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hauptsachlich in asiatischen sowie wenigen lateinamerikanischen und europaischen 

Grob- und Megastadten. Hauptthemenfelder waren Umweltmanagement, soziales 

und raumliches Informationsmanagement sowie Planungs- und Designmethoden fur 

stadtische Regeneration. Neben den Wissenschaftlem des cSUR kamen Vortragende 

aus Siidost- und Ostasien, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, der Tiirkei und den 

USA. Die vorgestellten Projekte besaben einen starken Anwendungsbezug, 

theoriebezogene Diskussionen traten vergleichsweise zuriick. in einer die Konferenz 

begleitenden Videoumfrage unter den anwesenden Wissenschaftlem wurden die 

Teilergebnisse und -arbeiten zusammengefuhrt, als Gesamtergebnis ein Netz von 

Faktoren, Problemen, Ansatzen, Zielen des Feldes urbaner stadtischer Regeneration 

zusammengetragen und in der Abschlusssitzung prasentiert bzw. diskutiert. Dies 

stellt einen vielversprechenden Ausgangspunkt fur die Entwicklung eines 

holistischen Konzepts stadtischer Regeneration dar.

Wiinschenswert ware mehr Zeit fur eine Diskussion der Beitrage gewesen, die in 

dem gefullten Programm mit bis zu sechs Vortragen je Stunde leider kaum 

stattfinden konnte. Die Beitrage zeugten von intensiver und ertragreicher Arbeit des 

Zentrums, basierend auf Lemen und Lehren auf Augenhbhe mit den intemationalen 

Partnem und befanden sich an der Forschungsfront von angewandter Stadtplanung, 

Stadtgeographie und Architektur.

Derzeit lauft die Auswahl der Zentren, die fur die zweite 5-Jahres-Phase des 

nationalen Exzellenzprogrammes gefordert werden. Die Wissenschaftler des cSUR 

haben sich beworben fur den Aufbau eines „Global Center for Sustainable Urban 

Regeneration41 (GcSUR), mit dem Ziel, die Aktivitaten des Zentrums zu 

intensivieren und seine Internationale Bedeutung zu starken. Anzustreben fur diese 

Phase ware eine weiterreichende Verknupfung angewandter und theoretischer 

Forschung. Mit Blick auf die grobe Expertise deutscher interdisziplinarer 

Stadtforschung sowie etablierter deutsch-japanischer Wissenschaftsbeziehungen 

ware eine Intensivierung der tagungs- und austauschgestiitzten Netzwerke 

wiinschenswert, die unter Umstanden in vergleichbare Initiativen auf deutscher Seite 

einmiinden konnten.

Weitere Informationen zum cSUR sind abrufbar unter: http://csur.t.u-tokyo.ac.jp/

Tabea Bork, Frauke Kraas

Global Player China: auf dem Weg zur Weltmacht

Katholisch-Soziale Akademie Franz-Hitze-Haus in Kooperation mit dem Institut fur 

Sinologie und Ostasienkunde der Universitat Munster, Munster 16.-17. Mai 2008

Wegen der Olympischen Spiele ist in diesem Jahr das Interesse der Weltoffentlich- 

keit in besonderer Weise auf die Volksrepublik China gerichtet. Aber auch ohne 

dieses „Mega-Ereignis“ miissen sich Europa und Deutschland starker mit dem neuen 

Global Player China auseinandersetzen: Rund 20% der Weltbevblkerung leben in
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diesem Land, China ist mittlerweile zur viertgrbBten Volkswirtschaft der Welt 

aufgestiegen und ist dabei, die grbBte Welt-Handelsmacht zu werden; auch politisch 

wachst sein Einfluss in der Welt. Der Aufstieg Chinas in nur 30 Jahren von der 

Peripherie in das Zentrum von Weltpolitik und Weltwirtschaft ist jedenfalls 

historisch beispiellos und bringt gravierende globale Konsequenzen mit sich.

Zunachst ging Prof. Dr. Reinhard Emmerich, Direktor des Instituts fur Ostasienkun- 

de und Sinologie der Universitat Munster, auf das China-Bild in Deutschland ein, 

das seit dem Mittelalter zwischen Faszination, Idealisierung und Bewunderung auf 

der einen Seite und Ablehnung, Bedrohungsvorstellung und Abwehrhaltung auf der 

anderen Seite schwanke. Viele der historischen Bilder wirkten noch heute nach bzw. 

konnten durchaus auf die heutige China-Perzeption iibertragen werden. Die 

gegenseitige Beeinflussung war intensiver, als wir uns das heute vorstellen: Die 

Berichte der China-Missionare haben die europaische Aufklarung in einem heute 

leider in Vergessenheit geratenen MaBe beeinflusst, so Emmerich.

