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der chinesischen Gruppe mit glei- 

cher Aufmerksamkeit zu behandeln. 

Nicht immer 1st klar, welchen Ein- 

fluB einzelne Mitglieder der Dele

gation haben. Die Verhandlungen 

werden des bfteren auch fur ganze 

Tage unterbrochen; die Auslander 

werden dann eingeladen, Besichti- 

gungstouren zu machen. Die Chine

sen nutzen diese Zeit, um unter 

sich Entscheidungen herbeizufiihren 

oder hbhere Ebenen zu konsultie- 

ren.

Auch dem China-Laien ist mittler- 

weile das Konzept des "Gesichts" 

vertraut. Man darf andere nicht 

das Gesicht verlieren lassen, man 

muB selbst Gesicht bewahren. Ab- 

lehnungen werden von chinesischer 

Seite selten direkt ausgesprochen; 

man erwartet vom Auslander, daB er 

eine indirekt ausgesprochene Ab- 

lehnung versteht und seinerseits 

nicht mehr darauf zurlickkommt. Die 

spateren wirtschaftlichen Bezie- 

hungen werden nicht unerheblich 

bereits wahrend der Verhandlungen 

vorgeformt. Entwickelt sich eine 

freundliche Atmosphare, so kann 

man davon ausgehen, daB eventuell 

spater auftretende Schwierigkeiten 

in der gleichen freundlichen Atmo

sphare besprochen und schlieBlich 

bereinigt werden.
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6. ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT
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Der Erfolg der Modern!sierungspo- 

litik in China ist in hohem MaBe 

davon abhangig, wie weit das chi- 

nesische BiIdungssystem in der La

ge ist, das allgemeine Bildungsni- 

veau der Bevblkerung zu heben und 

die erforder 1 ichen Fachkrafte al

ien Ebenen bereitzustellen. Dies 

hat die chinesische Flihrung er- 

kannt, und sie miBt daher der Re

form des Erziehungswesens vorran- 

gige Bedeutung bei. Leistung, Qua- 

litat und Fachwissen werden wieder 

betont, und der Zugang zu hbheren 

Schultypen ist nur aufgrund Stren

ger Auf nahmeprlif ungen mbglich. 

Trotzdem kann das Erziehungswesen,. 

insgesamt gesehen, gegenwartig we- 

der in bezug auf Quantitat noch in 

bezug auf Qualitat den Modern!sie- 

rungsanspruchen genligen. Bevor auf 

die wichtigsten Probleme der ein- 

zelnen Schultypen eingegangen 

wird, soil ein kurzer Blick auf 

die Verwaltungsstruktur im Bi 1- 

dungswesen geworfen werden.

6.1. Verwaltungsstruktur im

Erziehungswesen

Das Erziehungsministerium ist das 

zentrale Planungs-, Koordinie- 

rungs- und Kontrol1 organ fur das 

Bildungswesen. Es erlaBt die bi 1- 

dungspolitischen und padagogischen 

Grundsatze und Richtlinien und 

koordiniert bildungspolitische 

Fragen mit anderen Fachministerien 

sowie mit den Erziehungsbehbrden 

auf Provinzebene. Zudem fungiert 

das Ministerium als Trager zahl- 

reicher Hochschuleinrichtungen und 

Schwerpunktschulen.

Die Erziehungsbehbrden auf Pro- 

vinz-ebene sind fur die Durchfuh- 

rung der von der Zentrale ausgege- 

benen biIdungspolitischen Richtli

nien und Bestimmungen sowie fur 

die Planung und Finanzierung der 

regionalen Bildungspolitik verant- 

wortlich. AuBerdem sind sie fur 

die Hochschuleinrichtungen der 

Provinz und fur die Organisation 

der ErwachsenenbiIdung wie auch 

der Funk- und Fernsehhochschule 

der Provinz zustandig. AuBer den 

Hochschulen gibt es auch auf Pri- 

mar- und Sekundarstufe Schulen, 

die den Provinzen direkt unter- 

stellt sind, namentlich Schwer

punktschulen und Fachmittelschu

len. Einige Aufgaben kann die Pro- 

vinzbehbrde an die Erziehungsbe

hbrden auf Bezirksebene (qu) dele- 

gieren, insbesondere im Bereich 

der Fachhoch- und Fachmittelschu

len .

