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I.

“Europa" - Was stellen 

sich die Chinesen dar

unter eigentlich vor?

Die einzelnen Lander Europas ge- 

horen nach dem offiziellen Fron- 

tenbildungsschema der chinesi

schen Fiihrung zur sogenannten 

Zweiten Welt und sind in dieser 

Eigenschaft als potentielle Partner 

einer antisowjetischen Einheits- 

front anzusprechen. Nicht nur die 

Lander West-, sondern auch Ost- 

europas zahlen zu dieser imagina- 

ren Gesamtfront.

Kernelemente der chinesi

schen EG-Politik

Drei Neuerungen

Anderung Nummer 1: Die 

Aufwertung des Regionalis- 

mus

Anderung Nummer Zwei: Das 

Arrangement mit den Euro-

Sieht man einmal von dieser hoch- 

offiziellen Kategorisierung ab, so 

ergeben sich bei einem Brainstor

ming hinsichtlich der chinesischen 

Europavorstellungen im wesentli- 

chen folgende Elemente:

1.

Kolonialismus

kolonialer Aggression gegen China 

durchaus noch in lebendiger Erin- 

nerung. Dafiir sorgt schon die 

chinesische Propaganda, die den 

Begriff der "Ungleichen Vertrage" 

immer wieder auf den Tisch 

kommunisten

Anderung Nummer Drei: Aner-Europa ist als ehemaliger Trager 

kennung der Selbstandigkeit 

Europas

Die gro&en Gemeinsamkeiten 

zwischen China und der EG 

Au&enhandel

Militarische Zusammenar-

beit

Technische Zusammenarbeit 

Kulturaustausch; Partner- 

schaften etc.

bringt, sei es nun im Zusammen- 

hang mit der Sowjetunion oder 

aber mit den "Kolonien" Hongkong 

und Macao.

Hilfe in der Not

Gemeinsamkeiten bei der 

generellen Lagebeurteilung 

Dissonanzen, Zweifel, Mi&- 

verstandnisse und "kriti- 

sche Distanz" zwischen Chi

na und der EG 

Zur Entspannung 

Zur "Ostpolitik"

Europa, zumindest aber der eine 

oder andere europaische Staat, 

erscheint in diesem Zusammenhang 

als einer jener vier gro&en Fein- 

de, mit denen China es seit Be- 

ginn der Jahrhundertwende zu 

tun hatte -und zwar in der Rei- 

henfolge "europaischer Kolonia- 

3.

Handelspartner

(dazu unten III)

4.

Europa als Gegenstand 

gro&er Perspektiven und 

ausgreifender Prognosen

Wenn man sich als Europaer mit 

China beschaftigt, wird man mit 

umfassenden - manchmal vielleicht 

auch allzu gro&zugigen -Perspek

tiven bedient, z.B.

a)

Europa als Mittelpunkt 

der hegemonistischen 

Ziele

Bekannt ist hier die chinesische 

Auffassung, da& der sowjetische 

Zugriff auf Lander Afrikas und 

des Mittleren Ostens letztlich auf 

Europa abzielt. Die Sowjetunion 

konne nicht nach Osten und auch 

nicht nach Westen ausgreifen, 

weil an beiden Seiten starke mili

tarische Fronten in Form Chinas 

und der NATO bereitstiinden, und 

sei deshalb auf Vorstd&e nach Sii- 

den verwiesen, und zwar in Rich- 

tung auf Afghanistan, den Iran, 

das pakistanische Belutschistan 

und letztlich den Persischen Golf, 

durch den die Olrouten fiir Euro

pa verliefen. Europa werde also 

nicht direkt, wohl aber indirekt 

iiber seine Flanken her angegrif- 

fen.

Selbst die sowjetische Ostasienpo- 

litik gilt aus chinesischer Sicht 

als Absicherung dieser letztlich 

gegen Europa gerichteten Mittel- 

ostpolitik.

Besonders nachdriicklich verweist 

die chinesische Propaganda seit 

1972 auf die "bogenformige See- 

route", die das Schwarze Meer 

mit Wladiwostock verbindet, die 

durch fiinf Meere verlauft, drei 

Kontinente miteinander verklam- 

mert und langfristig von Marine- 

basen gesaumt werden soli. Die 

Sowjetunion ist, worauf die chi

nesischen Kommunikationsmittel 

immer wieder hinweisen, eine iiber 

alle Ma&en schnell wachsende 

Flottenmacht. Noch vor zwanzig 

Jahren war sie unter Marinege- 

sichtspunkten ein Niemand, heute 

ist sie - in geradezu atemberau-
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bend kurzer Zeit - zu einer Mari- 

nesupermacht aufgestiegen. 1981 

verfiigte sie z.B. liber 481 U- 

Boot-Einheiten (NATO: 219), von 

denen 174 atomgetrieben sind (1). 

Die Sowjetmarine verdanke diesen 

Aufstieg nicht nur den drei bit- 

teren Lehren von Suez (1956), 

Libanon (1958) und Kuba (1962) 

sondern der strategischen Planung 

des chinesischen Tirpitz, Mar

schall Groschkov, der es verstan- 

den habe, die Sowjetfiihrung da- 

von zu iiberzeugen, daB die Rote 

Flotte von der Defensive zur Pra- 

senz auf alien Weltmeeren iiberge- 

hen miisse. Riickgrat der neuen 

Marine sind vor allem die U-Boote 

und Schiffe mit Mehrzweckfunktio- 

nen, die als "Fischerei"-, "For- 

schungs"- und "Uberwachungsein- 

heiten" aufkreuzen, aber auch 

"Liniendienste" wahrnehmen. Die 

sowjetische Flotte wurde vom Bin- 

nenmeer (z.B. Schwarzes Meer) 

uber Randmeere (Mittelmeer, 

Nordsee usw.) zu den Ozeanen 

hin entwickelt und zeigt heute 

uberall - unter anderem zum 

Zwecke der Unterstiitzung fur die 

sowjetische Diplomatie -"Flagge".

Achillesferse der Sowjetmarine 

sind allerdings lange hingezogene 

Versorgungswege sowie die Be- 

engtheit durch Eishafen und 

leicht blockierbare Hafen. Die So

wjetmarine habe es vor allem mit 

dem Einsatz von vier Hilfsmitteln 

verstanden, diese Schwachen aus- 

zugleichen, namlich erstens durch 

Schaffung von Basen in eisfreien 

Gegenden, so z.B. in Nahost und 

Siidostasien (Danang, Cam Ranh, 

Ream, Kompong Som) sowie in 

Siidasien (Port Blair auf den An- 

damanen und Vishakapatman in 

Ostindien), zweitens durch Ein

satz von Mehrzweckschiffen (so- 

genannten "Forschungs- und Fi- 

schereischiffen"), drittens durch 

Einbeziehung der Flottenverbande 

in das weltweite Satelliten-Kommu- 

nikationssystem und viertens 

durch Einschaltung der Frachtli- 

niendienste in die strategische 

Gesamtplanung: So etwa sei die 

Sowjetmarine seit 1964 mit Dum- 

pingpreisen weltweit in den * i- 

nienverkehr eingestiegen.

b)

