontan entstande- 

nen" Volksarmee soil m.a.W. eine 

"Regular"-Armee werden."Regula- 

risierungs"-MaBnahmen waren im 

Gefolge des Koreaknegs bereits vom 

damaligen Oberkommandierenden 

Peng Dehuai eingeleitet, aber von 

seinem Nachfolger Lin Biao wieder 

eingestellt worden. Seit 1981 kniipft 

man nun wieder an das im Zeichen 

Pengs stehende Jahr 1956 an - und es 

spricht alles dafiir, daB dies auch 

die Richtung bis zur Jahrhundert- 

wende bleiben wird.

An dritter Stelle folgt die ideologi- 

sche Modernisierung (gegen 

"Links"-Lastigkeit) und erst (!) an 

vierter Stelle die Waffenmoderni- 

sierung.

Wie diese Entwicklung zeigt, wird 

die Sicherheit im "China der Moder- 

nisierungen" primar durch wirt-. 

schaftliche, erzieherische und 

iiberhaupt kommunikative Mittel 

und erst sekundar durch Waffen un- 

terbaut. Letztlich ist die Sicherheit 

sowohl in der Innen- wie auch in 

der AuBenpolitik eine Erziehungs- 

frage! Erziehung des Menschenge- 

schlechts zum Frieden sozusagen: 

Dies ist nicht nur ein Jahrhundert-, 

sondern ein Jahrtausendgedanke!

1.3.

"Modernisierung" der AuBenpolitik

"Modernisierung" der AuBenpolitik 

bedeutet Formierung der Ziele, 

Strategien und Stilmittel in eine 

Richtung, die der "Generallinie" 

des hauptsachlich wirtschaftlich- 

technologisch ausgerichteten Re- 

formkurses am gemaBesten ist. Zu 

den Verschiebungen, die sich in 

diesen drei Bereichen bis zum Jahr 

2000 wahrscheinlich ergeben diirf- 

ten , ist unten (3.2.1.) Naheres aus- 

zufiihren.

So viel sei schon hier erwahnt, daB 

Chinas AuBenpolitik keine Politik 

der Extreme mehr sein kann - weder 

"GroBe Unordnung unter dem Him

mel" noch "Neo-lsolationismus". 

Die Volksrepublik wird vielmehr 

der "Weisheit des alten Chinas" fol

gen und einen "Weg der Mitte" be- 

schreiten.

2.

AuBenwirtschaft

2.1.

Empfehlungen aus den eigenen Rei- 

hen

Das "Gutachten" empfiehlt der Re

gierung, bis zum Jahr 2000 vor al- 

lem fiinf Belangen besonderes Au- 

genmerk zu schenken, namlich den 

Bereichen Wissenschaft und Tech

nologic, Energie, Nahrungsmittel- 

produktion, AuBenhandel und aus- 

landische Investitionen in China. 

Nicht weniger als zwei der fiinf 

Punkte haben also mil AuBenwirt

schaft zu tun - mit gewissem Recht 

kann man hierher sogar noch "Wis

senschaft und Technologic" rech- 

nen ; sollen sie doch ihren Anteil am 

AuBenhandel bis zum Jahr 2000 we- 

sentlich erhbhen, weil zweckmaBi- 

gerweise nicht "Eier, sondern Hiih- 

ner" zu erwerben sind (6).

2.2.

Tendenzen

In der AuBenwirtschaft diirften sich 

die heute schon so holzschnittartig 

deutlichen Tendenzen qualitativer 

und quantitativer Natur bis zum 

Jahre 2000 verstarkt fortsetzen, 

obwohl intermediare Bremsversuche 

keineswegs auszuschlieBen sind.

2.2.1.

Tendenzen organisatorischer Natur 

An zukunftstrachtigen Neuansatzen 

sind hier vor allem vier zu nennen, 

namlich die weitere Zunahme der 

AuBenhandelspartner auf chinesi- 

scher Seite, die Ausdifferenzierung 

der Interaktionsformen , die weitere 

Zunahme der Orte, an denen Aus- 

lander mit Chinesen in Verbindung 

treten und nicht zuletzt die Verviel- 

fachung und Differenzierung im 

Rechtswesen.

Mit Interaktionsformen ist hier das 

Mosaik von Vertragsgestaltungen 

gemeint, das inzwischen weit liber 

den Kaufvertrag hinausgeht und 

Joint Ventures, Leasingvertrage, 

Lohnveredelungsabmachungen so- 

wie Kompensationsgeschafte u . v . a. 

umfaBt.

Unter "Vielfalt der Orte" ist die Zu

nahme der Wirtschaftssondergebie- 

te zu verstehen, die inzwischen zu 

Dutzenden entstanden und noch im 

Werden begriffen sind.

Besonders bedeutsam ist die Zunah

me der selbstandigen Akteure - ge- 

rade im AuBenhandelsbereich. 

Hierbei erhebt sich eine grundsatz- 

liche Frage: Werden die Provinzen 

zu "Staaten im Staat"? Im Zeichen 

der Dezentralisierung , die eines 

der wesentlichen Merkmale der Re- 

formpolitik ist (dazu Teil IV dieser 

Prognose-Serie, C.a., Februar 

1985, S.109ff.), zeigt sich nicht 

nur eine Autonomisierung der Be- 

triebe, sondern auch der Provin

zen .

Am Anfang waren es die klassischen 

Hafenstadte Tianjin, Shanghai und 

Guangzhou, die bereits in der 

Qing-Zeit AuBenhandelsaktivitaten 

fur ihr jeweiliges Hinterland be- 

trieben hatten, und die nun seit En- 

de der siebziger Jahre unter Einsatz 

ihrer "Ellenbogen" die alte - und so 

profitable - AuBenwirtschaftsposi- 

tion wieder einzunehmen strebten. 

Shanghai fiihlte sich hierbei "zu- 

standig" fur die Provinzen Jiangsu , 

Anhui, Henan, Hubei, Hunan, 

Jiangxi und Sichuan. Tianjin 

glaubte vor allem fiir sieben Pro

vinzen AuBenhandelsverantwor- 

tung tibernehmen zu kbnnen, nam

lich fiir Shaanxi, Hebei, Innere 

Mongolei, Xinjiang, Qinghai, Gan

su und Ningxia.

Bei diesem Bestreben, alte "Abhan- 

gigkeiten" wieder neu zu beleben, 

stieBen diese beiden Stadte - iibri- 

gens genauso wie Guangzhou oder 

aber Fuzhou - auf den wachsenden 

Widerstand der Hinterlandsprovin- 

zen, die nicht einsehen wollten, 

warum sie ihre Interessen nicht 

selbst wahrnehmen sollten. Gleich- 

zeitig begann sie sich selbst zu Wort 

zu melden, eigene AuBenwirt- 

schaftsorgane herauszuentwickeln 

und mit den zentralen AuBenwirt- 

schaftsorganen in Konkurrenz zu 

treten.

Neben die sieben klassischen, in 

Beijing ansassigen "AuBenhandels- 

gesellschaften" traten seit Anfang 

der achtziger Jahre zunachst Pro- 

vinzauBenhandelsgesellschaften, 

spater provinzielle Dienstlei- 

stungs- und auch lokale Treuhand- 

und Investitionsgesellschaften, 

welchletztere den Auftrag haben, 

fiir den Aufbau von Joint Ventures 

mit auslandischen Firmen, fiir die 

Einwerbung von Krediten und fiir 

die Ausgabe von Anleihepapieren 

etc. zu sorgen. Vorreiter der 

"TIGen" (Treuhand- und Investi

tionsgesellschaften) waren die Pro

vinzen Beijing, Shanghai, Tianjin 

und Fujian. Bereits 1981 traten 

zahlreiche weitere Provinzen in die 

FuBstapfen dieser Vier - und zwar 

nicht weniger als 15, wobei diesmal 

nicht nur Kiisten-, sondern auch 

Inlandsprovinzen wie Jiangxi und 

Hubei beteiligt waren. Keine Pro- 

vinz wollte offensichtlich mehr zu- 

riickstehen und begann sich statt 

dessen urn Auslandsgelder, Joint 

Ventures und Kompensationsge

schafte zu drangeln, wobei nach 

Mbglichkeit die zentralen AuBen- 

wirtschaftskorporationen links lie- 

genbleiben sollten - Ausdruck des 

"neuen Zeitgeistes" (7). Als beson

ders tatkraftig im Wettbewerb er- 

wiesen sich wiederum die lokalen 

AuBenhandels-, Dienstleistungs- 

und Treuhandgesellschaften von 

Tianjin und Shanghai. Obwohl die 

Zentralregierung gegen Wettbewerb 

nichts einzuwenden hatte, kam es 

doch schon bald zu Abgrenzungs- 

streitigkeiten zwischen den zentra

len AuBenwirtschaftsorganen (d.h. 

den zentralen AHGen, den AHGen 

der einzelnen Ministerien, den 

Dienstleistungsgesellschaften so- 

wie der C1T1C einerseits und den 

Provinzorganen andererseits). 