Die Erziehungsbehbrden auf Kreis- 

ebene (xian) verwalten die regula- 

ren Grund-und Mittelschulen, die 

Padagogischen Mittelschulen, die 

dem Kreis unterstelIten Schwer

punktschulen und Einrichtungen der 

ErwachsenenbiIdung. Auf der unter- 

sten Verwaltungsebene der Kommunen 

(xiang) sind die Erziehungsburos 

fur die brtlich betriebenen Grund- 

schulen, fur landwirtschaftliche 

und teilweise auch filr berufliche 

Schulen sowie fur brtliche Alpha

bet! sierungsprogramme fur Erwach- 

sene zustandig.

6.2. Das Schulsystem

Grundschule:

Die Grundschuldauer betragt norma- 

lerweise 6 Jahre, vielfach aber 

nur 5 Jahre Oder weniger. Nach of- 

fiziellen Angaben besuchen gegen

wartig im nationalen Durchschnitt 

94 Prozent all er Kinder im Schul- 

alter die Schule. Diese hohe Rate 

bedeutet jedoch nicht, daB die 

allgemeine Schulpflicht verwirk- 

licht ware. Auf dem Lande schicken 

viele Eltern ihre Kinder nur spo- 

radisch zur Schule, weil sie es 

aus wirtschaftlichen Griinden fur 

sinnvoller erachten, wenn die Kin

der in der Landwirtschaft helfen. 

Weitere Griinde filr die Schwierig

keiten bei der Einflihrung der 

Schulpflicht sind der Lehrermangel 

und die unzureichende finanzielle

Ausstattung zahlloser landlicher 

Gemeinden, zumal in unterentwik- 

kelten Gebieten. Durch eine ent- 

sprechende Gesetzgebung will der 

Staat die allgemeine Schulpflicht 

landesweit bis 1990 durchsetzen.

Sekundarschulen:

Die Sekundarschulen gliedern sich 

in allgemeinbildende Mittelschu

len, die in eine je drei-, manch- 

mal auch nur zweijahrige Unter- 

und Oberstufe unterteilt sind, 

Fachmittelschulen, zu denen tech- 

nische und padagogische Mittel

schulen zahlen, sowie die an- 

spruchsloseren beruflichen und 

1andwirtschaftlichen Mittelschu

len. Der iiberwiegende Teil all er 

Sekundarschiiler besucht eine all

gemeinbildende Mittelschule: 1983 

besuchten von knapp 47 Mio. Sekun- 

darschlilern nur etwa 2,9 Mio. eine 

berufsqualifizierende oder -vorbe- 

reitende Schule. Hinzu kommt, daB 

nur eine kleine Minderzahl von Ab- 

solventen der oberen Mittelschule 

die Zulassung zum Hochschulstudium 

erlangt. Daraus ergibt sich, daB 

jahrlich Millionen von Mittel- 

schul-abgangern ohne berufliche 

VorbiIdung auf den Arbeitsmarkt 

drangen. Aus diesem Grunde ist 

seit 1979 eine Reform der Sekun- 

darschule eingeleitet worden, in 

deren Rahmen allgemeinbildende Se

kundarschulen ganz Oder teilweise 

in berufsbiIdende Schulen umgewan- 

delt werden. AuBerdem sollen die 

Fachmittelschulen und die Berufs- 

schulen ausgebaut werden, um den 

dringenden Bedarf der Wirtschaft 

an Fachkraften der mittleren Ebene 

decken zu helfen.

Hochschulen:

In China studierten 1984 1,2 Mio. 

