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den stadtischen Raum, der wiederum eine 

Reihe von tief greifenden sozialen Auswir- 

kungen besitzt. Wu fragt nun, wie sich diese 

Transformation der Stadt in China erklaren 

lasst und diskutiert dazu vier theoretische 

Entwicklungsperspektiven: 1) die Modemi- 

sierungstheorie, 2) die Dependenztheorie, 3) 

den wachstumsorientierten Staat und 4) den 

Ansatz des post-sozialistischen Ubergangs. 

Die Ansatze befriedigen aber nicht hinsicht- 

lich der Erlauterung der Entwicklungen in 

China, so dass Wu, trotz etwaiger Wider- 

spriiche der einzelnen Ansatze, eine neue 

{Combination vorschlagt: Er sieht ein fortge- 

schrittenes und marktwirtschaftlich orientier- 

tes stadtisches Wachstum in China, welches 

durch einen gewichtigen Wechsel eines 

wachstumsorientierten Staats zu untemeh- 

merisch agierenden Stadten unterstiitzt 

wiirde. Dabei wiirden der Standort und der 

Raum der Stadt selbst zu einer Handelsware 

gemacht. Zudem ware dieser Wechsel durch 

die Veranderung des Staates von einem 

Ressourcenverteiler zum Akteur auf dem 

Markt begleitet. Damit stiinde China vor 

einer neuen Phase der Stadtplanung und - 

entwicklung und sei auf dem Weg zu einer 

stadtischen Gesellschaft, mit der Stadt als 

entstehende soziale, politische und wirt- 

schaftliche Einheit.

Der Einleitung Wus folgend, bieten die 

einzelnen Aufsatze nun detaillierte Einblicke 

und weitere Erklarungsansatze zu den radi- 

kalen Transformationsprozessen in der 

chinesischen Stadt. Dabei verarbeiten die 

Autoren haufig Ergebnisse ihrer For- 

schungsprojekte oder Feldaufenthalte. Zu

dem werden die Erkenntnisse eingebettet in 

eine Diskussion um zumeist „westliche“ 

konzeptionelle oder theoretische Ansatze 

und Begriffe und bieten damit wichtige 

Beispiele fur eine Beriicksichtung der be- 

sonderen Kontexte in China. Lediglich der 

Beitrag von Giroir zu geschlossenen Wolin- 

anlagen mit Golfplatz geht den eigenen, zum 

Schluss aufgeworfenen Fragen nicht weiter 

nach und bietet so nur einen guten deskripti- 

ven Uberblick zum neuen Phanomen. Vor 

dem Hintergrund dieser Aufbereitung ist es 

dann aber ein wenig schade, dass nur wenige 

Autoren, dazu zahlen Abramson, Kumar und 

B. Q. Li, S.-M. Li sowie Shin, chinesisch- 

sprachige Aufsatze rezitieren; und dies trotz 

der Forschungsarbeit der Autoren im Land. 

Damit wird die Gelegenheit verpasst the- 

menspezifische Diskussionen, die innerhalb 

Chinas gefuhrt werden, starker aufzugreifen 

und einer englischsprachigen Leserschaft 

zuganglich zu machen.

Mittlerweile gibt es eine unzahlige Anzahl 

von Publikationen zur chinesischen Stadt. 

Mit dem Band bereichert Fulong Wu aber 

den Routledge-Verlag, da ihm eine Zusam- 

menstellung und Verkniipfung von fundi er- 

ten und aktuellen Artikeln von Kollegen aus 

China, Grofibritannien, Kanada und den 

USA zu bedeutenden Entwicklungslinien der 

chinesischen Stadt gelingt.
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Mit dem vorliegenden Band werden die 

ersten Teilergebnisse eines komparatistisch 

angelegten Forschungsprojektes zu den 

psychologischen Auswirkungen der Wahlen 

auf dem Land und in den Stadten Chinas 

vorgestellt. Gleichzeitig handelt es sich um 

den Auftaktband einer neuen Reihe vor- 

nehmlich politologischer und soziologischer 

Untersuchungen zu Transformationsphano- 

menen in Ostasien.

Seit 1988 gibt es in der VR China ein Gesetz 

fur die Wahlen der Leitung der Dorfverwal- 

tungskomitees, seit 1990 eines fur die Lei

tung der stadtischen Nachbarschaftskomi- 

tees. Bisher hat sich die Wissenschaft vor- 

nehmlich mit der von offizieller Seite so 

proklamierten „chinesischen Form der De- 

mokratisierung“ - der Demokratisierung 

„von unten“ - beschaftigt. Zwar wurden die
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Wahlen in den stadtischen Einwohnerkomi- 

tees immer auch im Zuge der Diskussion der 

Dorfwahlen erwahnt, gleichzeitig aber dar- 

auf hingewiesen, dass diese nicht vergleich- 

bar seien, da die stadtischen im Gegensatz 

zu den landlichen Wahlen vorrangig „top- 

down“ organisiert und die Entscheidungs- 

kompetenzen der Einwohnerkomitees im 

Vergleich zu den landlichen Dorfverwal- 

tungskomitees marginal seien.