Dr. Martin Kittlaus, Mitarbeiter am Institut fur Ostasienkunde und Sinologie der 

Universitat Munster, ging dann der Frage nach, ob die chinesische Partei-Ideologie 

nur Lippenbekenntnisse und Worthiilsen darstelle. Er unterschied sehr stark 

zwischen der Haltung der Bevblkerung und der Elite in dieser Frage. Bei der 

„normalen“ Bevblkerung sei die Ideologic nicht mehr ein Instrument der 

Mobilisierung und Integration; letztere erfolge vor allem uber den bkonomischen 

Erfolg und einen - manchmal iibersteigerten - Nationalismus.

Fur die Elite hingegen habe die Partei-Ideologie eine enorme Relevanz und diene in 

erster Linie als Herrschaftsinstrument zur Legitimierung des Macht- und 

Gewaltmonopols. Zum anderen habe sie die Funktion der Selbstvergewisserung und 

der Selbstreflexion inne und diene durch gemeinsame Sprachregelungen dem 

Bedurfnis nach „kognitiver Sicherheit“. Und schlieBlich wirke sie auch als 

„kognitiver Filter" fur die Wahmehmung der politischen, sozialen und wirtschaftli- 

chen Realitat, stelle ein Integrationsinstrument fur die politische Elite Chinas dar 

und diene somit sowohl der Identitat als auch der Stabilitat des politischen Systems. 

„Herzstiick“ dieses Selbstverstandnisses ist die Erklarung der vier Grundprinzipien, 

die auf eine Definition von Deng Xiaoping aus dem Jahre 1979 zuriickgingen: 1. 

Das Festhalten am sozialistischen Weg; 2. an der Fiihrung durch die KP Chinas; 3. 

an der demokratischen Diktatur des Volkes und 4. am Marxismus-Leninismus und 

den Ideen Mao Zedongs; sie stelle gewissermaBen einen verbindlichen ideologi- 

schen Rahmen dar, welcher gleichzeitig auch die Grenzen markiere, welche 

pohtischer Dissens nicht iiberschreiten diirfe.

Die ,sozialistische Marktwirtschaft’: Grundlage eines Demokratisierungsprozesses 

in China?" war dann das zweite Thema von Kittlaus. Die Reformpolitik seit 1978 

bzw. die Einfuhrung von kapitalistischen Elementen in der Wirtschaftsordnung 

werde durch die Notwendigkeit der Entfaltung der Produktivkrafte in der 

„Anfangsphase des Sozialismus" legitimiert, indem die Erfolge des kapitalistischen
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Systems ubemommen wiirden. Das betreffe vor allem die Eigentumsordnung, die 

Einkommensverteilung und die Allokation der Ressourcen. Seit 1992 sei so eine 

exorbitante Dynamik im wirtschaftlichen Bereich entstanden, der im politischen 

Bereich eine „lahmende Statik“ gegeniiberstiinde.

Gilt also die Aussage, dass eine marktwirtschaftliche Ordnung ein demokratisches 

System erfordere und vice versa, dass also die Einfuhrung einer sozialistischen 

Marktwirtschaft automatisch zu einer demokratischen Ordnung fuhre? Im Kontext 

des chinesischen „Kaderkapitalismus“ sprach sich Kittlaus deutlich gegen einen 

solchen Automatismus aus. Sicher habe in den letzten Jahren eine Pluralisierung der 

Gesellschaft stattgefunden; aber zur Entstehung einer Zivilgesellschaft im 

westlichen Sinne sei es noch ein weiter Weg. Eher kbnne man derzeit von einer 

„kontrollierten Transformation von oben nach unten“ und von Ansatzen einer 

„Staatsburgergesellschaft“ sprechen. Die Einfuhrung weiterer Demokratie-Elemente 

hange derzeit vor allem von der Einschatzung der Beherrschbarkeit des 

gegenwartigen Transformationsprozesses durch die politische Fiihrung ab.

Der Diplomat und aubenpolitische Berater Dr. Heinrich Kreft (Berlin) ging dann der 

Frage nach, welche Schattenseiten dem beeindruckenden Wirtschaftsboom Chinas 

gegeniiberstunden. Auf der eine Seite habe das nominale Pro-Kopf-Einkommen erst 

im Jahre 2002 die Grenze von 1000 $ iiberschritten und belaufe sich im Jahre 2007 

auf 1700 $. Die Direktinvestitionen in China beliefen sich inzwischen auf 55-60 

Mrd. $. (2006). Diesen Erfolgen stiinde aber eine Kehrseite gegenilber, die enorme 

Herausforderungen zur Folge habe, zu einer standigen Gratwanderung zwischen 

Wachstumsstreben und der Uberwindung der internen Widerspriiche fuhre und nicht 

zuletzt eine Erosion der fuhrenden Stellung der KP Chinas mit sich bringen kbnne. 