Europa als Partner bei 

der Rollback-Strategic

Bekanntgeworden in diesem Zu- 

sammenhang ist die Rede des 

Leiters des Instituts fiir Strate

gische Studien in Beijing, Xu 

Xin, vom Mai 1981 (2). Nach Xu 

Xin sei es Aufgabe aller bedroh- 

ten Staaten, unter anderem der 

Lander Westeuropas, sich dem so- 

wjetischen "Expansionismus" in 

einer wechselseitig abgestimmten 

Zuriickdrangungsstrategie entge- 

genzustellen - und zwar auf lange 

Frist hin. Die Sowjetunion sei an 

sechs Schwachpunkten verwund- 

bar: Sie leide unter Getreideman- 

gel, habe auf verschiedenen Ge- 

bieten betrachtlichen Technologic- 

riickstand zu verzeichnen, habe 

ihre Haushalte mit Militarausgaben 

iiberbelastet, werde von Entwick- 

lungshilfeverpflichtungen gegen- 

iiber auslandischen Verbiindeten 

bedrangt (in einem Gesamtvolumen 

von jahrlich rund 10 Mrd.US$), 

bekomme die Widerspriiche im Ost- 

block zu spiiren (Polen) und habe 

sich an zuvielen Fronten verzet- 

telt (unter anderem in Afghani

stan, Kambodscha und Afrika). 

Genau hier habe die vereinte 

Rollback-Strategic anzusetzen!

5.

Besonderheiten Europas, 

fiir die China nicht 

immer das richtige 

Verstandnis aufbringt

Europa ist ein kleiner Kontinent - 

genauer ein Subkontinent des eu- 

rasischen Landblocks - also sozu- 

sagen dessen Anhangsel. Machten 

seine Bewohner im Jahre 1900 

noch 12% der Erdbevolkerung aus, 

so werden dort im Jahre 2000 nur 

noch 5% leben. Das Europa der 

Zehn kann dann also selbst als 

Ganzes nur noch als eine Art 

"Zwergstaat" gelten.

Europa ist daruberhinaus ein 

dicht besiedelter Kontinent, in 

dem jeder Krieg verheerende Fol

gen nach sich zoge. Friede, Ab- 

riistung und Entspannung sind 

demzufolge eine conditio sine qua 

non fiir die Existenz des Konti- 

nents.

Europa ist ferner ein Kontinent 

mit schwierigen Nachbarn (vor 

allem der Sowjetunion), und es 

ist ein geteilter Kontinent - man 

denke an die acht osteuropaischen 

Staaten.

- Europa ist ferner ein Gebiet mit 

komplizierter Geschichte, mit 

zahlreichen nationalen Identitaten 

und Sprachen - es hat sich erst 

durch die Lehren des Zweiten 

Weltkriegs mit seinen 55 Millionen 

Toten zu einer Partnerschaft im 

LernprozeB zusammengefunden.

Auch diese Besonderheit wird von 

den ungeduldig auf eine schnelle 

Einigung Europas drangenden 

Chinesen nicht immer beriicksich- 

tigt.

- SchlieBlich ist Europa (noch) 

eine Zone des Wohlstands und ein 

Wirtschaftsmarkt, dessen Integrie- 

rung noch vor vierzig Jahren un- 

vorstellbar gewesen ware.

6.

Zusammenfassung:

Was bei der chinesischen Sicht 

Europas ins Auge fallt, ist eine 

immer noch verhaltnismaBig wenig 

differenzierte Sichtweise. China - 

Oder zumindest die chinesisct)e 

Propaganda - neigt zu einer 

Uberbetonung der antihegemoniel- 

len Aspekte an Europa und zeigt 

auBerdem wenig Verstandnis fiir 

die Dilemmata, die sich aus den 

Besonderheiten Europas (Klein- 

heit, Dichtbesiedelung, Geteilt- 

heit, komplizierte Geschichte) er- 

geben. Vor allem fiir das das 

Verwiesensein Europas auf Kom- 

promiBldsungen und Entspannung 

mit der sowjetischen Supermacht 

zeigt Beijing nur geringes Ver

standnis.

II.

Die Geschichte der Be-

ziehungen zwischen China 

und der EG

1.

Zwei Schlusseldaten

Vereinfacht ausgedriickt sind es 

zwei Schlusseldaten, die auf dem 

bisher immer noch recht kurzen 

gemeinsamen Weg deutliche Mar- 

kierungen abgeben, namlich die 

Jahre 1975 und 1979.

1975 wurden zwischen Brussel und 

Beijing diplomatische Beziehungen 

aufgenommen, und zwar im Sep

tember (3).

1979 wurden das Handelsabkommen 

(4) unterzeichnet, eine Gemischte 

Kommission eingesetzt und beider- 

seitige Handelszentren eingerich- 

tet (5). Im gleichen Jahr auch 

erhielt die VR China gewisse 

Zollpraferenzen (6).

2.

Die Kernelemente der 

chinesischen EG-Politik

Die Kernelemente der chinesischen 

EG-Politik wurden im 10-Jahres- 

Zeitraum zwischen 1964 und 1974 

festgelegt:

- 1964 fand Europa im Rahmen- 

werk des damaligen chinesischen 

Zwischenzonenkonzepts seinen 

Platz. Das Frankreich de Gaulles 

hatte darnals am 27.1.1964 die VR 

China diplomatisch anerkannt und 

damit die Fiihrung in Beijing zu 

einer Oberarbeitung ihres bishe- 

rigen Konzepts veranlaBt. Waren 

die Lander Europas vorher entwe- 

der dem Lager der Sowjetunion 

oder der USA zugerechnet wor- 

den, so schalte sich nun langsam 

ein Zwischenlager heraus (7).

- 1968/69 (Prag, Ussuri, Bresch- 

new-Doktrin) begann die chinesi- 

sche AuBenpolitik sich ganz auf 

einen antihegemonistischen Kurs 

als Generallinie einzupendeln, wo- 

mit sich die europaischen Lander 

mit einem Mai zu niitzlichen Ver- 

biindeten aufgewertet sahen.

- 1974 schlieBlich erging jene
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heute altbekannte Drei-Welten- 

Theorie, derzufolge die meisten 

Lander Europas - mit nur ganz 

wenigen Ausnahmen ("Entwick

lungslander” wie Malta Oder Por

tugal gehdren vielleicht zur Drit- 

ten Welt) - der Zweiten Welt zu- 

geordnet wurden (8).

Architekten dieser Politik waren 

also noch Personlichkeiten wie der 

friihere Au&enminister Chen Yi, 

Zhou Enlai und Mao Zedong. Ihre 

Europapolitik war dadurch ge- 

kennzeichnet, da& Europa, vor 

allem die EG, lediglich eine Karte 

im antihegemonistischen Spiele war 

und da& die einzelnen Lander Eu

ropas der weltweiten antihegemo

nistischen Einheitsfront angehdr- 

ten.

3.

Drei Neuerungen

Die oben erwahnte Politik aus dem 

damaligen Jahrzehnt hat in ihren 

Grundziigen bis heute uberlebt, 

zeigt also hochgradige Kontinui- 

tat.