Mancher auslandischer Unterneh- 

mer, der mit einer Provinz einen 

Vertrag abgeschlossen hatte und 

wieder nach Hause zuriickgekehrt 

war, sah sich zu seiner Uberra- 

schung von der Zentrale dazu auf-
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gerufen, auch in Beijing seine Un- 

terschrift zu leisten. Selbst heutzu- 

tage sind die Abgrenzungskriterien 

noch nicht liberal! klar zu ermit- 

teln. Soweit es sich um Warengrup- 

pen handelt, die typisch "zentra- 

len" Charakter aufweisen (man 

denke an den Kauf eines Kernkraft- 

werks, einer Lokomotiveodermili- 

tarischer Ausriistungen), bestehen 

zwar keine Meinungsverschieden- 

heiten, sehr wohl aber uber die Hb- 

he des Betrags, bis zu dem eine Pro- 

vinz in eigenem Namen abschlieBen 

kann.

Wie solche Detailfragen im weiteren 

Verlauf auch immer entschieden 

werden mbgen - fest steht am Ende 

doch, daB die Provinzen immer un- 

geduldiger und eigensiichtiger 

nach vorne drangen und in Zukunft 

wohl versuchen werden, nicht nur 

auBenwirtschaftliche, sondern 

auch auBenpolitische Fragen in ei- 

gener Regie zu entscheiden - man 

denke etwa an die "kommunale Au- 

Benpolitik" verschiedener Stadte,. 

die mit Kommunen des Auslands Pa- 

tenschaftsvertrage abgeschlossen, 

oder aber an die Praxis der Provin

zen, die inzwischen ebenfalls auf 

den Patenschaftszug aufgesprun- 

gen sind.

Was das Verhaltnis zwischen Zen- 

trale und Provinzen im allgemeinen 

anbelangt, solassen sich rein theo- 

retisch drei Optionen denken, nam- 

lich entweder die Aufsplitterung 

Chinas nach dem Schema der War- 

lord-Zeit in den dreiBiger Jahren 

oder aber die Beibehaltung des 

theoretisch so klar postulierten 

Zentralismus auch in der Praxis 

oder aber ein Mittelweg zwischen 

diesen beiden Extremen - eben die 

(auch auBenwirtschaftlich so be- 

deutungsvolle) Dezentralisierung.

Eine Entwicklung in Richtung auf 

die ersten beiden Optionen ist wah- 

rend der nachsten Jahre ganz gewiB 

nicht zu erwarten. Vielmehr weist 

derZeiger, wie bereits erwahnt, in 

Richtung Dezentralisierung. Vier 

Erklarungsansatze sind es vor al- 

lem, die von der Wissenschaft im 

Laufe der Zeit zu diesem Bezie- 

hungsverhaltnis entwickelt worden 

sind, namlich der historische, der 

"Feldarmee"-, der "Zellular"- und 

der "Polyzentrismus"-Ansatz (8). 

Der erstere Ansatz besagt, daB im

mer dann, wenn das Zivilregiment 

stark war, alle Krafte auf Einheit 

hin wirkten, wahrend dann, wenn 

das Militar in den Vordergrund 

trat, Spaltungstendenzen wirksam 

wurden. Der "Feldarmee"-Ansatz 

ist in gewisser Weise zeitbedingt, 

da er auf die Loyalitat jener fiinf 

"Feldarmee"-Systeme abstellt, die 

in den dreiBiger und vierziger Jah

ren entstanden waren und die sich 

Mitte der achtziger Jahre wegen 

IJberalterung oder wegen des Todes 

der zugehbrigen Militars so gut wie 

aufgelbst haben. Immerhin aber 

bleibt an diesem Denkmodell die 

Loy alitatskomponente bedenkens- 

wert, die darauf aufmerksam 

macht, daB es in China nicht so sehr 

Sachfunktionen als vielmehr per- 

sbnliche Verbindungen sind, die 

integrierend oder desintegrierend 

auf das Verhaltnis zwischen Zen- 

trale und Provinzen einwirken .

Der "Zellular"-Ansatz geht von ei

ner Struktur aus, wie sie sich in An- 

satzen bereits vor der Kulturrevo- 

lution herausentwickelt hatte und 

wie sie seit Beginn der Reformen er- 

neut zutage getreten ist, namlich 

der Existenz zahlreicher in sich ge- 

schlossener Zellen, die einerseits 

in Form der Danweis, andererseits 

aber auch ganzer Provinzeinheiten 

zutage tritt, wobei der "zellulare 

Charakter" noch dadurch unter- 

strichen wird, daB die einzelnen 

Provinzen jeweils als sog . "Verant- 

wortungssysteme" gelten , die typi- 

sche Provinzaufgaben wahrneh- 

men, so daB der ubergeordneten 

Zentrale nur noch bestimmte pro- 

vinzuberschreitende Zustandig- 

keitsbereiche verbleiben, so z.B. 

der interprovinzielle Austausch in- 

dustrieller (Stahl, Eisen, Kohle, 

Werkzeuge, Baumwolle etc.), und 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(Getreide, 01, Schweinefleisch 

etc.), der Export und Import im 

Rahmen der AuBen wirtschaft, fer- 

ner das uberprovinzielle Eisen- 

bahn- und Verkehrswesen , die Poli- 

tik der Gesamtinvestitionen , die 

Eckwerte fur Lbhne und Personal 

und die Sorge fur die Hbheren Lehr- 

anstalten.

Je mehr sich die Zentrale ihrer Pla- 

nungsrechte begibt, desto weniger 

direkte EinfluBmbglichkeiten auf 

die einzelnen Provinzen verbleiben 

ihr; was sie letztlich in der Hand 

behalt, sind bestimmte Hebei (Prei- 

se, Kredite, Ernennung oder Abbe- 

rufung hbherer Funktionare etc .).

In gleicher Richtung argumentiert 

der "Polyzentrismus"-Ansatz, der 

neben strukturellen auch noch per- 

sonelle Krafte fur die Entstehung 

eines vielzelligen China verant- 

wortlich macht. Die einzelnen Zen- 

tren treten zueinander auf dem Wege 

uber Verhandlungen und Kompro- 

misse, nicht aber aufgrund von 

Kommando und Subordination, in 

Verbindung.

Der Zellular- und Polyzentrismus- 

Ansatz wird den Strukturen , wie sie 

sich seit 1979 in China erneut her- 

auszubilden beginnen - und wie sie 

iibrigens auch in der chinesischen 

Tradition bereits zu beobachten 

waren - am besten gerecht. Zwar 

wird die Zentrale immer wieder ver

suchen, durch Partei- und Staats- 

kontrolle auf die Provinzen einzu- 

wirken, doch durften sich auf die 

Dauer die zentrifugalen Krafte 

nicht weniger stark erweisen als 

die zentripetalen . Eine Grundkate- 

gorie des chinesischen Denkens ist 

die Erhaltung des Gleichgewichts. 