Heberer befasst sich nun mit den Ende der 

1990er Jahre neu geschaffenen Nachbar- 

schaftsvierteln (shequ weiyuanhui), in denen 

stadtische Einwohnerkomitees (jumin weiy- 

uanhui) in grbBeren Einheiten zusammenge- 

fasst wurden. Der Schwerpunkt der Untersu- 

chung liegt auf der Analyse der Veranderung 

des politischen Bewusstseins durch die 

Mbglichkeit, zu wahlen. Dafur wird aus der 

Perspektive des rational choice institutiona

lism der Frage nachgegangen, unter welchen 

Voraussetzungen die Menschen Interesse 

entwickeln, an den Wahlen teilzunehmen (zu 

partizipieren), sich „freiwillig“ an den Akti- 

vitaten der Einwohnerkomitees zu beteiligen 

und inwieweit diese Partizipation auf das 

politische Bewusstsein, die Einstellungen 

und Werte der Beteiligten einwirkt (S. 16). 

Dabei wird zwischen dem instrumentellen 

Charakter der Partizipation (Erhbhung der 

Regimelegitimitat) und dem dynamischen 

Charakter (Veranderung des Bewusstseins) 

unterschieden. Ohne explizit auf partizipati- 

ve Demokratietheorien oder „Standardmo- 

delle“ der Partizipationsforschung zu ver- 

weisen, wird jedoch auch hier die These 

vertreten, dass Partizipation u.a. von dem 

Glauben an die Wirkungsmacht des eigenen 

Handeln {efficacy) abhangig ist, zu politi- 

schem Lemen und zu einer Gesellschaft oder 

sogar Gemeinschaft (im Sinne des Komm- 

unitarismus) mit verantwortungsbewussten 

Biirgem und damit in letzter Konsequenz zu 

einer leichteren Regierbarkeit, zu mehr 

Stabilitat des politischen Systems bzw. zu 

einer Erhbhung der Regimelegitimitat fuhren 

kann (S. 16-17/42-43).

Der einfuhrende theoretische Teil fallt rela- 

tiv ausfuhrlich aus: So wird die Erlauterung 

der jeweils spezifischen Verwendung von 

insgesamt neun Schliisselbegriffen (wie 

Partizipation, Wahlen, Vertrauen, Efficacy, 

Legitimitaten, Stabilitat und Citizenship) 

dem Untersuchungsdesign vorgeschaltet. Da 

die Shequ-Wahlen vorrangig noch indirekt 

durch Wahldelegierte ausfuhrt werden und 

das Engagement in den Stadtteilvierteln 

grbBtenteils nicht auf Freiwilligkeit beruht, 

wird fur Partizipation beispielsweise im 

vorliegenden Kontext darauf verwiesen, dass 

man sich mit der „mobilisierten“ Partizipati

on beschaftige, die dazu dienen kbnne, an 

die „politische Partizipation" heranzufuhren 

(S. 20). Die Politikimplementierung, die in 

der Partizipationsforschung das Ergebnis der 

Partizipation darstellt, wird hier der Partizi

pation vorgeschaltet. Hierbei wird auf den 

theoretischen Ansatz der Koproduktion - 

hauptsachlich in Verwaltungswissenschaften 

gebraucht - verwiesen, der die Unterstut- 

zung der Regierung bei der Umsetzung von 

Wohlfahrtsaufgaben durch die „Partizipati- 

on“ des Burgers in Gemeinschaftsaufgaben 

beschreibt. Partizipation bedeutet also in 

China weniger die Emanzipation der Burger 

als vielmehr die Lbsung von Problemen des 

Alltagslebens (S. 22).

Die empirischen Erhebungen basieren auf 

„qualitativen Befragungen" von insgesamt 

140 STzegw-Bewohnem und 38 Funktionaren 

aus den Jahren 2003 und 2004 in drei aus- 

gewahlten Orten: dem schwerindustriell 

gepragten Shenyang im Nordosten, dem in 

der Wirtschaftssonderzone liegenden Shenz

hen im Siiden und der westlichen Megacity 

Chongqing.

Wahrend in den Kapiteln zwei bis sechs die 

Geschichte der Herrschaftskontrolle in den 

Stadten, die Reform der Einwohnerkomitees, 

die Aufgaben, Funktionen und Organisation 

der neuen Nachbarschaftsviertel, die Analy

se derselben als neue Sozialinstitution und 

der Partizipationsgrad sowie die Partizipati- 

onsformen innerhalb der Shequ dargestellt 

werden, widmet sich der Autor im siebten
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Kapitel schlieBlich den stadtischen Wahlen. 