Nach Kenntnis des Autors gab es 

eigentlich nur drei Neuerungen 

seitdem, die der Erwahnung wert 

sind, namlich die Neugewichtung 

des Regionalismus, das Arrange

ment mit den Eurokommunisten 

und die Neubewertung der EG als 

einer wirklichen Dritten Kraft. Im 

einzelnen:

a)

Anderung Nummer 1: 

Die Aufwertung des 

Regionalismus

Seit Beginn der siebziger Jahre 

ist Beijing zum Hauptbefiirworter 

von stabilitatstrachtigen Regional- 

biindnissen geworden - soweit 

diese auch Antihegemonifunktionen 

wahrnehmen kbnnen. Die leiden- 

schaftlichsten Pladoyers fiir das 

ASEAN-Biindnis werden nicht in 

Kuala Lumpur, sondern in der 

chinesischen Hauptstadt gehalten; 

die eigentlichen Verfechter des 

Andenpakts, Gro&arabiens Oder 

der OAU leben nicht in Lima, Da- 

maskus Oder Dakar, sondern in 

Beijing; ganz auf dieser Linie 

kann man auch das Bonmot ansie- 

deln, da& die besten Europaer 

heute nicht in Brussel, sondern 

in Beijing sitzen. Dabei gehen die 

Chinesen offensichtlich von der 

Pramisse aus, da& ein Land und 

eine Region, die ihren eigenen 

Interessen entsprechend - und 

aus eigener Machtvollkommenheit - 

leben, automatisch auch antihege- 

monistische Abwehrmechanismen 

entwickeln. Kein Wunder, da& 

China fiir eine Ausweitung des 

Europas der Zehn pladiert, ja am 

liebsten eine gesamteuropaische 

Losung unter Einbeziehung der 

osteuropaischen Staaten sahe - ein 

Wunsch, der vorerst noch illu- 

sionar erscheint, der aber im 

langfristigen Denken der chinesi

schen Au&enpolitik durchaus sei- 

nen Platz hat.

b)

Anderung Nummer 2: Das 

Arrangement mit den 

Eurokommunisten

Nach anfanglichen Schwankungen 

gegeniiber der in den 70er Jahren 

aufgekommenen Bewegung des Eu- 

rokommunismus fand Beijing erst 

1980 eine klare Linie. Im April 

1980 namlich besuchte eine KPI- 

Delegation unter Leitung Enrico 

Berlinguers die Volksrepublik und 

konnte bei dieser Gelegenheit 

auch die Errichtung von KP/KP- 

Beziehungen erreichen - und 

dies, obwohl die KPI jene Anfang 

der 60er Jahre von Togliatti ver- 

kiindeten und von Beijing jahre- 

lang so erbittert bekampften ”12 

Thesen” liber eine neue Form des 

Kommunismus keineswegs aufgege- 

ben hatte (9). Im November 1980 

folgten eine Delegation der spani- 

schen KP unter Leitung von San

tiago Carrillo, die ebenfalls offi- 

zielle KP-Beziehungen erreichte. 

Als schlie&lich eine SPF-Delegation 

unter Francois Mitterrand im Fe- 

bruar 1981 nach China kam (10), 

konnte sie - obwohl keine kommu- 

nistische Partei - ebenfalls solche 

offiziellen Beziehungen begriin- 

den. Die KPF unter Marchais da- 

gegen ging (zumindest bis zum 

Ende des Berichtszeitraums) leer 

aus:

Die Uberlegungen, die hinter 

diesen prima facie paradoxen Ent- 

wicklungen steckten, lassen sich 

auf die Formel bringen, da& euro- 

kommunistische Antihegemonisten 

als Beijings Freunde gelten, euro- 

kommunistische Hegemoniefreunde 

dagegen mit Beijings Abneigung 

zu rechnen haben. Gretchenfrage 

zur damaligen Zeit war vor allem 

die jeweilige Einstellung in der 

Afghanistanfrage. Genaugenommen 

handelte es sich bei diesen Ent- 

wicklungen eigentlich nicht urn 

wirkliche Anderungen der chine

sischen Politik, sondern vielmehr 

urn eine Ubertragung des Antihe- 

gemonieprinzips auf das neu auf- 

gekommene Phanomen der euro- 

kommunistischen Parteien.

Man sollte in diesem Zusammen- 

hang die Frage stellen, ob nicht 

auch eine Partei wie die SPD dem 

Beispiel der SPF folgen und offi- 

zielle Beziehungen zur chinesi

schen KP aufnehmen konnte. Nah- 

me die SPD von ihrer Ostpolitik 

sowie ihrer behutsamen Beurtei- 

lung der Sowjetunion und ihrer 

au&enpolitischen Aktionen Ab- 

stand, so konnte sie wo hl liber 

kurz oder lang ebenfalls des 

KPCh-Segens teilhaftig werden.

Gerade in letzter Zeit wurden 

”Vier Prinzipien” der chinesischen 

KP-Diplomatie formuliert. Sie lau- 

ten stichwortartig: Selbstandig- 

keit jeder KP, vollige Gleichbe- 

rechtigung, gegenseitige Ach- 

tung, gegenseitige Nichteinmi- 

schung in innere Angelegenheiten 

(11). Man merkt diesen Einzel- 

punkten an, dafe sie jeweils vor 

dem Hintergrund der ”einmi- 

schungstrachtigen” KPdSU-Praxis 

formuliert wurden.

c)

Anderung Hummer 3: Aner- 

kennung der Selbstandig- 

keit Europas

(dazu unten V/1)

III.

Die gro&en Gemeinsamkei- 

ten zwischen China und 

der EG

1.

Au&enhandel

Es sollen hier keine Tabellen an- 

gefiihrt werden. Literatur in 

dieser Hinsicht existiert im Uber- 

flufc.

Im vorliegenden Zusammenhang 

mag der Hinweis geniigen, da& 

die EG sowohl an den chinesischen 

Exporten als auch am Import nach 

China etwa ein Viertel bestreitet. 

Diese Marge scheint fiir die chi

nesischen Au&enhandler inzwi- 

schen zur Standardgrd&e gewor

den zu sein - dies schon deshalb, 

weil man in China nicht wlinscht, 

da& irgendwelche Abhangigkeiten 

von den anderen westlichen Han- 

delsgro&machten Japan und USA 

entstehen. Europa dient also 

nicht nur im politischen, sondern 

auch im au&enhandlerischen Be- 

reich als willkommener, ”Aquidi- 

stanz” ermoglichender Partner.

2.

Militarische Zusammen- 

arbeit

Viel ist in den letzten Jahren 

liber chinesische Ausrlistungskau- 

fe in Europa die Rede gewesen. 

Seit 1977 wurde vom Kauf des 

britischen Senkrechtstarters

Harrier gesprochen; von der 

Bundesrepublik wurden vier Hub- 

schrauber (MBB) an China ver- 

kauft, allerdings offiziell nicht zu 

militarischen, sondern Versor- 

gungszwecken fiir Olplattformen im 

Offshore-Bereich.

Frankreich will den Chinesen an- 

geblich den Panzer Crotale, die 

Panzerabwehrrakete Milan und das 

Jagdflugzeug Mirage verkaufen. 

Vor allem der Besuch von Gene- 

ralstabschef Yang Dezhi im Fe- 

bruar 1981 in Paris Ibste Speku- 

lationen in dieser Richtung aus.

