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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-
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gende Wende im amerikanisch-chine- 

sischen Verhaltnis (Shanghai-Kom- 

munique Februar 1972) eingetreten 

war. Ein halbes Jahr spater reiste 

Gerhard Schroder in seiner Eigen- 

schaft als Vorsitzender des Aus- 

wartigen Ausschusses im Bundestag 

in die Volksrepublik, urn dort die 

Voraussetzungen zur Herstellung 

einer "schlichten Normalitat" zwi- 

schen beiden Staaten zu erkunden. 

Im Oktober 1972 reiste dann der 

damalige BundesauBenminister Wal

ter Scheel nach China, und es kam 

dort zur Unterzeichnung des Kommu- 

niques uber die Aufnahme offiziel- 

ler Beziehungen. Erster deutscher 

Botschafter wurde Rolf Pauls. Ihm 

folgten Erwin Wickert, Gunther 

Schbdel und Peer Fischer.

Die bilateralen Beziehungen wurden 

von Beginn an auf eine verhaltnis- 

maBig breite Ebene gestellt. Es 

kam in kurzer Zeit zum AbschluB 

eines Handelsvertrages, eines 

Luftverkehrsabkommens, einer Ver- 

einbarung uber den Kulturaustausch 

und anderen Kontakten. Wichtig war 

aus bundesdeutscher Sicht vor al- 

lem, daB die Volksrepublik China 

im Zusammenhang mit dem Handels- 

vertrag eine Berlin-Klausel akzep- 

tierte und auch sonst eine grund- 

legend verstandnisvolle Haltung 

fur den deutschen Wiedervereini- 

gungsanspruch zeigte.

Stellten die China-Besuche einzel- 

ner bundesdeutscher Politiker in 

den ersten Jahren nach 1972 noch 

eine Besonderheit dar (1975 

StrauB, Schmidt, 1976 Marx/Dreg- 

ger, Matthbfer, 1977 Wbrner, Gen

scher), so wurden die Kontakte 

spatestens ab 1979 wirklich zur 

"schlichten Normalitat". Wichtige 

Besuche deutscher Bundesminister 

fanden im November 1979 (For- 

schungsminister Hauff) und im Sep

tember 1981 (Verkehrsminister 

Hauff) statt. Bei beiden Gelegen- 

heiten wurden wichtige Grundlagen- 

vereinbarungen getroffen, u.a. 

liber fiinf gemeinsame Forschungs- 

projekte im Energie- und Rohstoff- 

bereich sowie ein Abkommen liber 

die Zusammenarbeit im Bereich des 

Eisenbahnwesens. Von Bedeutung wa- 

ren ferner die Besuche des Bundes- 

wirtschaftsministers Graf Lambs- 

dorff im August 1980 und im Sep

tember 1981. Es standen Fragen der 

Erweiterung des beiderseitigen 

Handelsaustausches, verbilligter 

Kredite fur China und der Invest!7 

tionsgarantien zur Debatte. Der 

damalige Bildungsminister Bjorn 

Engholm vereinbarte im August 1981 

deutsche StlitzungsmaBnahmen auf 

dem Gebiet der BerufsausbiIdung. 

Weitere wichtige Abkommen waren im 

Oktober 1979 das Abkommen beider 

Regierungen liber die wirtschaftli- 

che Zusammenarbeit (Errichtung 

eines gemischten Ausschusses zur 

Fbrderung der gegenseitigen wirt- 

schaftlichen Beziehungen), die

Vereinbarung zur Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der geologischen 

Wissenschaften und Techniken (Ok

tober 1979) und das Kulturabkommen 

von 1979 mit seinen jeweils im 

Zweijahresrhythmus zu unterzeich- 

nenden Kulturaustauschprogrammen, 

in denen Stipendien, Hochschulstu- 

dien, Hochschulpartnerschaften, 

Abhaltung von Ausstellungen sowie 

Theater- und Musikgastspiele, Kon

takte des Film-, Funk- und Fern- 

sehwesens sowie des Sportes ver- 

einbart werden.