Gelange es, beide Krafte zueinan

der in ein annaherndes Gleichge- 

wicht zu bringen, so ware den 

strukturellen Bediirfnissen Chinas, 

wie sie sich seit Jahrhunderten 

herausgebildet haben, Gentige ge- 

tan!

Bei einem solchen Gleichgewicht 

aber profitieren die Provinzen auch 

in der AuBen- und in der AuBen- 

wirtschaftspolitik. Von zunehmen- 

dem Gewicht durften dabei die be

reits erwahnten Patenschaften 

sein . Was die Bundesrepubiik anbe

langt, so haben bereits heute fiinf 

der zehn Bundeslander Patenschaf

ten mit chinesischen Provinzen auf- 

genommen. Bis zum Ende des Jahr- 

hunderts durften samtliche deut- 

sche Lander mit chinesischen Part- 

nerprovinzen verkniipft und in en- 

gere gegenseitige Wirtschaftsbe- 

ziehungen eingetreten sein. Pro

vinzen kbnnen eigene Joint Ventures 

bis zu einer nach oben unterschied- 

lich festgelegten Investitionssum- 

me aufbauen, sie kbnnen beim Im

port von Technologie und Ausrii- 

stungen, beim Kompensationshan- 

del oder bei Veredelungsgeschaften 

ebenfalls bis zu einer bestimmten 

Summe Eigenabmachungen schlie- 

Ben, und sie durften eines Tages 

sogar eigene Wertpapiere emittie- 

ren, um auf diese Weise das erfor- 

derliche Kapital fur weitere Inve- 

stitionen zu erlangen.

2.2.2.

Tendenzen quantitativer Natur: 

Das groBe Ziel der "Vervierfa- 

chung"

Die quantitativen Dimensionen sind 

durch das generelle Vervierfa- 

chungsziel umrissen: Lag das Au- 

Benhandelsvolumen 1980, dem Aus- 

gangsjahr aller Berechnungen, bei 

56,3 Mrd. Yuan ( = 37,8 Mrd .LS$ nach 

offizieller chinesischer Umrech- 

nung), so soli es bis zum Jahr 2000 

auf rd. 225 Mrd.Yuan (zu Preisen 

von 1980), also etwa 150-160 Mrd. 

US$, gesteigert werden, wobei die 

gesamte Palette - vom Handel bis zu 

den Dienstleistungen - mit um- 

schlossen ist.

Auch hier gilt die Faustformel, daB 

eine jahrliche Steigerung um 7%ge- 

niigt, um die Vervierfachung zu er- 

reichen . Der 6. Funfj ahresplan 

(1980-85) gibt in dieser Richtung 

AnlaB zu optimistischen Erwartun- 

gen; stieg doch in diesem Zeitraum 

das Ex- und Importvolumen um 

nicht weniger als 84% gegenuber 

dem vorangegangenen Funfjahres

plan. Hier wurde also mehr als das 

Doppelte der Mindestzuwachsrate 

von 7% erreicht! U.a. lag das 1m- 

port/Export-Gesamtvolumen i.J. 

1985 bei 69,62 Mrd. Yuan ( = +30%). 

Unter diesen Umstanden kbnnte das
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AuBenwirtschaftsvolumen von 160 

Mrd.US$ i.J. 2000 weit iiberschrit- 

ten werden, so daB mit der offiziel- 

len Zielangabe nur eine Art Mini- 

malrahmen abgesteckt ist.

Was die chinesischen Importe anbe- 

langt, so werden sie sich grosso 

mode stets nach dem Umfang der Ex- 

portvolumina bemessen, selbst 

wenn da und dort - und zwar bloB 

erganzend - Kreditfinanzierung in 

Anspruch genommen wird. Es ist ei

ne Faustregel der chinesischen Au- 

Benwirtschaftspolitik, daB der 

Schuldendienst im AuBenhandel auf 

eine Summe von hbchstens 20% des 

Deviseneinkommens im Berech- 

nungszeitraum begrenzt bleibt. 

Angesichts der streng konservati- 

ven Verschuldungspolitik der 

Volksrepublik, wie sie dreieinhalb 

Jahrzehnte lang geiibt wurde, ist 

nicht zu erwarten, daB sich der Ak- 

zent hier bis zum Jahre 2000 wesent- 

lich verschiebt, daB die Chinesen 

also m.a.W. "leichtsinniger wer

den" .

So gesehen hangt das AuBenhan- 

delsvolumen letztlich auch vom Ge- 

deihen der Weltwirtschaft sowie da- 

von ab, daB der internationale Pro- 

tektionismus nicht weiter urn sich 

greift; vor allem im Textilbereich 

sieht sich China heute schon vor 

zahlreichen hohen Mauern.

2.2.3.

Export- und Importstrukturen

Was die zu erwartende Exportstruk- 

tur Chinas anbelangt, so verlagert 

sich der Akzent hier von der Roh- 

stoffausfuhr zum Export von Halb- 

fertig-und Fertigwaren- bzw. zum 

Dienstleistungsexport und zu wach- 

sendem Tourismus - welch letzterer 

i.J. 1985 bereits 17,8 Millionen Be- 

sucher aus 164 Landern zu ver- 

zeichnen hatte, wobei vor allem die 

schnelle Anstiegsrate (+38,8% ge- 

geniiber dem Vorjahr) bemerkens- 

wert ist; allerdings zeigten sich 

bereits 1985 erste Uberlastungser- 

scheinungen, so daB zu erwarten 

ist, daB die Zuwachse in den nach- 

folgenden Jahren etwas herunterge- 

bremst werden miissen, will China 

nicht in den Ruf eines mangelnden 

Preis-Leistungs-Verhaltnisses ge- 

raten. Selbst wenn aber der Zu- 

wachs bis zum Jahr 2000 jahrlich 

unter 5% fallen sollte, stiege die 

Touristenzahl bis zur Jahrhundert- 

wende doch auf fiber 30 Millionen 

an, womit China Deviseneinnahmen 

von jahrlich 2,5 bis 3Mrd.US$ (in 

Preisen von 1985) erzielen kbnnte .

Was Importe anbelangt, so stehen 

Investitionsgiiter - und hier wie- 

derum die Sektoren Energie, Trans

port wesen, Maschinen und Chemie - 

im Vordergrund - bei wachsendem 

Know-how-Anteil (9).

Die chinesische Fiihrung hat aus- 

driicklich erklart, im Zuge ihrer 

Offnungspolitik vor allem vier 

Punkten seine Aufmerksamkeit 

schenken zu wollen:

- der Inanspruchnahme auslandi- 

schen Kapitals, die auf drei Wegen 

erfolgen soil, namlich durch An- 

nahme direkter Investitionen in 

Form von Joint Ventures , kooperati- 

ver Be wirtschaftung , kooperativer 

ErschlieBung von Naturressourcen, 

Kompensationshandel, Verarbei- 

tung und Montage zugelieferter Ma- 

terialien; zweitens durch mittel- 

und langfristige Darlehen auslan- 

discher Regierungen, internatio- 

naler Finanzorganisationen und 

verschiedener Entwicklungsfonds 

und drittens durch allgemeine Han- 

delskredite.

- Dariiber hinaus wird auf die Ein- 

fuhr fortgeschrittenen wissen- 

schaftlichen Know-hows besonderer 

Wert gelegt. Wissenschaft und 

Technik umfassen nach chinesi- 

scher Auffassung moderne Anlagen 

und Zubehbrteile, neue und hoch- 

qualitative Werkstoffe, neue Daten 

und Rezepte, Technologien und wis- 

senschaftliche Arbeitsverf ahren, 

fortgeschrittenes Management usw. 

Vor allem beim Import kompletter 

Anlagen soil in Zukunft auch das 

entsprechende technische Know

how voll mitimportiert werden.

- Ferner will China verstarkt Ar- 

beitskraft exportieren , und zwar in 

Form der Ausfiihrung von Bauauf- 

tragen im Ausland , in Form der Ver- 

arbeitung zugelieferter Rohmate- 

rialien, Muster und Entwiirfe, in 

Form von Unternehmensgrtindungen 

im Ausland und in Form einer Erwei- 

terung des Tourismus.