Studenten an liber 800 Hochschulen 

und Universitaten. (Zum Vergleich: 

Die Bundesrepublik Deutschland mit 

nur rd. 60 Mio. Einwohnern hatte 

1984/85 die gleiche Zahl an Stu

denten zu verzeichnen.) Die Zahl 

der Neuzulassungen zu den Hoch

schulen betrug 1984 430.000. Im 

Jahre 1977 wurden die in der Kul- 

turrevolution abgeschafften Hoch- 

schuleingangsprlifungen wieder ein- 

gefiihrt. Zugelassen werden prak- 

tisch nur noch Absolventen regula- 

rer Mittelschulen. Die Priifungen 

werden national einheitlich jedes 

Jahr im Juli durchgefiihrt. Seit 

1978 kbnnen sich besonders erfolg- 

reiche Studenten nach AbschluB iti

res Grundstudiums flir ein Postgra- 

duiertenstudium bewerben, das ili

nen die Mbglichkeit bietet, den 

Magister oder Doktorgrad zu erwer- 

ben. Um den im Rahmen der Modern!- 

sierungspolitik standig steigenden 

Bedarf an qualifizierten Fachleu- 

ten befriedigen zu kbnnen, wird 

der Hochschulsektor verstarkt aus

gebaut. Daneben wird dem Ausbau 

von Fachhochschulen sowie von 

Rundfunk-, Fernseh-, Fern- und 

Abendhochschulen besondere Auf-
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merksamkeit geschenkt. Die Rund- 

funk- und Fernsehuniversitat, die 

mit Anleihen der Weltbank ausge- 

baut wird, soli bis zum Jahre 1990 

eine Kapazitat von 2 Mio. Studen- 

ten haben. Zusatzlich werden jahr- 

lich Tausende von Studenten zum 

Studium ins Ausland entsandt.

Schwerpunktschulen:

In China ist das Gefalle zwischen 

den Schulen eines Schultyps auBer- 

ordentlich groB. Das ist nicht nur 

auf regionale Unterschiede zuruck- 

zuftihren, sondern auch auf die 

einseitige Fbrderung von Elite- 

schulen, den sog. Schwerpunktschu- 

len. Solche auf alien Schulstufen 

vorhandenen Schulen sind in jeder 

Hinsicht begunstigt: Sie erhalten 

hbhere Zuwendungen, bessere Lehrer 

und eine bessere Ausstattung als 

normale Schulen und kbnnen sich 

die besten Schuler auswahlen. Die 

Schuler dieser Schulen unterliegen 

einem starken Leistungsdruck, al- 

lerdings ist ihnen, besonders den 

Absolventen der Schwerpunktuniver- 

sitaten und -hochschulen, der Auf- 

stieg in die hbchsten Stellungen 

sicher.

Erwachsenenbi Idung:

Die ErwachsenenbiIdung spielt in 

China wegen der begrenzten Kapazi

tat des regularen Schulsystems und 

der Hypotheken aus der Vergangen- 

heit eine besonders wichtige Rol

le. Wahrend fruher diese Form der 

Erziehung haufig fur politische 

Indoktrinierung genutzt wurde, 

liegt heute die Betonung eindeutig 

auf der Vermittlung von Fachkennt- 

nissen. Hauptzielgruppe der Er

wachsenenbi Idung sind die 230 Mio. 

Analphabeten oder halben Analpha- 

beten, d.h. Menschen, die die of- 

fiziell verlangten 1500 Standard- 

Schriftzeichen nicht beherrschen. 

Durch Alphabet!sierungskampagnen 

soil das Analphabetentum unter den 

Zwblf- bis Vierzigjahrigen bis 

1995 abgeschafft sein.

Einrichtungen der Erwachsenenbi1- 

dung, unter denen seit etwa 1980 

auch private Schulen gefbrdert 

werden, werden des weiteren zur 

Erlernung von Fach- und Spezial- 

kenntnissen genutzt, insbesondere 

von arbeitslosen Jugendlichen oder 

von Berufstatigen zur beruflichen 

Wei terbiIdung.