Unterhalb der Bundesebene haben 

wahrend der letzten fiinf Jahre die 

Kontakte zwischen einzelnen Bun- 

deslandern und der Volksrepublik 

China sowie einzelnen chinesischen 

Provinzen (Stichwort Partner- 

schaft) standig an Bedeutung zuge- 

nommen. Den Anfang machten Hessen 

und Bayern. Ihnen folgte mit gro- 

Ber Intensitat Baden-Wlirttemberg, 

dessen Ministerprasident Spath 

mehrere China-Besuche absolvierte, 

wobei er vor allem einen wirt

schaftl ichen Schwerpunkt flir sein 

Land setzte. Seither haben andere 

Bundeslander, so u.a. Niedersach- 

sen und Nordrhein-Westfalen, aber 

auch die Stadtstaaten Hamburg und 

Bremen nachgezogen. Wichtige chi

nes! sche Gegenbesuche in der Bun- 

desrepublik waren vor allem der 

des damaligen Parteivorsitzenden 

und Ministerprasidenten Hua Guo- 

feng (Oktober 1979) sowie die Be

suche der Politburomitglieder Fang 

Yi, Peng Zhong und der Besuch des 

Chefs der Kommission flir auslandi- 

sche Investitionen Gu Mu.

7.2.2. Wirtschaft

Im Gegensatz zur politischen Ebe

ne, auf der rund zwei Jahrzehnte 

gegenseitige Nichtbeachtung vor- 

herrschte, existierten im wirt

schaftl ichen Bereich von Beginn an 

relativ dauerhafte Kontakte. Be- 

reits im Jahr 1950 erreichte der 

AuBenhandelsumsatz zwischen den 

beiden jungen Staaten knapp 110 

Mio. DM. Damals erfolgte dieser 

Handel jedoch zum groBen Teil liber 

Drittlander, vorwiegend uber Hong

kong. Das Volumen steigerte sich 

verhaltnismaBig rasch und erreich

te zu Ende der flinfziger Jahre 

GrbBenordnungen von 700 bis 800 

Mio. DM. Zugleich war der Anteil 

des Direkthandels auf annahernd 

50% gestiegen. In der zweiten 

Halfte der sechziger Jahre bewegte 

sich der Handelsaustausch dann in 

der Nahe der Milliarden-Grenze, 

und seit Mitte der siebziger Jahre 

lag er wesentlich hbher. 1980 wur

de die Marke von 3,5 Mrd.DM liber- 

schritten, wobei der Anteil des 

Direkthandels nahezu 90% erreich

te. Seither ist er deutlich weiter 

gewachsen, allerdings nicht so 

schnell wie der chinesische AuBen

handel insgesamt. 1984 belief sich 

das Handelsvolumen auf knapp 

5,4 Mrd.DM (deutsche Ausfuhr 

2,973 Mrd., deutsche Einfuhr 

2,417 Mrd.). Bis 1990 wird mit 

einem Anstieg des bilateralen Han

del sumsatzes auf rd. 10 Mrd.DM ge- 

rechnet. Zur Zeit halt die Bundes- 

republik mit einem Anteil von ca. 

4% am chinesischen Gesamthandel 

nach wie vor den vierten Platz 

hinter Japan, Hongkong und den 

USA. Die reinen Handelsbeziehungen 

werden seit einigen Jahren durch 

neue Formen deutschen Engagements 

erganzt, so u.a. durch Mischfinan- 

zierung gemeinsamer Projekte, di- 

rekte Kapital hiIfe durch das Bun

desmini steriurn fur wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und verschiedene 

Kooperationsformen zwischen deut

schen und chinesischen Unterneh- 

men.