Es ist jedoch ungemein bezeich-
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nend, da& von den zahlreichen 

immer wieder diskutierten Projek- 

ten nur ganz wenige wirklich 

realisiert wurden. Der Kapital" 

mangel der Chinesen sowie das 

chinesische Verlangen, im we- 

sentlichen nur das Know-how, 

nicht aber grb&ere Stiickzahlen zu 

erwerben, mag fur die hier auf- 

getretenen Enttauschungen ebenso 

verantwortlich sein, wie die 

Furcht der potentiellen Verkau- 

ferlander vor sowjetischen Gegen- 

reaktionen.

3.

Technische Zus&mmen- 

arbeit

Erinnert sei in diesem Zusammen- 

hang etwa an Vereinbarungen auf 

dem Energiesektor (12), in der 

Landwirtschaft, im Chemie-, Pro- 

spektions-, Laser- und anderen 

Bereichen - um hier nur einige 

wenige Beispiele zu nennen.

4.

Kulturaustausch; 

Partnerschaften etc.

Es handelte sich hier um einen 

weiten Bereich von Aktivitaten, 

die unter den Begriff "Volksdiplo- 

matie" fallen und fur die eine 

Fiille verschiedener chinesische 

Organisationen zustandig sind 

(13). Auch die Stadte- und Pro- 

vinzpartnerschaften haben nicht 

nur im deutschen, sondern im ge- 

samteuropaischen Bereich Verbrei- 

tung gefunden.

5.

Hilfe in der Not

Im Marz 1981 half die EG den bei- 

den Provinzen Hebei und Hubei, 

die damals gerade von schweren 

Naturkatastrophen betroffen waren 

mit finanziellen und medizinischen 

Mitteln (14).

6.

Geseinsamkeiten bei der 

generellen Lagebeurtei- 

lung

Chinesische wie EG-Politiker sind 

ubereinstimmend der Auffassung, 

da& die Konfliktgefahr in der Welt 

wachst, da& die Hauptquelle dafiir 

die Rivalitat der beiden Super- 

machte ist und da& drittens die 

Abriistung eben aus diesem Grund 

bei den Supermachten beginnen 

mu&. Weitgehende Einigkeit be- 

steht auch dariiber, dafc Europa 

im Zentrum des Konflikts steht 

und da& auch nur ein "Randkon- 

flikt" ein Land wie beispielsweise 

die Bundesrepublik Deutschland 

auslbschen kbnnte (15).

Hier enden allerdings dann be- 

reits (soweit nicht spezifische 

Fragen angeschnitten werden) die 

Gemeinsamkeiten, und es beginnen 

jene Dissonanzen und Mi&ver- 

standnisse, die unten (IV.) zu 

beschreiben sind.
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IV.

Dissonanzen, Zweifel, 

ver stand nisse und 

"kritische Distanz* 

zwischen China und 

der EG

1.

Zur Entspannung

Die Chinesen halten Entspannung 

zwar fur sinnvoll, gehen aber da- 

von aus, da& ein Staat oder eine 

Staatengruppierung, die die Ent

spannung anstrebt, sie notfalls 

auch durch ein angemessenes Waf- 

fenpotential sicherstellen kann. 

Die europaische "Entspannungspo- 

litik" und auch die neueren "Frie- 

densoffensiven" litten jedoch dar- 

unter, da& es den Europaern ge

rade an dieser "Unterpolsterung" 

mit Waffen fehle. Hier seien sie am 

Ende dann doch wieder auf die 

Amerikaner angewiesen. "Entspan

nung" ist - so gesehen - nur eine 

halbe Sache und beruht auf 

Selbsttauschung (16).

Letztlich spitzt sich dieser Kom- 

plex fiir die Chinesen auf die 

Frage zu, ob die Europaer lieber 

eine (illusionare) Entspannung 

oder aber eine Teilnahme an der 

von China vorgeschlagenen anti- 

hegemonistischen Einheitsfront 

wiinschen.

2.

Zur "Ostpolitik*

Aus europaischer Sicht hat die 

"Ostpolitik" zahlreiche territoriale 

Streitigkeiten in Europa beseitigt, 

hat einen Modus vivendi und ei

nen anhaltenden Dialog zwischen 

Ost- und Westeuropa begriindet, 

hat das Vier-Machte-Abkommen 

iiber Berlin ermoglicht, die KSZE- 

und die MBFR-Verhandlungen 

ausgeldst und iiberdies der Bun

desrepublik ein neues Image ver- 

schafft.

Aus chinesischer Sicht dagegen 

ist die gesamte Ostpolitik letztlich 

"kapitulationistisch" und durch- 

trankt vom "Geist von Miinchen". 

Abriistungsgesprache im Rahmen 

der MBFR dienten der Sowjetunion 

- wie auch andere Abriistungs- 

runden - lediglich zu einer noch 

starkeren Aufriistung - dies we- 

nigstens habe die bisherige Praxis 

gezeigt.

3.

Zur europaischen Einheit

Kein Zweifel, die chinesische Fiih- 

rung betrachtet die Bildung der 

EG als eine der gro&en positiven 

Entwicklungen der Nachkriegszeit 

und als eine Starkung der Zweiten 

Welt.

Gleichzeitig jedoch wird dieses 

Positivum kritisch hinterfragt, so

baid Zweite Welt und Dritte Welt 

miteinander in Konflikt geraten.
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Dies wurde besonders deutlich im 

Zusammenhang mit dem Malvinas/ 

Falkland-Konflikt. Hier war es 

den Chinesen gar nicht recht, 

da& sich die anderen westeuropa- 

ischen Staaten geschlossen hinter 

die britischen Aktionen stellte

(17) . Hier wird deutlich, da& sich 

die Waagschale der chinesischen 

Gunst im Zweifel stets zugunsten 

eines Landes der Dritten Welt 

neigt.

4.

Zum Verhaltnis EG - USA

In den Schachziigen der Reagan- 

Administration gegeniiber den eu

ropaischen Landern (Antidumping- 

Steuern gegen EG-Importe vom 

ll.Juni 1982 und Ma&nahmen ge

gen das Erdgasrbhrengeschaft, 

angeordnet am 18.Juni 1982) sieht 

China mehr als nur einen "Fami- 

lienstreit". Letztlich gehe dieser 

Konflikt tiefer: Wahrend die EG 

den Dialog wiinsche, arbeite die 

USA mit Mitteln der Bestrafung 

und des Diktats. Am Ende nutze 

der amerikanisch-europaische 

Streit nur einer dritten Macht, 

namlich der Sowjetunion, die sich 

schon heute als lachender Dritter 

sehe, so z.B. im Zusammenhang 

mit dem Erdgasrbhrengeschaft. 

China kann die Haltung der US- 

Regierung schon deshalb nicht 

verstehen, weil diese fast zur 

gleichen Zeit, da sie den Euro

paern Vorhaltungen macht, ihre 

eigenen, vorher eingestellten Ge- 

treidelieferungen an die Sowjet

union wieder aufgenommen hat - 

und dies, ohne vorherige Konsul- 

tationen mit ihren Verbiindeten

(18) .

5.