- Des weiteren soil verstarkt das 

Exportwesen gefbrdert werden. 

Ganz im Vordergrund stehen folgen- 

de Warenkategorien: Mineralien; 

Buntmetalle und seltene Metalle; 

Maschinen und elektrische Anla

gen; Erzeugnisse der Leicht- und 

Textilindustrie sowie kunsthand- 

werkliche Produkte wie Porzellan- 

vasen, Lochstickereien, traditio- 

nelle Medikamente und lokale Spe- 

zialitaten wie Tee, Heilkrauter, 

tierische Produkte, eingemachtes 

Obst etc. Zu verbessern ist die Qua- 

litat der Exportgiiter sowie das exi- 

stierende Absatz- und Servicenetz 

(10). Besonders angestrebt wird 

umgekehrt die Einfuhr exportfbr- 

dernder Maschinen und Anlagen .

Zunehmen wird also, um dies noch- 

mals zu wiederholen, die Nutzung 

auslandischen Kapitals (auch liber 

die Vergabe von chinesischen 

Schuldverschreibungen im Aus

land) sowie die Griindung von Ge- 

meinschaftsunternehmen mit aus- 

landischer Beteiligung. Zunehmen 

wird die Einfuhr von Technologien 

und Anlagen (auch von kompletten 

Anlagen), die Vertragsarbeit mit 

dem Ausland sowie die Griindung 

von Wirtschaftssonderzonen. Der 

Start fur die letztere Entwicklung 

begann mit dem Ausbau von vier 

Stadten (Shenzhen, Zhuhai, Shan

tou und Xiamen) zu "Wirtschafts

sonderzonen", diese hat sich seit- 

dem in Form der Offnung von 14 Kii- 

stenstadten und in Form von FluB- 

delta-ErschlieBungsprojekten fort- 

gesetzt. Auch werden immer mehr 

Stadte fiir Auslander gebffnet. 

Trotzdem wird China vermutlich 

auch i.J. 2000 noch darauf bedacht 

sein, die Auslander nicht beliebig 

ausschwarmen zu lassen, sondern 

sie beisammenzuhalten - in der Re

gel in Wohnsiedlungen ("Wohnget- 

tos" ) fiir Auslander .

2.2.4.

Wiederaufleben der ideologischen 

Diskussion zu erwarten?

Zwei Punkte haben lange Zeit im 

Kreuzfeuer der Diskussion gestan- 

den, namlich die (angeblich durch 

wachsenden AuBenhandel drohen- 

den) Gefahren der Abhangigkeit 

und der ideologischen Korrumpie- 

rung. Lange Zeit gab es in der chi

nesischen Fiihrung den Streit zwi- 

schen zwei Prinzipien, namlich 

"Abkapselung" und "Offnung". 

Wahrend der Jahre der Kulturrevo- 

lution vor allem wurde , wie es heute 

heiBt, der "linke" Fehler der Ab

kapselung begangen, indem man 

das Prinzip des "Vertrauens auf die 

eigene Kraft" verabsolutierte und 

gleichzeitig jede Zusammenarbeit 

mit dem Ausland als "Anbetung al- 

les Auslandischen und Kriecherei 

vor Auslandern" verdammte.

Diese Ansicht ist von den Reformern 

langst ad acta gelegt und durch den 

neuen Kurs des "Ttirenbffnens" er- 

setzt worden. In unserer Zeit, da 

sich in der Welt Produktion , Waren- 

zirkulation, Wissenschaft und 

Technik so schnell entwickeln , kbn- 

ne kein Land mehr alles aus sich 

selbst heraus schaffen. Immer wie- 

der wird betont, daB der Kurs der 

"offenen Tur" nicht nur einer Au- 

genblickslaune entspringe, son

dern auf einer "strategischen 

Grundentscheidung" beruhe - man 

darf es den Reformern glauben und 

davon ausgehen, daB auch das Jahr 

2000 noch - und gerade - im Zeichen 

dieser Politik steht. Grundsatzlich 

will sich China zwar "auf die eigene 

Kraft verlassen", aber auslandi- 

sche Hilfe durchaus als wertvolle 

Erganzung in Anspruch nehmen. 

Der Bergsteiger miisse sich beim 

Klettern zwar in erster Linie auf 

seine Kraft und Geschicklichkeit 

verlassen, doch ware er schlecht 

beraten, auf hilfreiche Kletteraus- 

riistungen zu verzichten.

Angesichts der immer starkeren 

Einbeziehung der chinesischen 

Volkswirtschaft in die gesamte 

Weltwirtschaft diirfte es dariiber 

hinaus zu unerwiinschten "Uber-
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bau-lmporten" kommen. Ob China 

solche Einfuhren durch die Gegen- 

strategie des Aufbaus einer "sozia- 

listischen geistigen Zivilisation" 

abschirmen kann , mag man bezwei- 

feln. Mit der Zunahme des AuBen- 

handels, der ja von immer mehr 

selbstandig handelnden Einheiten 

betrieben wird, diirften auch jene 

libel wachsen, die heute bereits in 

der Binnenwirtschaft beklagt wer- 

den, namlich betriebliche Eigen- 

sucht, Steuerhinterziehung, Erzie- 

lung "illegaler Gewinne" und jener 

"bourgeoise Liberalismus" , der den 

Marxismus fur iiberholt erklart.

Die Reformer geben sich alle Miihe, 

beide Gefahren (Abhangigkeit und 

Korrumpierung) herunterzuspie- 

len. Zu Hilfe kommen diirfte ihnen 

der "Geist der Zeit". Nach den Jah- 

ren fruchtloser ideologischer Dis- 

kussionen verspiirt niemand beson- 

deres Verlangen nach einer Neube- 

lebung der alten Diatriben, die ja 

doch nur wieder unangenehme Asso- 

ziationen an die Kulturrevolution 

hervorriefen !

2.2.5.

China - ein Konkurrent auf dem 

Weltmarkt?

Wird China vom Kunden zum Konkur- 

renten? Bei einigen Giitern wird 

dies ganz sicherlich zutreffen. Er

ste Anzeichen dafiir gab es bereits 

1985. Mit der Abwicklung eines Ex- 

portauftrags von liber 150.000 t So- 

jabohnen an Indonesien iiberrunde- 

ten die Chinesen den bisherigen 

Hauptlieferanten Jakartas, die 

USA. Im gleichen Jahr lieferte die 

VR China "aus dem Stand" bereits 

10% der Maiseinfuhren Japans und 

kam dabei abermals den USA ins Ge- 

hege, die hier jahrzehntelang eine 

Art Monopol innegehabt batten. 

Spektakularer noch als bei Soja- 

bohnen und Mais verlief die Trend- 

wende im Baumwollhandel; hatte 

sich hier doch zwischen 1979 und 

1984 das chinesische Erntevolumen 

von 2,2 Mio. auf 6,2Mio.tfast ver- 

dreifacht. Damit konnte die Volks- 

republik vom weltgrbBten Baum- 

wollimporteur zum bedeutendsten 

Produzenten und fiihrenden Expor- 

teur werden.

Was andererseits Industrieproduk- 

te anbelangt, so diirfte die Volksre- 

publik bis zur Jahrhundertwende 

weniger zum Konkurrenten der 

hochindustrialisierten Lander als 

vielmehr zum effizienten Mitbewer- 

ber von Schwellen- Oder schwacher 

industrialisierten Landern werden 

- d.h., es tritt vor allem mit der 

Dritten Welt in Wettbewerb, mit der 

es erklartermaBen doch eigentlich 

hauptsachlich "kooperieren" mbch- 

te - Stichwort: "Siid-Sud-Zusam- 

menarbeit". Besonders Indien hat 

die Konkurrenz Chinas bisher schon 

kraftig zu spiiren bekommen - ver- 

mutlich mit weiter wachsendem 

Druck bis zum Jahr 2000. Zu den 

hochindustrialisierten Landern 

kann China wahrscheinlich erst ge- 

gen Mitte des nachsten Jahrhun- 

derts in eine wirkliche Konkurrenz 

eintreten - womit es de facto zu ei- 

nem "zweiten Japan" wiirde.