Es sei daher durchaus fraglich, ob ein in die Weltwirtschaft integriertes Land auf 

Dauer unter der Fiihrung einer zentralistischen, marxistisch-leninistischen Partei 

bestehen kbnne. Im einzelnen ging er dann auf die soziale Differenzierung, die zu 

wachsenden Einkommensgegensatzen fuhre und damit sozialen Sprengstoff in sich 

berge, und die landliche Entwicklung ein, durch die zwar generell die Armut auf 

dem Land gesunken sei, aber auch eine zunehmende regionale Unausgewogenheit in 

China entstanden sei. Der Urbanisierungsgrad sei von 20%(1985) auf 40%(2008) 

gestiegen; bis zum Jahre 2030 wird erwartet, dass weitere 300 Millionen Menschen 

in die Stadte abwanderten. Fur die Entwicklung der Infrastruktur sei der Einsatz der 

Wanderarbeitnehmer derzeit unverzichtbar, die sich allerdings haufig in prekaren 

Lebens- und Arbeitsverhaltnissen befanden. Die grbBte Schattenseite stelle aber 

derzeit die Schadigung der Umwelt dar, die nach einem pessimistischen Szenario 

sogar das Wirtschaftswachstum „auffressen“ kbnne. Die Dringlichkeit eines sozial 

und bkologisch vertraglichen Entwicklungsmodells werde aber mittlerweile auch 

von der politischen Fiihrung anerkannt, die aber nur liber begrenzte Mbglichkeiten 

des Umsteuems verfuge. Allein aufgrund seiner GrbBe sei China heute zu einem 

relevanten Faktor in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft geworden; wir alle
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miissten uns daher den Erfolg Chinas wiinschen und durch unsere Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit zur Losung der Probleme beitragen, betonte Kreft abschlieBend.

Katharina Glaab, Institut fur Politikwissenschaft der Universitat Munster, setzte sich 

dann mit dem Thema „Vom regionalen zum globalen Hegemon? Chinas 

Interessenpolitik in Sudostasien und Afrika“ auseinander. Nach ihren Worten stelle 

Sudostasien traditionell einen „naturlichen Einflussbereich“ chinesischer Macht dar, 

in dessen Selbstwahmehmung es sich als „uberlegener Staat“ und „Mitte der Welt“ 

ansehe. Heute waren die Beziehungen von territorialen und okonomischen 

Interessen sowie dem chinesischen Versuch der „Eindammung“ Taiwans und der 

Minderung des japanischen und amerikanischen Einflusses gepragt. Eine ahnliche 

Politik und Interessenstruktur sei auch in den wieder erwachten Afrikabeziehungen 

festzustellen. China und Afrika, wo der Anted von 01 und Gas am gesamten Export 

nach China im iibrigen 62% ausmache, verbinde eine zunehmend pragmatische 

Politik, die oftmals unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfeausgefuhrt wird.

AbschlieBend setzte sich Dr. Kreft mit den Konsequenzen des Aufstiegs Chinas fur 

Europa und die Bundesrepublik Deutschland auseinander: Der epochale Trend 

unserer Zeit sei in einer globalen Machtverschiebung in Richtung Asien zu sehen, 

betonte er. So sei China von einem NutznieBer nun zu einem Teilhaber der 

intemationalen Gemeinschaft und Mitgestalter der Weltordnung geworden. 

Allerdings scheme man sich derzeit eher zogernd mit dieser neuen Rolle und 

Aufgabe anzufreunden. Da die Energie- und Ressourcensicherheit fur China auf 

kurz- und mittelfristige Sicht von zentraler Bedeutung ist, seien gerade in diesem 

Bereich Interessen-Konflikte mit anderen Regionen der Welt zu moglich. Nach 

seiner Einschatzung musse der Westen an der Stabilitat Chinas interessiert sein und 

Angebote machen, die auBen- und innenpolitischen Risiken des wirtschaftlichen 

Aufstiegs Chinas - deren sich aber auch die politische Fiihrung Chinas bewusst sei - 

zu begrenzen. Dazu sei es allerdings erforderlich, daB innerhalb der Europaischen 

Union und in den transatlantischen Beziehungen ein verstarkter Dialog liber die 

Gestaltung der zukiinftigen Zusammenarbeit mit China gefuhrt werde.

Heinz Meyer