■Krisenherd Europa": Die 

publizierte chinesische 

Meinung

a)

Die wirtschaftliche

Krise in der EG

Aus den zahlreichen Artikeln, die 

zu diesem Thema erschienen sind, 

seien hier nur einige besonders 

charakteristische herausgegriffen: 

Da sind einmal Ausfiihrungen 

uber die "Krise des kapitalisti- 

schen Wirtschaftssystems" im all- 

gemeinen. Der Kapitalismus habe 

zwichen 1945 und 1973 seine 

"drei&ig goldenen Jahre" erlebt, 

und zwar im Zeichen dreier opti- 

maler Voraussetzungen nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Da gab es er- 

stens einen riesigen Bedarf, der 

sich genaugenommen schon seit 

1929 angehauft hatte. Zweitens 

sicherten die USA ein weltweites 

Produktions-, Handels- und Wah- 

rungssystem, in dessen Rahmen- 

werk die einzelnen Volkswirt- 

schaften wie im Treibhaus gedei- 

hen konnten. Das weltweite Pro- 

duktionssystem wurde durch den
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Marshall-Plan sowie durch die 

Multis der USA garantiert, das 

Handelssystem durch den GATT- 

Mechanismus und das weltweite 

Wahrungs- und Finanzsystem 

durch die Abmachungen von 

Bretton Woods, bei der der US- 

Dollar als Reservewahrung fest- 

gelegt wurde. Drittens erhielt das 

ganze System seinen militarisch- 

politischen Schutz durch die 

USA.

All diese Voraussetzungen sind 

seit Mitte der siebziger Jahre 

verschwunden: Der Bedarf ist im 

wesentlichen gesattigt. Anstelle 

des einheitlichen Produktionssy- 

stems sind drei miteinander kon- 

kurrierende Zentren (USA, Euro

pa und Japan) mit alien dabei 

entstehenden Konflikten getreten; 

die vom GATT garantierte Offen- 

heit der Grenzen macht inzwischen 

zunehmendem Protektionsmus 

Platz, und an die Stelle der Leit- 

wahrung US-Dollar sind gleich 

drei Leitwahrungen (US-Dollar, 

Euro-Dollar und Yen) getreten. 

Schlie&lich ist der politisch-mili- 

tarische Schirm der USA immer 

lochriger geworden, vor allem seit 

dem Ende des Vietnam-Kriegs. 

Der nukleare Schutz der USA 

stb&t iiberdies auf die Skepsis 

zahlreicher Europaer und europa- 

ischer "Friedensbewegungen"; 

zwischen USA und EG sei eine 

V ertrauenskrise ausgebrochen. 

Die zunehmend lastiger werdenden 

Riistungsausgaben zehrten an den 

europaischen Haushalten. Das alte 

System sei m.a.W. so gut wie tot, 

ein neues aber noch lange nicht 

in Sicht. (Man mu& zugeben, da& 

fundamentale Kritiken dieser Art 

mit viel Scharfsinn abgefa&t sind; 

iibersehen wird dabei allerdings, 

da& die Weltwirtschaftskrise nicht 

nur die "kapitalistischen", son- 

dern in ungleich harterer Weise 

auch die "sozialistischen" Staaten 

und Volks wirtschaf  ten erfa&t hat 

- ein Symptom, das in diesem Zu- 

sammenhang unerwahnt bleibt.)

Mit Hartnackigkeit verweist die 

chinesische Propaganda auch auf 

die steigenden Arbeitslosenzahlen, 

die 1973 innerhalb der 24 OECD- 

Lander bei 8 Mio. gelegen batten, 

1982 aber auf 28,5 Mio. hochge- 

schnellt seien. In den USA seien 

heute 9%, in der EG 1982 sogar 

9,7% Arbeitslose zu verzeichnen. 

Die Regierungen zeigten sich an- 

gesichts des neuen Problems 

hilflos. Sie kamen weder mit einer 

inflationistischen Staatsfinanzie- 

rung (nach dem Muster von 

Keynes) noch mit einer Politik der 

("monetaristischen" und) defla- 

tionistischen Schrumpfung (be- 

trieben von Gro&britannien und 

den USA) zurecht. Das Versagen 

des Keynesianismus und des Mo- 

netarismus sei zugleich ein Symp

tom filr den Zusammenbruch des 

kapitalistischen Systems und sei

ner Theorien.

Unterdessen seien die Umweltbe- 

wegungen in Europa im Wachsen, 

vor allem in Schweden, Belgien 

und der Bundesrepublik. Ein- 

schlagige Berichte (19) heben mit 

Akuratesse die wichtigsten Anlie- 

gen politischer Bewegungen her- 

vor (nicht Wirtschaf tswachstum, 

sondern Okologie an erster Stelle, 

Arbeitslosigkeit durch Verkiirzen 

der Arbeitszeit beenden, starkere 

Unabhangigkeit von au&en, regio

nale Autonomie, dezentrale Wirt- 

schaftsfiihrung etc.), vergessen 

allerdings eine der Hauptforde- 

rungen der "Griinen" zu erwah- 

nen, namlich da& der Sozialhaus- 

halt kiinftig verstarkt aus dem 

V erteidigungshaushalt finanziert 

werden soil. Solche Forderungen 

passen nicht in die Landschaft 

der chinesischen Vorstellungen, 

denenzufolge Europa ja eigentlich 

noch starker als bisher aufriisten 

sollte.

Die bkologische Bewegung erweckt 

in China auch insoweit keinerlei 

Verstandnis, als sie darauf ab- 

zielt, Wirtschaf tswachstum und 

Technologiefortschritt abzubrem- 

sen. Fur samtliche "konfuziani- 

sche" Staaten, angefangen von 

Japan liber Singapur, Hongkong, 

Taiwan und Korea bis hin zur VR 

China, ist charakteristisch, da& 

eine fast geschlossene Uberein- 

stimmung in der Forderung nach 

technologischem Fortschritt und im 

Zuwachsdenken besteht. Eine An- 

ti-Zuwachs-Partei, die Okologie 

auf Kosten des Wachstums for- 

dert, pafct ganz gewi& nicht in 

die Kopfe der chinesischen Fiih- 

rung.

b)

Die politiscbe Krise in 

der EG

So sehr China den Europaern 

moglichst schnelle Einigungsfort- 

schritte wiinscht, so mi&mutig be- 

obachtet es gleichzeitig die Hemm- 

nisse, die der Integration entge- 

genstehen. Die drei Hauptproble- 

me der EG, namlich das Budget, 

die Agrarpolitik und die finan- 

zielle Zuteilung seien nach wie 

vor ungelbst, ebenso die Frage 

einer ’’zweiten Erweiterung", die 

nach Gro&britannien, Danemark, 

Irland und Griechenland nun auch 

Spanien und Portugal erfassen 

soli. Jeder wlinsche eine Sonder- 

behandlung, keiner sei zu Opfern 

bereit. Uberdies stlirzten die Re

gierungen gerade Anfang der 80er 

Jahre zuhauf: im Mai 1981 die Re

gierung Giscard d’Estaing (nach 

23 Jahren konservativer Vorherr- 

schaft traten hier die Sozialisten 

die Macht an), im Juni 1981 die 

Democrazia Christiana in Italien 

(erstmals seit drei&ig Jahren trat 

hier mit Spadolini ein Nichtmit- 

glied der DC den Posten eines 

Ministerprasidenten an) und im 

Oktober 1981 in Griechenland die 

Konservativen, die erstmals seit 

dem Zweiten Weltkrieg dem "linken 

Fliigel" unter Papandreou die 

Macht iiberlassen mu&ten. Am 

1. Oktober 1982 schlie&lich vollzog 

sich auch in der Bundesrepublik, 

zum ersten Mai seit 13 Jahren, 

wieder ein Wechsel.