6.3. Organisatori scher Rahmen im 

Wissenschaftsbereich

Fur die Modern!si erung Chinas 

kommt der wissenschaftlichen For- 

schung nicht mindere Bedeutung zu 

als dem Erziehungswesen. Wissen- 

schaftliche Forschung wird in Chi

na nur zu einem geringen Teil an 

den Universitaten und Hochschulen 

betrieben. Zum uberwiegenden Teil 

findet sie an auBeruniversitaren 

Forschungsinstituten der verschie- 

denen Akademien statt. Mit 119 

Forschungsinstituten und 44.000 

Wissenschaftlern (1985) ist die 

Chinesische Akademie der Wissen- 

schaften die grbBte Forschungsin- 

stitution. Sie ist fur naturwis- 

senschaftliche Forschung zustan- 

dig. Fur die geistes- und sozial- 

wissenschaftliche Forschung, fru

her in einer Abteilung an der Aka

demie der Wissenschaften angesie- 

delt, besteht seit 1977 die Chine

sische Akademie der Sozialwissen- 

schaften. Mit 32 Instituten und 

2800 Wissenschaftlern (1982) ist 

sie weitaus kleiner als die Akade

mie der Wissenschaften. Beide In- 

stitutionen haben Zweigniederlas- 

sungen auf Provinzebene.

Daneben gibt es eine Reihe von 

Fachakademien, so z.B. fur Medizin 

(chinesische und westliche), 

Agrar-, Forst- und Geowissenschaf- 

ten. AuBer auf dem Hochschulsektor 

wird Forschungstatigkeit noch an 

Forschungsei nr icht ungen ausgeiibt, 

die einzelnen Fachministerien, mi- 

litarischen Organisat!onen oder 

staatlichen Industriebetrieben un- 

terstehen. SchlieBlich gibt es 

zahllose wissenschaftliche Gesell- 

schaften, die u.a. auch wissen- 

schaftliche Projekte fbrdern; sie 

sind in der "Gesamtchinesischen 

Vereinigung fur Wissenschaft und 

Technik" zusammengefaBt, die eben- 

falls Zweigstellen auf Provinzebe

ne unterhalt. Hbchstes Planungs-, 

Koordinierungs-, Verwaltungs- und 

Kontrollorgan fur die Wissenschaft 

ist die Staatliche Kommission fur 

Wissenschaft und Technik, die den 

Rang eines Ministeriums hat. Sie 

koordiniert vor allem die kurz- 

und langfristigen Forschungsplane. 

Daruber hinaus wurde fur die lang- 

fristige Perspektivplanung 1983 

eine direkt dem Ministerprasiden- 

ten unterstellte Fuhrungsgruppe 

fur Wissenschaft und Technik ein- 

gerichtet.

6.4. Wissenschaftspolitik

Wissenschaft und Technik sind 

einer der vier Schwerpunkte der 

Modern!sierungspolit!k, ja sie 

bilden den eigentlichen Schlussel 

zur Modern!sierung. Aus diesem 

Grunde hat man sich in den vergan- 

genen Jahren zunachst bemuht, das 

durch die Kulturrevolution stark 

getrubte Ansehen der Wissenschaft- 

ler und Techniker wieder zu heben: 

Akademische Grade und Titel wurden 

wieder eingefiihrt (1981), indivi

dual 1 e wi ssenschaftlich-technische 

Lei stungen werden wieder hono- 

riert, und durch hbhere Gehalter 

und Auszeichnungen, aber auch 

durch die Ermunterung an die Wis- 

senschaftler, Nebentatigkeiten fur 

die Wirtschaft zu ubernehmen, wer

den Anreize geschaffen. Besondere 

Aufmerksamkeit wird der AusbiIdung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses 

geschenkt. Hier baut man bewuBt 

auf die Hilfe des westlichen Aus- 

lands, indem man in groBer Zahl 

Studenten zum Studium oder zur

Fortbildung ins Ausland schickt; 

zwischen 1978 und 1984 hat die VR 

China gut 33.000 Studenten, davon 

uber 26.000 durch staatliche Sti- 

pendien gefbrdert, im Ausland stu- 

dieren lassen. Parallel dazu ist 

auch der Wissenschaftleraustausch 

in den letzten Jahren intensiviert 

worden.

