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auch eine „groBe zivilisierte Macht auBeror- 

dentlichen Typs“ (S. 241).

Neben der inneren Entwicklung der beiden 

Kriegsgegner und der speziellen Bedeutung 

Amerikas als - schon damals - wichtiger 

asiatisch-pazifischer Macht werden im vor- 

liegenden Sammelband indes auch andere 

Aspekte eingehend beleuchtet. Sowohl die 

Auswirkungen des japanischen Sieges auf 

die indische Nationalbewegung als auch die 

europaische Sicht der Volker Asiens als 

einer „Gelben Gefahr“ fiir die angeblich 

hoheren zivilisatorischen Gitter des Alten 

Kontinents werden ausfiihrlich behandelt.

Alles in allem ist das Buch eine eindrucks- 

volle und hilfreiche Lekttire fur all diejeni- 

gen, die den russisch-japanischen Krieg 

nicht mehr als isoliertes Ereignis femab der 

Zentren der Weltpolitik betrachten wollen, 

sondem sich vielmehr um einen globalen 

Zugang zu den Ereignissen berniihen, die 

vom Februar 1904 an die Aufmerksamkeit 

einer iiberraschten europaischen und ameri- 

kanischen Offentlichkeit fesseln sollten. Ob 

man tatsachlich vom „Anbruch einer neuen 

Zeit“ sprechen kann, bleibt freilich der eige- 

nen Interpretation dieser Formulierung 

uberlassen. Dass aber der Krieg zwischen 

Port Arthur, Tsushima und Mukden erhebli- 

che Folgen nicht nur fiir die beteiligten 

Machte hatte, geht aus dem Lesen dieses 

Buches unzweifelhaft und sehr klar hervor.

Holger Alisch
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Ostasiens Stellung und Beitrag im weltwei- 

ten Prozess der Globalisierung riickt allmah- 

lich in die Diskussionsforen der (regiona- 

listischen) Sozialwissenschaften. Der jetzt 

von Hanns W. Maull und Martin Wagener 

vorgelegte Band geht auf eine Tagung zu- 

riick, die im Oktober 2007 in der Europa

ischen Akademie Otzenhausen/Pfalz 

stattfand und von der ASKO EUROPA- 

STIFTUNG und von der Hanns-Seidel- 

Stiftung fmanziert wurde.

Das Buch, das aus 18 Einzelbeitragen be- 

steht, kreist nach Angabe der Herausgeber 

um die Frage, „wie die Politik in Ostasien 

die Globalisierung zu gestalten versucht und 

zugleich von ihr gestaltet wird.“ Behandelt 

werden die Themen Politik, Gesellschaft, 

Internationales, Demographic, Okologie, 

Sicherheit einschlieBlich Terrorismus und 

Piraterie. Die Beitrage sind von ausgewiese- 

nen, oft jiingeren Autoren geschrieben, und 

verbleiben auf einem sehr aktuellen Stand 

der Thematik, so dass das Buch insgesamt 

eine erfreuliche Bestandsaufnahme der 

regionalen und teilweise auch der internatio- 

nalen Situation Ostasiens bietet. Wie bei 

alien Sammelbanden, ragen einzelne Auf- 

satze besonders heraus, z.B. Martin Wage

ners Uberlegungen zur auBenpolitischen 

Doppel-Orientierung der ASEAN-Gruppe an 

den USA und China, Dirk Nabers’ Presenta

tion eines „offenen Regionalismus“ in Ost

asien, Jbm Doschs kritische Durchleuchtung 

des ASEAN-Erfolges und seiner Grenzen im 

Rahmen der selbst gewahlten Konferenzdip- 

lomatie. Die Betonung einzelner Arbeiten 

mindert nicht den Eindruck von einer erheb- 

lichen Qualitat fast aller iibrigen Beitrage. 

Das gilt vor allem fur das souveran ge- 

schriebene Schlusskapitel von Hanns Maull.

Nicht vollig tiberzeugend gelungen sind 

klare Antworten mit Blick auf die Themen- 

stellung des Bandes. Wer selbst Sammel- 

bande organisiert und herausgegeben hat, 

weiB, dass es oft schwierig ist, die Mitauto- 

ren auf die Linie des prioritaren Anliegens 

zu bringen. Die Versuchung der Uberkon- 

zentration auf von den Autoren bisher be- 

handelte Themen und Denkfiguren setzt 

Grenzen fur die Behandlung der als Aufgabe 

zugewiesenen Fragestellung. Dem interes- 

sierten Leser wird keineswegs immer klar, 

was in nicht wenigen Aufsatzen langere 

Passagen mit Globalisierung im Sinne der 

Aufgabenstellung des Bandes bzw. des
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urspriinglichen Symposiums zu tun haben. 