All diese Krisen seien "Folgen der 

Rezession" (20).

6.

Probieme mit einzelnen 

europaischen Staaten

Mit den Mittelmachten der EG 

(Bundesrepublik, Gro&britannien, 

Frankreich) unterhalt China im 

gro&en und ganzen harmonische 

Beziehungen. Anders ist es mit 

einigen kleineren Staaten:

a)

Niederlande

Seit Den Haag Anfang 1981 be- 

schlo&, an Taiwan zwei U-Boote 

zu liefern, verschlechterten sich 

seine Beziehungen zur VR China 

in rasantem Tempo. Beijing stufte 

die diplomatischen Beziehungen 

herab, wies einen niederlandi- 

schen Korrespondenten aus, 

brachte das Schmahwort "Hollan- 

ditis" in die Diskussion und in- 

tensivierte gleichzeitig seine Be

ziehungen zu Belgien (21). Es ist 

wohl kein Zweifel, da& mit pada- 

gogischen Aktionen dieser Art 

nicht nur die niederlandische Re

gierung gewarnt, sondern 

gleichzeitig auch ein abschrecken- 

des Beispiel fiir die USA gesetzt 

werden sollte, die damals schon im 

Begriffe waren, Taiwan mit mo- 

dernen Jagdflugzeugen auszurii- 

sten.

b)

Vatikan

Der Heilige Stuhl ist der einzige 

Staat in Europa, der heute noch 

Beziehungen mit der Inselrepublik 

Taiwan unterhalt. Hierfiir hatte 

Beijing alienfalls noch Verstandnis 

gehabt; als der Vatikan allerdings 

im Juni 1981 auch noch einen Bi

schof in China ernannte, war das 

Fa& aus chinesischer Sicht zum 

Uberlaufen gebracht worden. Der 

Heilige Stuhl habe sich erlaubt, in 

die drei "Unabhangigkeiten" der 

nationalen katholischen Kirche 

Chinas einzugreifen (d.h. also in 

die administrative, kulturelle und 

finanzielle Unabhangigkeit). Dies 

sei mit dem Souveranitatsver- 

standnis Chinas, das wahrend der 

Kolonialzeit so arg strapaziert 

wurde, nicht vereinbar (22).
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c)

Malta

Der ungewbhnlich intensiven Mal- 

ta-Diplomatie (u.a. wurde der 

maltesische Ministerprasident bis- 

her nicht weniger als dreimal in 

China empfangen) liegt die chi- 

nesische Befiirchtung zugrunde, 

daft die Sowjetmarine im Mittelmeer 

eine neue Basis suche und da& 

hierbei Malta im Zentrum kiinfti

ger Bemiihungen Moskaus stehen 

werde. So ist es auch kein Wun

der, daft noch bei jeder bisheri- 

gen Visite Dorn Mintoffs dieses 

Marinethema im Vordergrund ge- 

standen hat (23).

V.

Die Zukunft der EG- 

China-Beziehungen

1.

Weubewertung Europas 

durch China?

Oben (II.) wurde bereits er- 

wahnt, da& die Kernelemente der 

chinesischen EG-Politik in den 10 

Jahren zwischen 1964 und 1974 

festgelegt wurden und da& sich 

seitdem im wesentlichen nur drei 

"Innovationen" beobachten lassen. 

Die dritte dieser Neuentwicklun- 

gen sei im vorliegenden Zusam- 

menhang naher erlautert. Bisher 

betrachtete China die EG ja weit- 

gehend nur als ein Funktionsele- 

ment in der sino-sowjetischen 

Auseinandersetzung. Neuerdings 

hat es den Anschein, als gelte die 

EG nun nicht mehr nur als "Kar- 

te", sondern vielmehr als eigen- 

standige dritte Kraft. Anlafc zu 

dieser Vermutung gibt ein Artikel 

des Stellvertretenden Direktors 

des Instituts fur Internationale 

Studien in Beijing, Guo Fengmin, 

der in der Institutszeitschrift 

"Studium internationaler Fragen" 

(24) abgedruckt wurde (25). 

Guo, dessen Ansicht gewifc nicht 

nur als Privatmeinung gewertet 

werden darf, kommt zu dem Er- 

gebnis, da& es fur Westeuropa in 

den 80er Jahren vier Perspektiven 

gebe, namlich entweder abermals 

verstarkte Abhangigkeit von den 

USA (Option Nr.l) oder ein nur 

teilweise US-abhangiges Europa 

(Option Nr. 2) Oder ein vbllig 

selbstandiges Europa mit eigenem 

Verteidigungssystem (Option 

Nr.3) Oder schlie&lich die "Finn- 

landisierung" Westeuropas (Option 

Nr.4).

Der Verfasser halt die Optionen 1 

und 4 fur unwahrscheinlich und 

glaubt fur die 80er Jahre an die 

Option Nr.2 ("Halb-Gaullismus"), 

fur die fernere Zukunft aber an 

die Option Nr. 3 (also an die vbl- 

lige Selbstandigkeit ~uropas). 

Zwischen Lbsung 2 und Lbsung 3 

liege allerdings ein langer und 

gewundener Weg, in dessen Ver- 

lauf vermutlich zahlreiche Ruck- 
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schlage zu verzeichnen seien. So- 

weit es an China liegt, so hofft 

es auf eine mbglichst schnelle 

Verwirklichung der Option Nr.3, 

da ein unabhangiges und selb

standiges Westeuropa, das sowohl 

der amerikanischen Einmischungs- 

hybris Paroli bieten als auch dem 

Hegemonismus der Sowjetunion 

kraftvoll entgegentreten kann.

Schon jetzt sei die Europaische 

Gemeinschaft, trotz all ihrer 

Schwachen, auf dem besten Weg, 

zu einer eigenstandigen politi- 

schen Kraft zu werden. Man kbn- 

ne diese Entwicklung "neogaulli- 

stisch" oder aber "halbgaulli- 

stisch" nennen, insofern sie ja 

nicht mehr so eigensinnig und 

antiamerikanisch-aggressiv sei wie 

der Gaullismus der 60er Jahre, 

der auf vollstandige Unabhangig- 

keit pochte, sondern sich eher 

flexibel gebe und nur auf langsa

me Abkoppelung von den USA 

drange. Am starksten sei der 

Neogaullismus in der Bundesrepu- 

blik Deutschland - gewik eine et- 

was abwegige Vorstellung!