Das Interesse des Staates gilt in 

erster Linie der naturwissen

schaftl ichen Forschung und hier 

insbesondere den angewandten Wis

senschaften. Prioritat wird der 

Forschung auf den Gebieten Mikro- 

elektronik, Informatik, Biotechnik 

und Materialwissenschaft einge- 

raumt. Die Parole lautet: “Wissen

schaft und Technik sollen dem 

wirtschaftlichen Aufbau dienen". 

Die Wissenschaft ist aufgefordert, 

sich im hbchstmbglichen MaBe an 

den Bedurfnissen der Wirtschaft zu 

orientieren. Um die Praxisnahe zu 

gewahrleisten, sind die For- 

schungsinstitute zur engen Zusam- 

menarbeit mit Wirtschaftsbetrieben 

aufgerufen. Diese soil auf Gegen- 

seitigkeit beruhen, d.h., die For- 

schungsinstitute sollen einerseits 

Auftragsforschung fur die Wirt

schaft betreiben und sich anderer- 

seits die Ergebnisse ihrer For

schung von den Abnehmern finanzie- 

ren lassen. In der Praxis bedeutet 

dies die Einfiihrung des Vertrags- 

systems in die Wissenschaft, die 

ein wesentlicher Bestandteil der 

1983 eingeleiteten und 1984 ver- 

starkt in Angriff genommenen Re

form des Wissenschaftsbetriebes 

ist. Mit dieser Reform wird be- 

zweckt, einen GroBteil der For- 

schungsinstitute von staatlichen 

Zuwendungen unabhangig zu machen. 

Lediglich Institute, die an fur 

den Staat besonders wichtigen Pro- 

jekten arbeiten oder die Grundla- 

genforschung betreiben, auf die 

be! all er Betonung der angewandten 

Wissenschaften nicht verzichtet 

wird, sollen weiter vom Staat fi- 

nanziert werden.

Weitere Schwerpunkte der Reform 

des Wissenschaftsbetriebes sind 

die Gewahrung grbBerer Autonomie 

fur die Institute, wobei die In

st! tutsdirektoren mehr Verantwor- 

tung fur die Institutsarbeit, die 

Finanzen, die Personalverwaltung 

u.a. ubernehmen sollen, sowie die 

Einfiihrung einer grbBeren Flexibi- 

litat im Personalwesen. Das Prin- 

zip der lebenslangen Anstellung 

der Wissenschaftler und anderen 

Personals an demselben Institut 

soil durchbrochen werden, d.h., 

uberzahlige oder nicht richtig 

eingesetzte Mitarbeiter werden 

entlassen oder versetzt. Insbeson

dere sollen Wissenschaftler auch 

auf Zeit an andere Institutionen, 

zumal in unterentwickelten Gegen- 

den Chinas, ausgeliehen werden 

kbnnen.
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Die Reformer! im Wissenschaftsbe- 

reich, die unter den Stichworten 

Praxisorientiertheit, Wirtschaft- 

lichkeit, Leistungsprinzip und 

Flexibility hinsichtlich des Per- 

sonaleinsatzes zusammenzufassen 

sind, dlirften sich auf Wissen- 

schaft und Technik positiv auswir- 

ken und den ProzeB der erstrebten 

Angleichung an das Weltniveau be- 

schleunigen.

Der Erfolg der gegenwartigen Re- 

formpolitik im Bildungs- und Wis- 

senschaftsbereich hangt nicht nur 

von der Entwicklung der chinesi- 

schen Wirtschaft ab, sondern in 

hohem MaBe auch von der Fortset- 

zung der derzeitigen Intellektuel- 

lenpolitik. Es konrnt darauf an, 

die fachliche Kompetenz des ohne- 

hin begrenzten Potentials an Wis- 

senschaftlern, Technikern, Lehrern 

und Studenten voll zu nutzen und 

nicht nach ideologischen Kriterien 

zu beurteilen. SchlieBlich ist 

auch die weitere Zusammenarbeit 

mit dem westlichen Ausland von 

entscheidender Bedeutung, zumal 

auf dem Gebiet des Wissenschaft- 

ler- und Studentenaustauschs.