Nach einer generellen Diskussion zu Wahlen 

in autoritaren Systemen folgen Ausfuhrun- 

gen uber den Wahlprozess, iiber die Einstel- 

lung der Befragten zu den Wahlen und die 

praferierten Wahlformen. AbschlieBend wird 

konstatiert, dass die stadtischen Wahlen top- 

down strukturiert seien und weder die zur 

Wahl stehenden Positionen noch die Wahl 

an sich auf groBes Interesse stoBen. Fur 

diesen Umstand werden verschiedene Griin- 

de angefuhrt: Die Kandidaten miissen in der 

Regel einen Hoch- oder Fachhochschulab- 

schluss vorweisen und die in den Nachbar- 

schaftsvierteln aktiven Burger sind in der 

Regel wenig wohlhabend und/oder arbeitslos 

und damit in gewisser Weise abhangig von 

den Verwaltungsorganen. Regional lasse 

sich jedoch eine starkere Partizipation in 

dem schwerindustriell gepragten Nordosten 

feststellen, wohingegen das durch Zuwande- 

rung und groBe Einkommensunterschiede 

gepragte Shenzhen eine sehr geringe Partizi

pation aufweise, so der Befund. Chongqing 

nehme eine Mittelposition ein - worin diese 

besteht, wird jedoch nicht weiter ausgefuhrt.

Im vorletzten Kapitel wird die Autonomic 

der stadtischen Selbstverwaltung diskutiert 

und in Frage gestellt. Da die Motivation zu 

Gemeinschaftsaktivitaten von oben verord- 

net werde, bezeichnet der Autor in Anleh- 

nung an Etzioni diese Form der Gemein- 

schaftsbildung als „autoritaren Kommunita- 

rismus" (S. 182). Im Schlusskapitel werden 

die Ergebnisse entlang der eingangs einge- 

fuhrten Schliisselbegriffe zusammengefasst. 

Insgesamt werden die Wahlen zu den Ein- 

wohnerkomitees als zu „neu“ eingestuft, um 

z.B. Vertrauen oder Efficacy hervorbringen 

zu konnen. Dennoch wird in den neuen 

Partizipationsspielraumen das Potenzial 

gesehen, das System zu stabilisieren und die 

Regimestabilitat zu starken.

Insgesamt liegen die Starken dieses Bandes 

in den zahlreich zitierten Fallbeispielen im 

mittleren Teil des Buches. Der Leser erhalt 

tieferen Einblick in die Organisation der 

Nachbarschaftsviertel und deren soziale 

Strukturierung. So wird deutlich, wie sehr 

die Stabilisierung des Systems und die Legi- 

timierung der Parteiherrschaft vom Aufbau 

eines sozialen Sicherungssystems abhangt 

(S. 95). Zu bemangeln ware der unkritische 

Umgang mit dem Begriff „Harmonische 

Gesellschaft“ und die geringe Differenzie- 

rung nach lokalen Besonderheiten. Auf 

jeden Fall liefert dieses Buch provokante 

Thesen und theoretische Impulse fur die 

breite Diskussion zur politischen Reform auf 

der Basisebene, sowie zu den Themenkom- 

plexen Partizipation und Regimelegitimitat. 

Es verdient, breit besprochen zu werden.

Nora Sausmikat
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Man konnte angesichts des rapiden wirt- 

schaftlichen Aufstieg Chinas, der mit der 

medialen Inszenierung der Olympischen 

Spiele seinen vorlaufigen Hohepunkt er- 

reicht hat, Japans Wirtschaft nach dem 

„verlorenen Jahrzehnt“ und dem darin ent- 

zauberten „Japan-Mythos“ aus den Augen 

verloren haben. Doch ein niichtemer Blick 

auf einige okonomische Kennzahlen erinnert 

daran, dass Japan auch weiterhin die mit 

Abstand zweitgroBte Volkswirtschaft ist und 

fur Asien immer noch den grbBten und 

wichtigsten Markt darstellt. Aus diesem 

Grund ist es empfehlenswert, sich die Be

sonderheiten des japanischen Markts und 

seiner Akteure vor dem Hintergrund des 

„verlorenen Jahrzehnts" und den anschlie- 

Benden „Reformjahren“ wieder vor Augen 

zu fuhren. Dieses Ziel verfolgen Albrecht 

Rothacher und seine Mitverfasser mit einer 

Einfuhrung in Japans Wirtschaft nach der 

Krise, indem sie der Frage nachgehen, ob die 

wirtschaftliche Erholung der letzten Jahre 

lediglich ein Strohfeuer in der Stagnations- 

krise bedeuten oder doch Lehren und struk- 

turelle MaBnahmen aus dem „verlorenen