3.

"GroBmacht"? "Weltmacht"? "Super- 

macht"? Konsequenzen fur die Nach- 

barn?

Fur die Nachbarn Chinas stellen 

sich vor allem zwei Fragen: Wie ist 

es urn den Weltmachtstatus der 

Volksrepublik bestellt und wie wird 

diese - so sie ihn erreichen sollte - 

davon aller Voraussicht nach Ge- 

brauch machen?

3.1.Kann China bis zum Jahr 2000 

Weltmachtstatus erringen?

"Macht" - verstanden als Chance, 

im auBenpolitischen Bereich den ei- 

genen Willen auch gegen Widerstre- 

ben anderer Staaten durchzusetzen 

- kann auf soziobkonomischen Po- 

tentialen beruhen, aber auch auf 

Uberlegenheit im Sinne von Autori- 

tat, jaCharisma. Entsprechend dem 

Bestreben, Macht vor allem auf im- 

pansionistischem Wege auszuiiben, 

soil nachfolgend die Darstellung 

vom physischen zum "impansioni- 

stischen" Potential fortschreiten.

3.1.1 ."Macht 1": Das physische Po

tential

Beim Dreiklang Bevblkerungszahl, 

Landflache und Rohstoffvorrate 

weist China Weltspitzenwerte auf: 

Mit liber einer Milliarde Menschen 

steht es ah erster Stelle, mit 

9,5Mio.qkm Flache an dritter Stel

le , und auch bei den Rohstoffvorra- 

ten liegt es ganz mit vorn, so z.B. 

im Kohlebereich auf dem dritten und 

beim Wasserkraftpotential wieder- 

um auf dem ersten Platz. Alle 140 

bekannten industriell verwertba- 

ren Mineralien sind nachgewiesen. 

China ist damit eines der wenigen 

Lander, die uber fast die gesamte 

Rohstoffpalette verfligen. Reich ist 

das Land vor allem an Eisenerz, 

Manganerz, Wolfram, Erdbl und 

Kohle ; nur bei Nickel, Zink und Kali 

scheinen Engpasse zu bestehen. 

Freilich liegen die Lager in der Re

gel fernab der Kiiste, so daB sich 

nicht nur ErschlieBungs-, sondern 

auch Transportprobleme ergeben, 

die erst in weiterer Zukunft gelbst 

werden kbnnen , zumal entsprechen- 

de Technologieimporte wiederum 

Rohstoffe kosten.

Beachtlich auch die Wirtschaftslei- 

stung der 35 Jahre zwischen 1949 

und 1984. In diesem Zeitraum hat 

sich der gesamte Bruttoproduk- 

tionswert von Industrie und Land- 

wirtschaft verzwanzigf acht, der 

industrielle BPW allein sogar ver- 

siebenundf tinfzigf acht; die Strom- 

erzeugung stieg urn das 80-, die 

Kohlefbrderung urn das 20-, der 

StahlausstoB urn das 253- und die 

Roholproduktion sogar urn das 

880fache. Bei diesen Zuwachsen ist 

zwar einerseits einzuraumen, daB 

sie z.T. von Null aus erfolgten; 

denn 1949 war China auf der Talsoh- 

le seiner wirtschaftlichen Mbglich- 

keiten angelangt; doch wird diese 

"Vorgabe" sogleich wieder dadurch 

egalisiert, daB das Land sich auf 

der anderen Seite zahlreiche kost- 

spielige Experimente geleistet hat, 

u.a. den GroBen Sprung, die Kul

turrevolution und den Hua Guo- 

feng-Einbruch von 1977/78.

Auch in Zukunft wird es zwar Schat- 

tenseiten der Wirtschaft geben (die 

fiinf Schwachpunkte Chinas sind 

Energiemangel, Transportengpas- 

se , Materialknappheit, Kapitalar- 

mut und Managementllicken , die er- 

ganzt werden durch Arbeitslosig- 

keit, Subventionsfesselung und 

Umweltzerstbrung), doch weisen die 

Werte tendenziell nach oben, seit 

das Land mit seiner "konservativen 

Modernisierung" begonnen hat und 

vor allem die beiden zentralen 

Neuerungen, namlich die Umstruk- 

turierung der Wirtschaft und die 

"Offnung nach auBen" in die Tat 

umzusetzen beginnt.

Es war schon eine gewaltige Lei- 

stung, daB die chinesische Volks- 

wirtschaft in der Lage ist, mit nur 

7% des Gesamtackerbodens der Welt 

fast 25% der Menschheit zu ernah- 

ren . Noch beachtenswerter, daB das 

Land inzwischen die klassischen 

Voraussetzungen fur ein "Abheben" 

("take-off") erfullt: Die produkti- 

ven Investitionen liegen weit liber 

10% des Volkseinkommens (Nettoso- 

zialprodukt), eine Reihe von we- 

sentlichen Industriesektoren 

(Stahl, Chemie, Elektroindustrie) 

sind in schnellem Wachstum begrif- 

fen und auBerdem verfiigt die 

Volksrepublik liber eine Reihe von 

Institutionen, die dafiir sorgen 

kbnnen, daB das Wirtschaftswachs- 

tum weitergeht und daB, wie an an

derer Stelle dieser Serie ausge- 

fiihrt, bis zum Jahr 2000 sogar eine 

Vervierfachung des BPW erreicht 

wird.

Bis Ende des Jahrhunderts steht zu 

erwarten, daB China keine Mittel- 

macht ("mit GroBmachtambitionen") 

mehr, sondern bereits zur GroB

macht herangewachsen ist. Eine 

"Supermacht" will es ja angeblich 

nie werden, da dieser Begriff nach 

chinesischem Selbstverstandnis 

nicht nur objektive Macht, sondern 

auch den Willen miteinschlieBt, 

dieses Potential zuungunsten ande

rer Staaten zu miBbrauchen. Gegen 

die "GroBmacht"-These konnte ein- 

gewendet werden, daB der Abstand 

zu den beiden Supermachten vor al

lem in wirtschaftlicher und milita- 

rischer Hinsicht noch betrachtlich 

sein wird; China selbst sieht dies 

anders: Wie bereits im "Gutachten" 

hervorgehoben wird, errechnet sich 

das Land bis zum Jahr 2000 ein
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Bruttosozialprodukt, das weltweit 

die fiinfte oder sechste Stelle ein- 

nimmt. Diese wirtschaftliche Starke 

(die freilich augenblicklich rela- 

tiviert wird, sobaid man das BSP 

auf Pro-Kopf-Werte umlegt) wird 

erganzt durch die unten noch anzu- 

sprechenden immateriellen Star- 

keelemente, welche mehr zahlen als 

bloBe Wirtschaftsmacht. Als Impan- 

sionsmacht aber besitzt China 

schon heute "Weltmachts"-Qualita- 

ten, die bis zum Jahr 2000 vermut- 

lich noch zunehmen.

3.1.2.

"Macht 11": Der Faktor "Impan- 

sionsfahigkeit"

Die vier bisher aufgezahlten Poten

tiate, d.h. Bevblkerungszahl, 

Landflache, Rohstoffvorrate und 

Take-off-Fahigkeit, die erganzt 

werden durch eine langsamwach- 

sende Militarstarke (dazu oben

1.2.2. ), sind z war beeindruckend , 

aber als solche noch nicht autori- 

tatskonstituierend. Erstens nam- 

lich hat ein Parameter wie z.B. die 

schiere Bevblkerungszahl durchaus 

auch seine Kehrseiten, und zwei- 

tens werden sie dem zentralen chi- 

nesischen Anliegen, namlich Macht 

durch Beeinflussung auszuiiben, 

noch lange nicht gerecht. Hierfiir 

bedarf es schon einer groBziigige- 

ren Dimensionierung.