Rudiger Machetzki

7. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

DEUTSCHLAND UND CHINA

7.1. Riickblick

Historisch gesehen, sind die Be- 

ziehungen zwischen Deutschland und 

China seit Mitte des 19.Jahrhun- 

derts durch drei Phasen substan- 

tieller pol iti sch-wirtschaftlicher 

Kontakte gekennzeichnet. Diese 

Phasen waren jeweils durch den Er- 

sten bzw. Zweiten Weltkrieg unter- 

brochen worden und machten auf 

beiden Seiten einen Neuanfang not- 

wendig. Die erste Phase bis 1917 

war vor allem durch Ungleichheiten 

gekennzeichnet, die ihren Aus- 

gangspunkt im sogenannten Freund- 

schafts-, Handels- und Schiff- 

fahrtsvertrag von 1861 hatten 

(Meistbeglinstigungsklausel fur al

ls deutschen Staaten in corpore, 

alleiniges diplomat!sches Vertre- 

tungsrecht in Beijing fur PreuBen, 

konsularische Vertretungen der 

deutschen Hansestadte in den Ver- 

tragshafenstadten).

In den ersten Jahrzehnten bis 

1890/95 stand fur die deutsche 

China-Politik vor allem die Ent

wicklung des Handels mit dem fern- 

ostlichen Kaiserreich im Mittel- 

punkt. Nach 1895 verschob sich der 

Schwerpunkt, und man begann von 

deutscher Seite, direkten politi- 

schen EinfluB auf China zu nehmen, 

sich in Qingdao (Tsingtau) eine 

eigene Kolonie zu schaffen und die 

deutsche EinfluBsphare auf die ge- 

samte Provinz Shandong auszudeh- 

nen. Diese Phase deutscher Vor- 

machtpolitik in China endete spa- 

testens 1915-17, als China die 

1861 aufgenommenen Beziehungen ab- 

brach und dem deutschen Kaiser

reich nach langerer interner poli- 

tischer Diskussion den Krieg er- 

klarte. Die Kriegserklarung bein- 

haltete zwangslaufig den Verlust 

aller durch Deutschland bis dahin 

vertragiich erworbenen und erzwun- 

genen Rechte. Diese Rechte fielen 

jedoch entgegen chinesischer Hoff- 

nung nicht an die junge chinesi- 

sche Republik zuruck, sondern gin

gen auf Japan liber, so daB China 

weiterhin zu den benachtei1igten 

Staaten gehbrte.

Diese Umstande erleichterten die 

Wiederaufnahme der deutsch-chine- 

sischen Beziehungen in der zweiten 

Phase, die diesmal von "Gleich- 

heit" gepragt waren. Im poli- 

tisch-militarischen Bereich nahm 

die Tatigkeit deutscher "Berater" 

seit Ende 1924 standig zu. Es sei 

hi er nur an General von Seeckt er- 

innert, der 1934 zum Chefberater 

der chinesischen Nationalregierung 

ernannt wurde. Insqesamt waren im 

Hbhepunktjahr 1935 rund 70 deut

sche Berater in China tatig. Diese 

Beratertatigkeit fiihrte zu einer 

entsprechenden Ausweitung der 

Wirtschaftsbeziehungen, von denen 

insbesondere die deutsche Ru- 

stungsindustrie profitierte. Auch 

die unter Leitung des Auswartigen 

Amtes betriebene deutsche China- 

Diplomatie war auBerordentlich er- 

folgreich. Deutschland gewann bald 

ein sehr positives Image unter den 

Chinesen und wurde bei politischen 

Konflikten zwischen China und ein- 

zelnen westlichen Machten wieder- 

holt als Vermittler eingeschaltet. 

Es war damals sogar vereinzelt von 

einer sogenannten "Sino-German 

Connection" die Rede. Auch die 

Austauschpolitik auf kulturellem 

und wissenschaftlichem Gebiet ge

wann wahrend der zwanziger Jahre 

zunehmend an Bedeutung. Die Uni- 

versitaten in Berlin und Leipzig 

wurden zu neuen Zentren chinesi

scher Auslandsstudenten in Europa.