7.2.3. Kultur

In der Offentlichkeit hat der Kul

turaustausch zwischen der Bundes- 

republik und der Volksrepublik 

China wahrscheinlich die grbBte 

Aufmerksamkeit erfahren. Die engen 

Kontakte seit Ende der siebziger 

Jahre haben deutlich zur Verbesse- 

rung des deutschen China-Bildes 

beigetragen. Dennoch darf nicht 

libersehen werden, daB die Kultur- 

beziehungen in bestimmten, einge- 

engten Bahnen verlaufen. Sie les

sen zumindest von chinesischen 

Seite kein spontanes Kennenlernen 

zu. Der Kulturaustausch ist und 

wird im wesentlichen entweder di- 

rekt durch oder unter Kontrolle 

von "zustandigen Organen" betrie- 

ben. Historische Befurchtungen und 

ideologische Grenzen bestimmen auf 

chinesischen Seite AusmaB, Inhalt 

und Verlauf. Die Kontakte sind 

zweckgebunden und eingebettet in 

eine libergeordnete Kulturpolitik, 

die gleichsam als "flankierendes 

Instrumentariurn" der allgemeinen 

AuBen- und AuBenwirtschaftspolitik 

genutzt wird. Kulturelle Tatigkei- 

ten, Einfllisse und Strbmungen, die 

sich in diesen Gesamtrahmen nicht 

einordnen lassen, werden nicht to- 

leriert. Bernerkenswert ist ferner, 

daB die verschiedenen Abkommen 

liber kulturelle Zusammenarbeit, 

Rundfunk- und Fernsehkooperation, 

Zusammenarbeit auf wissenschaftli- 

chem und technischem Gebiet, Ver- 

einbarungen liber die Entsendung 

von Studenten und Forschern usw. 

in der Regel das starke chinesi

sche Bedlirfnis nach zahlenmaBiger 

Pari tat widerspiegeln.

Dennoch ist die Ausweitung der 

Kontakte auf den verschiedensten 

Ebenen kultureller und anderer 

nichtstaatlicher Aktivitaten (na- 

mentlich Tourismus) seit 1974 als 

deutlicher Fortschritt zu bezeich- 

nen. Insbesondere fallt auf, daB 

sich auch in China die Berichter- 

stattung und Information liber das 

Leben in der Bundesrepublik ver- 

bessert haben. Zwar dominiert im- 

mer noch ein Hang zum "selektiven" 

Wahrnehmen, aber im Verhaltnis zu
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dem "Elendsland", das bis Anfang 

der siebziger Jahre von der chine- 

si schen Presse portratiert worden 

war, nimmt si ch das heutige 

Deutschland-Bild geradezu objektiv 

aus.

*
*
*

8. die zukunft hongkongs
k

Rudiger Machetzki

* 
k 
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8.1. Vertragssituation

Die "Gemeinsame Erklarung liber die 

Hongkong-Frage" der Volksrepublik 

China und GroBbritanniens wurde am 

26.September 1984 paraphiert und 

im Dezember 1984 unterzeichnet. 

Die Verhandlungen im Vorfeld die- 

ser vertragsahnlichen Erklarung 

hatten seit September 1982 ange- 

dauert. Insgesamt waren 22 offi- 

zielle Verhandlungsrunden notwen- 

dig, bis beide Parteien eine Eini- 

gung erzielten. Die Erklarung wird 

nach Austausch der Ratifizierungs- 

urkunden (3O.Juni 1985) in Beijing 

in Kraft treten. Praktisch sind 

jedoch seit September 1984 die po- 

liti schen Rahmenbedingungen fiir 

die Zukunft Hongkongs nach-1997 

festgeschrieben.