In der Tat wurde Macht in der VR 

China noch nie mit blob auBerem Po

tential gleichgesetzt. Schon unter 

Mao gait selbst die beste Waffe und 

die beste Maschine letztlich als ein 

"Haufen Schrott", wenn sie nicht 

von den "richtigen" Personen ge- 

handhabt werden. Selbst die Atom- 

bombe gait lange Zeit nur als "Pa

piertiger"; denn auch sie muBte 

letztlich von Menschen in einer spe- 

zifisch politischen Umgebung ge- 

handhabt werden. Nicht zuletztder 

Vietnamkrieg hat den Chinesen er- 

neut demonstriert, daB sich heutzu- 

tage rein "militarische Gesichts- 

punkte" kaum noch auszahlen. 

Ebenso waren rein technische oder 

rein wirtschaftliche Betrachtungs- 

weisen viel zu einseitig, urn einen 

so komplexen Begriff wie "Macht" 

auszuschbpfen.

Worauf es also ankommt, ist ein um- 

fassender Machtbegriff, der die 

Summe aus "richtigen" Bestandtei- 

len ist, sei es nun der richtigen 

Ideologic, der richtigen Organisa

tion oder des richtigen Arbeits- 

stils. Was freilich als "richtig" zu 

gelten hat, ist seit dem Ende der 

ftinfziger Jahre heftig umstritten. 

Wahrend Mao Zedong den Akzent auf 

Klassenkampf, Massenlinie und Au

tarkic legte , sind bei den Reformern 

Leistung, Expertenlinie und Off- 

nung in den Vordergrund getreten, 

wobei als Kriterium fur die "Rich- 

tigkeit" nicht irgendein vorgegebe- 

nes Dogma, sondern der sichtbare 

Erfolg ("Wahrheit in den Tatsa- 

chen") herausgestellt wird. Arbei- 

tete Mao noch mit der Formel "Macht 

= Ent wicklungsrichtigkeit =perma- 

nente Revolution", so setzen die Re

former auf die Gleichung "Macht 

= Ent wicklungsrichtigkeit =Moder- 

nisierung". Die neue Fiihrung setzt 

nicht mehr auf egalitare oder parti- 

zipative Visionen, sondern auf 

Wirtschaftswachstum, Wissenschaft 

und "Demokratisierung", wobei sie 

bereit ist, die Revolution zu verta- 

gen - wenn nicht am Ende gar zu 

vergessen. "Macht" in diesem um- 

fassenden Sinne beginnt zu Hause. 

Viel, wenn nicht alles hangt hierbei 

von der inneren Stabilitat ab. Ohne 

diese inneren Eigenschaften kann 

das Land nach auBen hin kaum at- 

traktiv werden.

Auch hier ist es urn die Volksrepu- 

blik nicht schlecht bestellt. Zwar 

gibt es Arbeitslosigkeit, sektorale 

Ungleichgewichte, Ausbildungs- 

riickstande, wachsende Wohl- 

standsgefalle und aufkeimende Ge- 

nerationenkonflikte; doch ist China 

von keiner der drei klassischen 

Drittwelt-"Krankheiten" befallen - 

weder der Verteilungs- noch der Le

gitimations- noch der Partizipa- 

tionskrise.

Sollte die geplante Vervierfachung 

bis zum Jahr 2000 gelingen, so ware 

China ein "Entwicklungsland mit 

beginnendem Wohlstand", in dem 

Verteilungsfragen Ibsbar erschei- 

nen; dafiir sprechen sowohl die ge- 

waltig Zukunftsinvestitionen der 

letzten Jahre als auch die GrbBe des 

Marktes, das Spar-und Arbeitsver- 

halten sowie die Lern- und Anpas- 

sungsbereitschaft der Bevblke- 

rung.

Auch eine Legitimationskrise ist 

nicht in Sicht. Der "Staatsstreich" 

vom Oktober 1976, der nichts ande- 

res war als eine Egalisierung des 

vorausgegangenen "Staats-

streichs" von 1966, ist in seinen ne- 

gativen Aspekten langst vergessen ; 

die Deng Xiaoping-Fiihrung ge- 

nieBt breite Sympathien, nicht zu- 

letzt auch in der bauerlichen Bevbl- 

kerung, die von den Wirtschaftsre- 

formen so iiberproportional profi- 

tiert hat. Von einer wirklichen 

"Entfremdung zwischen Partei und 

Bevblkerung" kann so lange keine 

Rede sein, wie die KP den letzten 

Punkt im ReformbeschluB des ZK vom 

Oktober 1984befolgt und sich an die 

Spitze der Modernisierungsbewe- 

gung stellt. In China gibt es (im 

Gegensatz beispielsweise zur So

wjetunion) keine substantiellen 

Minderheitenprobleme; hier exi- 

stiert auch keine Solidarnosz und 

keine politisch relevante Glaubens- 

gemeinschaft (wie in Polen), keine 

insgesamt regimeskeptische Bevbl

kerung (wie in der DDR), kaum re- 

bellische Jugendliche (selbst die 

Rotgardisten waren "von oben her" 

organisiert worden) und nur wenig 

formelle Opposition: Zum einen hat 

es die Partei noch allemal verstan- 

den, die dafiir in Frage kommende 

Intelligenz zu klientelisieren, zum 

andern haben Dissidenten bei der 

breiten Bevblkerung noch nie Wi- 

derhall gefunden, und schlieBlich 

ist die Fiihrung im Land - anders 

als beispielsweise in den meisten 

osteuropaischen Staaten - nicht von 

auBen her aufgezwungen. Zweifel 

hinter der Legitimation der Refor

mer tauchten also nur dann auf, 

wenn eine gegnerische Fraktion 

(z.B. die Schicht der Industriebii- 

rokraten) eines Tages die Oberhand 

gewanne. Solange freilich die Re- 

formpolitik erfolgreich bleibt, be- 

steht hierfiir keine Gefahr.

Auch mit einer Partizipationskrise 

ist voraussichtlich nicht zu rech- 

nen: Das politische System Chinas 

ruht auf zwei Saulen, namlich den 

Danweis (also den "Grundeinhei- 

ten" von der Art der Dbrfer, der 

Werkhallen, der gemeindlichen 

Nachbarschaften etc.) und auf der 

biirokratischen Struktur des Trans- 

danwei-Bereichs. In China gibt es 

keine Demokratie, sondern eine 

Danwei-Demokratie, keine Sozial- 

politik, sondern weitgehend nur 

Danwei-Sozialpolitik . Der einzelne 

ist weniger Staats- als vielmehr 

Danwei-Biirger. Die Kulturrevolu- 

tionare hatten versucht, die hohen 

Mauern zwischen beiden Bereichen 

niederzureiBen, doch haben die Re

former Experimente solcher Art wie- 

der rtickgangig gemacht: Die Dorf-, 

Betriebs- und Nachbarschafts- 

(Teil )Autonomie beginnt wieder urn 

sich zu greifen. Die Danwei kann 

m.a.W. wieder in eigener "Verant- 

wortung" wirtschaften und admini- 

strieren. Mit diesem (durchaus ein- 

geengten) Zustand der Partizipa- 

tion innerhalb der Danwei ist der 

Durchschnittschinese zufrieden; 

mag der Biirokratismus im Trans- 

danwei-Bereich weiterbestehen - 

innerhalb der eigenen Einheit hat 

man die adaquaten Freiraume und 

Mitspracherechte.

Ein (im Sinne der Reformen verstan- 

dener) "richtiger" Kurs und die Ab- 

wesenheit gesellschaftserschiit- 

ternder innerer Krisen ergeben im 

Verein mit den oben erwahnten fiinf 

"physischen" Potentialen eine 

durchaus dynamische Mischung, 

die sich in auBenpolitische Impan- 

sionsfahigkeit umsetzen laBt. Der 

VRChina kommt hier iiberdies zugu- 

te, daB sie seit 1971 - als einziges 

Land der Dritten Welt - zu einem der 

fiinf standigen Mitglieder des UNO- 

Sicherheitsrats geworden und damit 

zu einer Art Sprecher fur die Dritte 

Welt in diesem wichtigsten aller in- 

ternationalen Gremien avanciert 

ist.