Diese Phase der neuen deutsch-chi- 

nesischen Beziehungen, die sich 

wahrend der zwanziger Jahre so 

verheiBungsvol1 entwickelte, war 

jedoch nur von verhaltnismaBig 

kurzer Dauer. Aufgrund der wach- 

senden Verbindungen der national- 

sozialistischen Herrschaft zu Ja

pan und der gleichzeitigen japa- 

ni sch-chinesi schen Kriegsereigni s- 

se wurde die deutsche China-Poli- 

tik der Japan-Politik untergeord- 

net. Zuerst versiegte der kultu- 

relle Austauschstrom, und spater 

verringerte sich der gesamte 

deutsch-chinesische Verkehr auf 

ein formal-diplomatisches Mindest- 

maB. Mit der Niederlage Deutsch- 

lands im Zweiten Weltkrieg, der 

deutschen Teilung und dem Sieg der 

kommunistischen Bewegung im chine

sischen Blirgerkrieg setzte das 

zweite Intervall "substantieller 

Nichtbeziehungen" zwischen beiden 

Gemeinwesen ein. Rechnet man alle 

Phasen verhaltnismaBig intensiver 

Beruhrung zwischen Deutschen und 

Chinesen einschlieBlich der gegen

wartigen zusammen, so ergibt sich 

leider nur der kurze Zeitraum von 

nicht einmal flinfzig Jahren.

7.2. Die Entwicklung seit 1972

7.2.1. Politik

Der groBe Einschnitt in den 

deutsch-chinesischen Beziehungen - 

genauer in den Beziehungen zwi

schen der Bundesrepublik Deutsch

land und der Volksrepublik China - 

dauerte praktisch bis zum Jahr 

1972. Zuvor hatte die Zugehorig- 

keit beider Staaten zu den ver- 

schiedenen weltpolitischen Lagern 

dazu geflihrt, daB die Volksrepu

blik China Kontakte vor allem zur 

DDR (gegenseitige diplomatische 

Anerkennung 1949) pflegte. Die 

Beurteilung der Bundesrepublik 

durch die Volksrepublik China 

folgte im wesentlichen dem Tenor 

der Sowjetunion und der DDR. Auf 

bundesdeutscher Seite waren die 

Kontakte zu Taiwan, das sich 

selbst als Nationalchina bezeich- 

net, von einer gewissen Dichte, 

obwohl es nicht zur diplomatischen 

Anerkennung kam. Grundsatzlich war 

das bundesdeutsch-chinesische Ver

bal tnis auch wahrend der sechziger 

Jahre liberwiegend eine bloBe Wi- 

derspiegelung des Verhaltnisses 

beider Staaten zu den USA bzw. zur 

Sowjetunion. Eine gewisse Ermuti- 

gung zu zumindest begrenzt eigen- 

standigen liber 1 egungen gab es erst 

nach 1964, als Frankreich unter 

seinem Prasidenten de Gaulle die 

Volksrepublik China diplomatisch 

anerkannte. Dies gait um so mehr, 

als sich das Verhaltnis zwischen 

China und der DDR nach dem ideolo- 

gisch-politischen Bruch mit der 

Sowjetunion auf Mindestkontakte 

beschrankte. Anfanglichen Versu- 

chen der chinesischen Seite wah

rend der frlihen sechziger Jahre, 

die DDR fur die chinesische Posi

tion zu gewinnen, war kein Erfolg 

beschieden.

Nach dem Bruch mit der Sowjetunion 

wandelte sich die offizielle Welt- 

sicht Chinas. Die Staaten West- 

europas wurden in ihrer interna- 

tionalen politischen und wirt- 

schaftlichen Rolle wesentlich po- 

sitiver beurteilt. Diese atmospha- 

rische Verbesserung blieb nicht 

ohne Auswirkungen auf das China- 

Bild in der Bundesrepublik. Den- 

noch kam der endgliltige Durchbruch 

erst 1972, nachdem eine grundle-