Wichtigstes Instrumentarium des 

Neogaullismus sei die Politik der 

Entspannung, mit deren Hilfe sich 

die in Jalta festgelegte bipolare 

Herrschaftsteilung Europas lang- 

sam aufweichen lasse. Hauptsta- 

tionen der Entspannungspolitik 

seien bisher die Dialogangebote de 

Gaulles an die Ostblocklander aus 

dem Jahre 1966, ferner die Ost- 

politik der Regierung Brandt im 

Jahre 1969 und die KSZE-Gipfel- 

konferenz im Jahre 1975 gewesen. 

Freilich kbnne, wie oben (IV/1 

und 2) bereits ausgefiihrt, Ent

spannung und "Ostpolitik" nicht 

von den Europaern allein, sondern 

nur mit Hilfe der USA erreicht 

werden - ein entscheidendes Man- 

ko!

Die grb&ten Hindernisse auf dem 

Weg zu einer wirklichen europa- 

ischen Einheit sei einmal die nach 

wie vor bestehende Abhangigkeit 

von den USA, vor allem vom ame

rikanischen Atomschutz und vom 

amerikanischen Wahrungssystem, 

zum anderen die auseinanderstre- 

benden nationalen Interessen. Da& 

die europaische Sicherheit auf den 

nuklearen Schutz des fernen, 

durch einen Ozean getrennten 

Amerika angewiesen sei und dafc 

die Wahrung der USA - als Leit- 

wahrung - das Wirtschaftsgefuge 

europaischer Staaten durcheinan- 

derbringe - dies seien die beiden 

grundlegenden Widerspriiche, die 

bei der Griindung des europaisch- 

amerikanischen Biindnisses noch 

im Verborgenen gelegen hatten, 

die heute allerdings voll ans Ta- 

geslicht traten. Die Europaer 

seien bestrebt, Abhangigkeiten 

dieser Art sobaid wie mbglich ab- 
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zubauen. (Zu den divergierenden 

nationalen Interessen der Deut- 

schen, Franzosen und Briten vgl. 

Naheres C.a., Juni 1982, U 2).

Auch in ihrem Verhaltnis zu den 

Landern der Dritten Welt zeige 

die EG wachsende Selbstandigkeit. 

Die Staaten Westeuropas erwiesen 

sich hier als Krafte der Mitte, die 

danach trachteten, die Dritte Welt 

mittels "reformistischer" Politik 

weiterhin in Abhangigkeit von den 

Industrielandern zu halten. Die 

Europaer brauchten die Rohstoffe 

der Dritten Welt und unterhielten 

deshalb einen begrenzten Nord- 

Siid-Dialog. Es gehe ihnen darum, 

die Methoden des innerstaatlichen 

Disputs zwischen Kapital und Ar

beit analog auf die Nord-Sud-Be- 

ziehungen zu ubertragen, m.a.W. 

also die armen Staaten nach wie 

vor im beschrankten Ma&e auszu- 

beuten. Hierbei zeige sich die EG 

in den Methoden hbchst flexibel: 

Mit einigen Mittelmeeranrainern 

kamen meistbegiinstigte Wirt- 

schaftsbeziehungen zustande. Mit 

afrikanischen und asiatisch-pazi- 

fischen Staaten wurden Praferenz- 

beziehungen begriindet (u.a. im 

Abkommen von Lomi); auch der 

e uropais ch-a rabis ch-af rikanis che 

Dialog habe gewisse Kooperations- 

formen hervorgebracht, und mit 

den iibrigen Staaten der Dritten 

Welt sei Europa in einen Nord- 

Siid-Dialog eingetreten. Die EG 

hoffe, mit Hilfe solcher Arrange

ments ein politisches und wirt- 

schaftliches System auf die Beine 

zu stellen, das - mit Europa im 

Zentrum - afrikanische Staaten 

und verschiedene Lander des Na- 

hen Ostens umfafet.

Von einem europaischen mittleren 

Weg kbnne deshalb die Rede sein, 

weil die EG weder - wie z.B. die 

USA und die UdSSR - eine "kon- 

servative Au&enpolitik" anstrebe 

und zwar durch Beibehaltung des 

uberkommenen internationalen Sy

stems, noch auf eine "revolutiona- 

re Au&enpolitik" hinstrebe, wie 

sie von den meisten Landern der 

Dritten Welt ("neue Weltwirt- 

schaftsordnung" etc.) gefordert 

werde. Die EG habe sich mit an

deren Worten am Ende im inter

nationalen Klassenkampf als Kraft 

der Mitte etabliert, die den "Re- 

formismus" zu verwirklichen su

che. Hauptvertreter dieser Rich- 

tung seien die sozialdemokrati- 

schen Parteien in den verschiede- 

nen europaischen Landern.

Dies also sei am Ende die dreipo- 

lige Au&enpolitik der westeuropa- 

ischen Staaten: langfristige Ab

koppelung von den Landern der 

Dritten Welt, Eintritt in eine 

multipolare Welt und reformisti- 

sche Politik gegeniiber der Dritten 

Welt. China hofft, da& Europa mit



CHINA aktuell -548- September 1982

seinen multipolaren Bestrebungen 

Erfolg hat und daft es sich ande- 

rerseits starker als bisher fur die 

Probleme der Dritten Welt um ih- 

rer selbst - und nicht etwa nur 

um kurzfristiger wirtschaftlicher 

Interessen - willen interessiert.

Europa ist m.a.W. aus chinesi- 

scher Sicht drauf und dran, zu 

einem eigenstandigen Zentrum im 

internationalen Kraftespiel zu 

werden.

2.

Wiinsche Europas und Chi

nas an die wechselseiti- 

ge Adresse

a)

Wie China sich die 

europaische Au&enpolitik 

wunscht

Zweckma&igerweise hangt man die 

chinesischen "Wiinsche", die sich 

aus den verschiedensten Aussagen 

herausfiltern lassen, am Drei- 

Welten-Schema auf.

Danach soli Europa gegeniiber den 

Landern der Ersten Welt einer- 

seits eine Politik der Abkoppelung 

(deh. von den USA) und ande- 

rerseits der Einreihung in den 

weltweiten antihegemonistischen 

Frontenverband (d.g. gegeniiber 

der Sowjetunion) verfolgen.

Im Kreise der Lander der Zweiten 

Welt soli Europa als eine Art 

Multipolarisierungs-Lokomotive 

wirken und gegeniiber der Dritten 

Welt eine Politik der Zusammenar- 

beit betreiben, wobei Kooperation 

nicht nur in wirtschaftlichen, 

sondern auch in anderen Berei- 

chen stattfinden und sich nicht 

nur auf "Reformismus" beschran- 

ken, sondern dariiber hinaus auch 

den "revolutions re n" Vorstellun- 

gen der Dritten Welt Rechnung 

tragen soil.

b)

Wie sich die EG chinesi- 

sche AuRenpolitik 

wunscht

Zusammenarbeit mit den USA und 

Distanz zur Sowjetunion (ohne da& 

diese Distanz freilich gefahrliche 

Ausma&e annimmt) - dies etwa 

ware eine chinesische Au&enpolitik 

gegeniiber der Ersten Welt, wie 

sie den EG-Landern als wiinsch- 

bar erscheinen mufc.