Vor allem in der Dritten Welt auch 

wird Beijing versuchen, seine Fiih- 

rungsrolle nicht aufdirektem, son-
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dern auf indirektem - eben impansi- 

vem - Wege zu verwirklichen. In al

ter Zeit prasentierte China sich als 

Zivilisations- und wahrend der 

maoistischen Jahre als Revolutions- 

modell. Das China der Reformer 

mbchte dagegen gern als soziobko- 

nomisches Modernisierungs- sowie 

als auBenpolitisches Kooperations- 

vorbild fur die "Sud-Siid-Zusam- 

menarbeit" gelten.

3.2.

Nicht Expansionismus, sondern 

Impansionismus

3.2.1.

China als stabilisierendes Element 

im internationalen System

Hier ist zunachst daran zu erin- 

nern, daft China keiner sozialisti- 

schen Wirtschaftsgemeinschaft a la 

RGW angehbrt und daB es offen- 

sichtlich auch fest entschlossen 

ist, sich nie einem Block anzu- 

schlieBen, vor allem nicht einem 

solchen militarischer Natur. Es 

kann also nicht mit Druck, sondern. 

nur mit tiberzeugungsarbeit an sein 

Ziel kommen.

Hbchstwahrscheinlich wird ihm die- 

se Mission umso besser gelingen, je 

weniger es sich als destabilisieren- 

de Macht hervortut, je glaubhafter 

es vielmehr umgekehrt - gleichsam 

aus dem revolutionaren Zblibat 

heraus - fur eine Verfestigung der 

antihegemonistischen Strukturen 

eintritt.

Konkret lauft dies auf folgende 

Punkte hinaus:

- Schaffung einer friedlichen Umge- 

bung, die dem AufbauprozeB im ei- 

genen Land giinstig ist. Dies ist in 

der Tat das nach den offiziellen 

Verlautbarungen wichtigste auBen- 

politische Ziel bis zum Jahr 2000. 

Eine "friedliche internationale Um- 

gebung" soli es dem Land ermbgli- 

chen, zu Hause in aller Ruhe den 

seit 1978 eingeleiteten Entwick- 

lungsprozeB fortzusetzen . Der Frie- 

de wird m.a.W. als Grundvoraus- 

setzung fur eine optimale innere 

Entwicklung begriffen.

- Zweitens wird sich China fur den 

Aufbau einer Neuen Weltwirt- 

schaftsordnung (NWWO) einsetzen 

und

- drittens fur solide und gleichge- 

wichtsfbrdernde Regionalbiindnis- 

se pladieren. Bei dieser zuletzt ge- 

nannten Politik geht Beijing von 

der Pramisse aus, daB Lander und 

Regionen, die ihren eigenen Inter- 

essen entsprechend leben, automa

tised antihegemonistische Abwehr- 

instinkte und -mechanismen ent- 

wickeln. Wofiir China also eintritt, 

ist der weitere Ausbau der EG, der 

ASEAN, der Siidasiatischen Gemein- 

schaft, der ZOPFAN, des Anden- 

pakts, GroBarabiens, GroBma- 

ghrebs oder aber der OAU - und es 

wird wohl auch in Zukunft zum 

Sprecher nationaler "Wiederverei- 

nigungen" (Korea, Deutschland und 

Gesamtchina !) gehbren .

Die besten "Hbrer" wird China in der 

Dritten Welt haben.

3.2.2.

Wie wird China von seiner Machtfiil- 

le voraussichtlich Gebrauch ma- 

chen?

Generell ist eine Wiedergeburt tra- 

ditioneller Elemente in der chinesi- 

schen AuBenpolitik zu erwarten - 

und zwar nicht nur deshalb , weil in 

einem Land mit einer 1-Milliarden- 

Bevblkerung und einem histori- 

schen Continuum chinesischen Zu- 

schnitts die Geschichte nun einmal 

Eigengewicht entfaltet, sondern 

auch weil eine solche Entwicklung 

den Vorstellungen des Durch- 

schnittschinesen von "Normalitat" 

durchaus entgegenkommt. Nicht zu

letzt ist es aber das Hauptcharakte- 

ristikum der chinesischen Ge- 

schichtsphilosophie, daB bestimmte 

Ereignisse, Ablaufe und Lebensbil- 

der der Vergangenheit nicht als ab- 

geschlossen gelten, sondern - ohne 

Rucksicht auf ihren historischen 

Kontext - als zyklisch immer wie- 

derkehrend interpretjert werden.

Wenn diese Hypothese von der Riick- 

kehr der "Normalitat" zutrifft, 

dann sind Auswirkungen auf alle 

drei Hauptsektoren der AuBenpoli

tik zu erwarten - auf die Zielvor- 

stellungen, auf die Mittelstruktu- 

ren und auf den Stil des AuBenver- 

haltens.

- Die einzelnen Ziele werden sich 

weiterhin gegeneinander verschie- 

ben und es ist zu erwarten, daB na

tionale sowie autoritatsbezogene 

Bestrebungen im selben MaBe anti

hegemonistische , modernisierungs- 

bedachte und nun gar revolutionare 

Ziele in den Hintergrund schieben, 

als China eine seinen materiellen 

Dimensionen analoge Machtstellung 

im internationalen Gefiige an- 

nimmt.

Was im vorliegenden Zusammenhang 

allerdings weitaus mehr interes- 

siert als die Rangfolge, ist die "Ge- 

f ahrlichkeit" der Ziele fur die 

Nachbarn. Hier zeichnet sich aller

dings eine beruhigende Antwort ab: 

Chinas AuBenpolitik weist tenden- 

ziell nicht in eine territorial-ex

pansive, sondern in eine padago- 

gisch-impansive Richtung. Obwohl 

diese Aussage nur negativer Art 

ist, also nur andeutet, was China 

voraussichtlich NICHT will, trifft 

sie doch auf den zentralen Nerv des 

Unbehagens der meisten naheren 

und ferneren Anrainer Chinas, de- 

ren nationale Weiterexistenz ganz 

gewiB auch von der Frage beriihrt 

wird, ob mit diesem China ein gut- 

artiger oder aber ein expansions- 

besessener Nachbar heranwachst.

- Auch die Strategien und Mittel 

werden eher kommunikativ-erzie- 

herisch als gewaltorientiert sein: 

Politische Mittel erhalten also Prio- 

ritat vor militarischen Einsatzen; 

selbst "Erziehungsfeldzuge" diirf- 

ten unter diesen Voraussetzungen 

die groBe Ausnahme bleiben . Ferner 

wird Volksdiplomatie wegen der mit 

ihr einhergehenden persbnlichen 

Ansprechmbglichkeiten beliebter 

sein als Staatsdiplomatie: Perso- 

nen- vor Appartebeziehungen!

Es ist also m.a.W. mit einer Bevor- 

zugung solcher Mittel zu rechnen, 

die am ehesten "innere Kontrolle" 

zulassen.

Auf den Krruppel der Linken Strate

gic wird China freilich auch in Zu

kunft nie ganz verzichten wollen, 

selbst wenn es sich ansonsten ganz 

mit der Rechten Strategic anfreun- 

det; dient die "Linke" doch als eine 

Art ultima ratio gegen "schwerer- 

ziehbare" Mitglieder der Vblkerfa- 

milie! Freilich hat diese Linke 

Strategic dann kaum noch etwas, 

wie ehedem, mit Marxismus oder 

Weltrevolution, sondern statt des- 

sen hauptsachlich mit Riickkehr zur 

Tradition zu tun! Man vergesse je- 

doch nicht, daB die Linke Strategic 

selbst wahrend der Kulturrevolu- 

tion im allgemeinen weniger prakti- 

ziert als vielmehr verbalisiert - 

oder iiberhaupt nur angedroht - 

wurde: Die einzelnen Aufstandsbe- 

wegungen mbehten doch gefalligst 

"auf eigenen Beinen" stehen und 

sich nur in Ausnahmef alien auf chi- 

nesische Hilfe verlassen! Auch da- 

mals war also bereits der Impansio

nismus vorherrschend! In Zukunft 

wird China mit Linker Strategic vor 

allem auf "ungehorsame" Nachbar- 

staaten einzuwirken versuchen - 

man denke an Vietnam, Laos und 

das volksrepublikanische Kambo- 

dscha oder aber an Afghanistan !