Unbestreitbar ist die Doppelaussage richtig, 

dass Ostasien zu den Gewinnern der Globa

lisierung zahlt und dass vieles, was in China, 

Sudkorea oder der ASEAN-Gruppe an Pla- 

nen und Bemiihungen um Kooperation, an 

gesellschaftlich sozialem Wandel, an Si- 

cherheitsinitiativen, an einem sich schar- 

fenden bkologischen Bewusstsein usw. 

entstanden ist, einem weltweit geteilten 

Modemisierungstrend entspricht, den wir 

Globalisierung nennen. Weniger klar bleibt 

jedoch der liber ein bloBes Mitmachen hi- 

nausgehende aktive Anteil Ostasiens an 

dieser Globalisierung. Die Weltzivilisation 

wird immer mehr durch wissenschaftliche 

Standards, Innovationen und entsprechende 

Eingaben in die Politik gepragt. Warum dies 

nicht auf einer komparativen Basis zu ver

folgen ist, die dann aber auch global ange- 

legt sein musste und sich nicht auf Ostasien 

beschranken darf, bleibt unerfindlich. Ord- 

nungspolitische Impulse aus Asien in die 

Weltgemeinschaft, um es noch deutlicher zu 

sagen asiatische Uberlegungen zu politi- 

schen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Strukturen und Handlungsmbglichkeiten im 

internationalen Feld und nicht zuletzt auf 

dem Gebiet Forschung und Entwicklung 

werden bestenfalls gestreift. Das Verhaltnis 

von „rule making41 und „rule taking14, heute 

fur jede Globalisierungsanalyse unter poli- 

tikwissenschaftlicher Verantwortung unver- 

zichtbar, kommt alienfalls hier und dort 

indirekt zur Sprache. Und es fehlt die Ausei- 

nandersetzung mit dem hybriden Charakter 

ostasiatischer Staatlichkeit, also das Span- 

nungsverhaltnis zwischen iiberkommener 

Kultur und einer Modeme, die im Ansatz 

nicht die eigene ist und damit erst noch so 

beeinflusst werden muss, dass die Region 

nicht einfach der Globalisierung ausgesetzt 

bleibt. Sinnvoll und unverzichtbar ware ein 

Aufgreifen der Diskussionen um ein Asiati- 

sches Jahrhundert gewesen (weil es wahrlich 

global ausstrahlen wtirde!) oder eine Aus- 

einandersetzung mit Kishore Mahbubani und 

ahnlich argumentierenden Autoren, die sich 

nachvollziehbare Gedanken um einen Aus- 

gleich zwischen Ost und West machen.

Dem Band miiBte ein zweiter folgen, der 

dichter an Ostasiens Leistungen und Mog- 

lichkeiten eines sich global auswirkenden 

„rule making44 folgt. Wir leben in viel- 

faltigster Hinsicht in einer Phase eines gra- 

vierenden weltpolitischen Umbruchs. Der 

ostasiatische Anteil daran muss studiert und 

gewichtet werden - und in Bezug auf jene 

spate Westlichkeit gesetzt werden, die bis 

auf weiteres immer noch unser beherrschen- 

des Zivilisationsparadigma ist.

Manfred Mols

Jeffrey N. Wasserstrom: Global 

Shanghai, 1850-2010. A History in 

Fragments

New York, London et al.: Routledge, 2008.

170 S., EUR 26,99

Der Historiker Jeffrey N. Wasserstrom 

(University of California, Irvine) hat mit 

Global Shanghai ein Buch vorgelegt, das auf 

knapp 170 Seiten kaleidoskopartig eine 

Geschichte Schanghais erzahlt. Jedes der 

sieben Kapitel beleuchtet ein historisch 

bedeutsames Jahr im Abstand von 25 Jahren 

(1850, 1875, 1900, 1925, 1950, 1975,2000). 

Die entsprechenden Jahre stellen - so Was

serstrom - nicht mehr als kurze snapshots 

dar, sind jedoch in der Lage, Geschichte und 

Mythos der Stadt zu untersuchen und Dis- 

krepanzen zwischen unseren Vorstellungen 

liber Schanghai und der Realitat deutlich zu 

machen.

Eine zentrale These des Buches ist, dass 

Schanghai in Vergangenheit und Gegenwart 

eine „global city44 war und ist: Ihre aktuelle 

Globalisierung im 21. Jahrhundert ist eine 

Reglobalisierung, die mit der Griindung der 

Zeitung North China Herald 1850 ihren 

Anfang hat. Der Herald verbindet seit seiner 

ersten Ausgabe im Jahr 1850 - dem Jahr, wo 

auch Chinesen begannen, sich in den Kon- 

zessionsgebieten niederzulassen und die