Bereits Ende der siebziger Jahre 

war es in Hongkong zu ersten Beun- 

ruhigungen liber die langfristige 

zukiinftige Entwicklung gekommen, 

wobei vor allem die Bereiche der 

Wirtschaft betroffen waren, die 

fiir ihre Investitionsentscheidun- 

gen Zeitraume bis zu 15 und mehr 

Jahren ansetzen. Die allgemeine 

Unsicherheit wirkte 1981 verschar- 

fend auf die weltwirtschaftlich 

bedingte Rezessionsphase. Betrof

fen waren vor allem der Immobi- 

lienmarkt und die Bbrsenwirt- 

schaft.

Auf chinesischer Seite wurde spa- 

testens zu diesem Zeitpunkt der 

Widerspruch sichtbar, in dem sich 

die chinesische Fuhrung gegenuber 

Hongkong befand und trotz des jet- 

zigen Abkommens auch in Zukunft in 

ahnlicher Form befinden wird. Der 

Widerspruch ergibt sich vor allem 

aus der Tatsache, daB China einer- 

seits die mbglichst voile Souvera- 

nitat liber Hongkong beansprucht, 

andererseits die internationale 

Wirtschaftskraft der Stdt bewahren 

mbchte. In der Vergangenheit hat 

es den Status Hongkongs als Kron- 

kolonie nie formal anerkannt, 

wenngleich eine faktische Duldung 

erfolgte. So war der Vertrag von 

1842 (Abtretung der Insel Hongkong 

und Kowloons an GroBbritannien auf 

alle Zeiten) aus chinesischer 

Sicht "ungleich", d.h. von Beginn 

an ungliltig. Das gleiche gait fiir 

den Vertrag von 1860 uber die Ab

tretung der sog. New Territories 

an GroBbritannien, der 1997 aus- 

lauft. Bewertet man die politi- 

schen Forderungen der Volksre

publik China in ihrer gemaBigten 

Form, so diirfte die jetzt getrof- 

fene Regelung sicherlich weit un- 

ter der Kontrollebene liegen, die 

aus chinesischer Sicht eigentlich 

angemessen ware. Wahrscheinlich 

ware Hongkong unter anderen Um- 

standen zu einer einfachen "Auto

nomen Region", d.h. zu einer pro- 

vi nzglei chen Verwaltungsei nhei t, 

geworden wie auch Tibet oder 

Guangxi, mbglicherweise sogar nur 

zu einem "Autonomen Bezirk" der 

Provinz Guangdong.

DaB am Ende der Verhandlungspoli- 

tik zwischen der Volksrepublik 

China und GroBbritannien eine we- 

sentlich flexiblere, fiir die Be- 

vblkerung Hongkongs annehmbarere 

Losung erzielt wurde, diirfte vor 

allem auf wirtschaftliche Anforde- 

rungen zuruckgehen, urn derentwil- 

len die chinesische Regierung 

einer Regelung zugestimmt hat, die 

alienfalls den Tatbestand formal er 

Souveranitat, nicht jedoch sub- 

stantieller Hoheit erfullt. Vor 

allem die Wirtschaftsstruktur 

Hongkongs soli danach praktisch 

keinen Veranderungen unterliegen. 

Das zukiinftige Sonderverwaltungs- 

gebiet behalt sein privatwirt- 

schaftlich organisiertes System, 

eine Tatsache, die durch das Motto 

"Ein Land, zwei Systeme" schlag- 

wortartig verdeutlicht wird. So- 

wohl das Recht auf Erwerb als auch 

das Recht auf Nutzung und VerauBe- 

rung von Privateigentum an Produk- 

tionsmitteln und Boden, ferner das 

Recht auslandischer Personen, in 

Hongkong nach bisheriger gesetzli- 

cher Regelung investieren zu kbn- 

nen, bleiben uneingeschrankt. Der 

Freihafenstatus Hongkongs, seine 

Position als separates Zollgebiet 

und als internationales Finanzzen- 

trum werden ebenfalls garantiert. 