- Was schlieBlich die Stilebene an- 

belangt, bei der Motivation und 

Verhaltensweisen im Vordergrund 

stehen , so wird die Tendenz zur In- 

nenschau anhalten. China wird 

sich m.a.W. nur widerwillig mit 

AuBenbeziehungen befassen und 

vielleicht auch immer wieder "Ur- 

laubspausen" einlegen. Wenn Au

Benpolitik freilich schon unver- 

meidbar sein sollte, so hat sie we- 

nigstens impansionistisch zu sein - 

und zwar mit der Ausrichtung, un- 

erwiinschte Entwicklungen zu ver- 

hindern. Chinas AuBenpolitik durf- 

te insofern auch i. J. 2000 eher reak- 

tiv als aktiv sein .

1974 hat Deng Xiaoping bei der 

UNO-Rohstoffkonferenz nicht nur 

die Drei-Welten-Theorie verkundet, 

sondern auch das feierliche Ver- 

sprechen abgegeben, daB China 

sich nie in eine "Supermacht ver-



CHINA aktuell - 166- Marz 1986

wandeln" werde. Wird es also der 

erste Staat der Welt sein, der die 

gewaltigen Krafte, die ihm eines 

Tages zuwachsen, nicht zum Nach- 

teil anderer Staaten einsetzt? 

Letztlich wird die Antwort auf diese 

Frage davon abhangen, ob China zu 

seiner traditionellen Erziehungs- 

haltung zuriickkehrt. 2000 Jahre 

auBenpolitischer Praxis bieten An- 

schauungsmaterial dafiir, daB ein 

Nachbarvolk, das die chinesischen 

Lektionen verinnerlicht und der VR 

China ihr Gesicht laBt, in seiner 

Eigenstandigkeit respektiert wird, 

also nichts zu befiirchten hat.
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Anfang Marz 1986 fand in Beijing 

eine nationale Arbeitskonferenz 

liber das Erziehungswesen statt, 

auf der die Fortschritte seit In- 

krafttreten der Erziehungsreform 

vom Mai 1985 sowie die Aufgaben fur 

das laufende Jahr diskutiert wur- 

den. Auf der AbschluBveranstal- 

tung am 10.Marz hielt Li Peng, der 

Vorsitzende der Staatlichen Erzie- 

hungskommission, eine Rede liber 

die Schwerpunkte der diesjahrigen 

Arbeit auf dem Gebiet des Erzie- 

hungswesens (vgl. GMRB , 12.3.86). 

Die Rede vermittelt einen guten 

liberblick liber die Probleme, mit 

denen sich die Kommission und die 

lokalen Erziehungsbehbrden zur 

Zeit konfrontiert sehen. Sie soli 

deshalb im folgenden kurz analy- 

siert werden.

1.

Einfiihrung der neunjahrigen 

Schulpflicht

Li Peng setzte sich zunachst mit dem 

Hauptproblem des chinesischen Er- 

ziehungssystems auseinander, 

namlich der Einfiihrung der allge- 

meinen Schulpflicht. Diese soli auf 

neun Jahre ausgedehnt werden, 

eine Forderung, die in den Be- 

schliissen zur Erziehungsreform 

vom Mai 1985 enthalten ist und fiir 

die erst kiirzlich ein Gesetzentwurf 

vorgelegt wurde (vgl. C.a. 1986/1, 

U19). Da sich die chinesische Re

gierung bewuBt ist, daB die neun- 

jahrige Schulpflicht nicht gleich- 

zeitig in ganz China zu verwirkli- 

chen ist, geht sie den Weg der un- 

gleichen Ent wicklung, ahnlich wie 

in der Wirtschaft, d.h., den loka

len Einheiten sind je nach Entwick- 

lungsstand unterschiedliche Fri- 

sten zur Erreichung des Zieles ge- 

setzt. Diese Strategic bekraftigte Li 

Peng in seiner Rede vom 10.3.86, 

indem er betonte, daB bei der Ein- 

fiihrung der neunjahrigen Schul

pflicht von den unterschiedlichen 

wirtschaftlichen und kulturellen 

Bedingungen der verschiedenen Ge- 

biete und Orte auszugehen sei. Zu

nachst einmal miisse die Grund- 

schulbildung iiberall gut einge- 

fiihrt werden. Die Erscheinung, daB 

die Grundschulbildung gelegent- 

lich vernachlassigt werde, sei zu 

korrigieren. AuBerdem sei auf den 

Grund- und Mittelschulen die Lern- 

belastung der Schuler zu verrin- 

gern; zugleich solle die Tendenz 

unterbunden werden, blind danach 

zu streben, mbglichst viele Schuler 

auf weiterftihrende Schulen uber- 

wechseln zu lassen . Im iibrigen sol

le den Schiilern eine umfassende 

Bildung zuteil werden, die die mo- 

ralische, wissensmaBige und kbr- 

perliche Entwicklung einschlieBt. 

Besonderer Wert solle auf den Un- 

terricht in Sprache und Mathematik 

gelegt werden, daneben seien aber 

auch Facher wie Musik, Sport und 

Kunst nicht zu vernachlassigen .

Das Hauptproblem bei der Einfiih- 

rung der neunjahrigen Schulpflicht 

sei nach wie vor das Lehrerpro- 

blem. Zur Lbsung dieses Problems 

nannte Li Peng drei verschiedene 

Wege: a) langer- und kurzfristige 

Ausbildungskurse an padagogi- 

schen Hochschulen, b) Entsendung 

von Lehrergruppen aus dem der 

Zentrale unterstellten Bildungs- 

sektor in unterentwickelte Gebiete, 

wo sie Lehrer ausbilden helfen sol- 

len, und c) Lehrerfortbildung 

durch Fern- und Fernsehkurse. Ne- 

ben der Ausbildung erwahnte Li 

Peng als weiteres Problem die sozi- 

ale Stellung und die wirtschaftli

chen Bedingungen der Lehrer im 

nichtstaatlichen Bereich, also im 

nicht der Zentrale unterstellten 

Sektor (minban-Sektor), dem der 

iiberwiegende Teil der Lehrerschaft 

angehbrt. Das Ziel miisse sein , die

se Lehrer wirtschaftlich den der 

Zentrale unterstehenden Lehrern 

gleichzustellen. SchlieBlich er- 

munterte Li Peng insbesondere den 

nichtstaatlichen Erziehungssektor 

zu hbheren Investitionen im Erzie

hungswesen .

Aus den in diesem Punkt ange- 

schnittenen Problemen geht hervor, 

daB das Ziel der neunjahrigen 

Schulpflicht auf zweierlei Schwie- 

rigkeiten stbBt: einmal den Mangel 

an qualifizierten Lehrern, zum an- 

deren die Finanzknappheit der Ge- 

meinden, die die Hauptlast der all- 

gemeinen Schulbildung zu tragen 

haben, da sie fiir die Grundschuler- 

ziehung zustandig sind. DaB die lo- 

kale Ebene nicht geniigend im Er

ziehungswesen investiert, hatmeh- 

rere Griinde. Einige Gemeinden 

scheinen finanziell tatsachlich 

iiberfordert zu sein, andere wollen 

die Prioritaten zugunsten wirt- 

schaftlicher Projekte setzen, wie- 

der andere sehen keinen Sinn dar- 

in, im Bildungssektor zu investie- 

ren , in dem es lange dauert, bis die 

Investitionen sichtbare Ergebnisse 

einbringen. Das von Li Peng kriti- 

sierte Streben vieler Schulen, eine 

mbglichst groBe Anzahl von Schii- 

lern auf weiterfiihrende Schulen zu 

bringen, erklart sich daraus, daB 

diese Schulen bffentliche Zuschlisse 

zu erlangen hoffen, denn der Staat 

unterstutzt nur die qualitativ her- 

ausragenden Schulen.