Was chinesische Beziehungen zu 

den Landern der Zweiten und 

Dritten Welt anbelangt, so sollte 

sich die EG eine Zusammenarbeit 

auf jeweils alien drei Ebenen wiin- 

schen, wobei China aller dings 

einerseits um mehr Verstandnis 

fiir gewisse Besonderheiten gebe- 

ten und andererseits davon abge- 

halten werden mii&te, (vielleicht 

eines Tages) wieder mit den Mit- 

teln der Linken Strategie zu ar- 

beiten.

3.

Verbesserungsmdglich- 

keiten

a)

Kritik aw EG-Verhalten

Es wurde oben ausgefiihrt, da& 

China wenig Gespiir fiir gewisse 

Besonderheiten der EG zeigt; um- 

gekehrt konnte man "den" Euro- 

paern vorwerfen, da& sie allzu 

haufig Chinas langfristige Per- 

spektiven iiber die Stellung Euro

pas in der Weltpolitik belachelt 

haben. Wer sich lange genug mit 

China und den chinesischen Auf- 

fassungen beschaftigt, wird Euro

pa iiber kurz Oder lang neu "ent- 

decken", die Gefahrdungen und 

Chancen Europas neu einschatzen. 

Man sieht die EG vom Weltraumsa- 

telliten und nicht mehr vom 

Kirchturm aus.

Ein weiterer Minuspunkt, der der 

europaischen Politik anzukreiden 

ist, besteht darin, da& die EG 

bisher ihre Moglichkeiten, auf 

China einzuwirken, zuwenig ge- 

nutzt hat. Es kann z.B. kein 

Zweifel sein, da& der Indochina- 

Konflikt mit all seinen Gefahrdun

gen nur von zwei Landern wirk- 

lich effektiv entscharft werden 

kann, namlich von Vietnam und 

China. Nicht zuletzt die EG hatte 

hier als "ehrlicher Makler" die 

Gelegenheit, auf beide Streitpar- 

teien einzuwirken. Die blo&e 

Teilnahme an UNO-Abstimmungen 

Oder an einer von der UNO ver- 

anstalteten Indochina-Konferenz 

konnte demgegeniiber wenig Fort- 

schritte bringen.

Eine Zeitlang haben europaische 

Politiker versucht, China als Kar- 

te gegen die Sowjetunion zu be- 

nutzen - ein Unternehmen, das 

inzwischen allerdings an seiner 

eigenen Tragikomik gescheitert 

ist.

Schlie&lich ware den europaischen 

Staaten noch vorzuwerfen, da& 

sie im Handelsbereich den Japa- 

nern zuviel Raum iiberlassen und 

ihre Chancen auf diesem schnell 

wachsenden Markt nicht mit dem 

notigen Nachdruck verfolgen. Vor 

allem im Bereich der Gewahrung 

staatlicher Kredite und der Ein- 

raumung von Garantien bestiinden 

hier noch weite Spielraume.

b)

Kritik an der chinesi

schen EG-Politik

In erster Linie ist hier die bereits 

mehrere Male erwahnte undiffe- 

renzierte Betrachtungsweise und 

das mangelnde Verstandnis der VR 

China fiir gewisse Sonderprobleme 

und Sonderbediirfnisse der Euro- 

paer ("Ostpolitik", Entspannung) 

zu konstatieren. Zu sehr setzt 

Beijing auf die antihegemonisti- 

sche Verwendbarkeit der EG- 

Staaten. Des weiteren ware den 

Chinesen eine manchmal unreali- 

stische marxistische Verengung 

des Gesichtsfeldes bei der Beur- 

teilung der europaischen Probleme 

vorzuwerfen. Man ubersieht in 

Beijing, da& die gegenwartige 

Weltwirtschaftskrise nicht nur ein 

Problem der EG oder der "kapita- 

listischen Lander", sondern auch 

der sozialistischen Volkswirt- 

schaften ist.

Trotz solcher Gravamina darf man 

aber feststellen, da& die gegen- 

seitigen Beziehungen sich im 

gro&en und ganzen positiv - und 

im Aufwind eines zunehmend dif- 

ferenzierten Lernprozesses -ent- 

wickelt haben - und dies in gera- 

dezu sensationell kurzer Zeit. Es 

ist zu hoffen, da& dieser inzwi

schen eingeleitete Lernprozefc da- 

zu beitragt, auch die wenigen 

MiSverstandnisse, die noch das 

EG-China-Verhaltnis bestimmen, 

iiber kurz oder lang auszurau- 

men. Jedenfalls gibt es in der 

Weltpolitik kaum eine Entwicklung, 

die sich in so kurzer Zeit so er- 

freulich gestaltet hatte wie das 

Beziehungsgefiige zwischen den 

beiden Machten am bstlichen und 

am westlichen Ende des eurasi- 

schen Kontinents.
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I.

Warum China in Ostasien 

Freunde braucht

Anfang 1981 erschien ein Aufsatz 

von Jiang Yuanchun "Uber die 

sowjetische Ostasien-Strategie" 

(1), in dem folgende drei Haupt- 

thesen vertreten werden:

- Der strategische Schwerpunkt 

der Sowjetunion liegt in Europa. 

Dem Bereich Ostasien kommt in 

der sowjetischen Globalstrategie 

lediglich die Rolle einer wichtigen 

Flanke zu.

- Fiinffaches Ziel der sowjetischen 

Ostasien-Strategie ist es, die USA 

aus dem Westpazifik zu vertrei- 

ben, das strategische Uberge- 

wicht in Ostasien und im Westpa

zifik zu erlangen, China einzu- 

kreisen, das Kaiserreich Japan 

durch Drohungen und Verspre- 

chungen in die Knie zu zwingen 

und am Ende die Kontrolle liber 

die siidostasiatischen Lander zu 

erlangen.

- Ob diese Strategic gelingt, 

hangt ganz wesentlich vom Wider- 

stand der ostasiatischen Lander 

ab. Koordinierte antihegemonisti- 

sche Aktionen der bedrohten Lan

der gegen die sowjetische Aggres

sion und Expansion seien der 

Schlussel fur die Erhaltung von 

Frieden und Sicherheit in Ost

asien.

Um diese drei Thesen zu unter- 

mauern, werden eine Reihe von 

"Expansions"-Ma&nahmen der So

wjetunion im asiatisch-pazifischen 

Raum aufgezahlt. Im einzelnen:

- Die Sowjetunion halt vier japa- 

nische Inseln besetzt und baut 

ihre dortigen militarischen Ein

richtungen aus.

- Die sowjetische Pazifikflotte 

starkt ihre Krafte und verfligt 

inzwischen liber 700 verschiedene 

Kriegsschiffe.

- Die Cam-Ranh-Bucht in Vietnam 

wird zu einem wichtigen Stlitz- 

punkt der sowjetischen See- und 

Luftstreitkrafte in Slidostasien.

- Sowjetische Kriegsschiffe ope- 

rieren haufig im Siidchinesischen 

Meer.

- Die sowjetische Besetzung 

vietnamesischer Militarbasen bildet 

eine Bedrohung der lebenswich- 

tigen Malakka-Stra&e.

- Vietnam verwandelt gegenwartig 

die Bucht von Kompong Som in 

eine Versorgungsbasis flir die so

wjetische Pazifik-Flotte.

- Im November 1980 operierten 

der Flugzeugtrager "Minsk" und