Hongkong soil weiterhin eine eige- 

ne Handelspolitik betreiben dur

fen. Waren- und Kapitalbewegungen 

werden fiir einen Zeitraum von 

flinfzig Jahren nicht beeintrach- 

tigt. Devisen-, Gold-, Wertpapier- 

und Termingeschafthandel bleiben 

ebenfalls frei von Kontrollen. Als 

Wahrung soli der Hongkong-Dollar 

bei freier Konvertierbarkeit wei

terhin uneingeschrankt Gliltigkeit 

behalten. Nur Geldnoten mit dem 

Abbild der britischen Kbnigin Oder 

anderen nationalen Symbolen GroB

britanniens sollen nach und nach 

ausgewechselt werden.

Hongkong wird auch intern eine un- 

abhangige Finanzverwaltung beibe- 

halten, d.h., es unterliegt nicht 

dem allgemeinen Steuersystem Chi

nas. Auch als internationales Ver- 

kehrszentrum soil Hongkong seine 

bedeutende Position wahren. Eine 

Ausnahmeregelung ist lediglich fiir 

den Aufenthalt auslandischer 

Kriegsschiffe vorgesehen, die nach 

1997 einer Sondergenehmigung der 

chinesischen Zentralregierung be- 

diirfen.

Ahnliche quasi-autonome Regel ungen 

gel ten fiir das gesellschaftliche 

System Hongkongs, das in seiner 

bisherigen Form weitgehend beibe- 

halten werden soil, einschlieBlich 

der freien Presse, der Gewerk- 

schaften u.a. Freiheitsrechte. 

Auch das bisherige Bildungssystem 

soli unverandert bleiben.

Politisch soil die Regierung Hong

kongs weiterhin durch Wahlen wie 

Konsultationen ermittelt und an- 

schlieBend von der chinesischen 

Zentralregierung ernannt werden. 

Auch die leitenden Beamten werden 

durch brtliche Verfahren bestimmt 

und von der Zentralregierung nach- 

traglich ernannt. Alle gegenwartig 

im bffentlichen Dienst Beschaftig- 

ten, einschlieBlich Auslandern, 

kbnnen ihre Positionen auch nach 

1997 beibehalten. Die brtliche Le

gislative wird ebenfalls brtlich 

gewahlt und hat die brtliche Ge- 

setzgebungsmacht. Die Gerichtsbar- 

keit soli weiterhin bei brtlichen 

Gerichten liegen. Die Ernennung 

neuer Richter erfolgt ebenfalls 

durch brtliche Gremien.

8.2. Zukunftsaussichten

Diese Zugestandnisse der Volksre

publik China erscheinen so weit- 

reichend, daB sie die chinesische 

Souveranitat beinahe auf die Sym

bol ik reduzieren. Es muB jedoch 

auf die folgenden Aspekte aufmerk- 

sam gemacht werden:

1. Ursprunglich hatte GroBbritan

nien fiir die Zukunftsregelung 

Hongkongs einen international glil- 

tigen Vertrag angestrebt. China, 

das, wie bereits erwahnt, die al- 

ten Vertrage nicht anerkannt hat

te, war nicht zu einer Vertragsge- 

staltung im formalen Sinn bereit. 

Statt dessen einigte man sich auf 

die sog. "Gemeinsame Erklarung", 

die verfahrenstechnisch wie ein 

gewbhnlicher Vertrag gehandhabt 

werden sol 1.

2. China hat der gesamten Entwick

lung offensichtlich nur zuge

stimmt, weil Hongkong in seiner 

jetzigen Form eine entscheidende 

wirtschaftliche Rolle fiir die 

volkswirtschaftliche Entwicklung 

des chinesischen Subkontinents 

spielt, insbesondere im AuBenwirt- 

schaftsbereich. Ob sich die chine

sische Regierung in weiterer Zu

kunft an Geist und Buchstaben der 

"Erklarung" halten wird, falls der 

wirtschaftliche Sachzwang nachlas- 

sen sollte, ist eine offene Frage.


