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Professor Dr. Wolfang Wittwer

Am 03.03.88 verstarb Prof. Dr. Wolfgang Wittwer in Hannover. Wohl 

selten hat ein auBerhalb der Asienforschung stehender Wissenschaftler 

einen so groBen EinfluB auf die Entwicklung der gegenwartsbezogenen 

Siidostasienforschung gehabt, wie Prof. Dr. Wolfgang Wittwer. Der in 

Kiel habilitierte Historiker trat Mitte der siebziger Jahre in die Stiftung 

Volkswagenwerk ein und iibernahm dort als Referent den neugegriinde- 

ten Fbrderungsschwerpunkt Siidostasien.

In einer Zeit der Krise deutscher Universitaten die durch Stellen- 

abbau, reduzierte Forschungsmittel und einem weltweiten Riickgang der 

Asienforschung gekennzeichnet war, wurde der von Professor Wittwer 

geleitete Forschungsschwerpunkt zu einem Motor des Aufbaus eines 

multi-disziplinSren Forschungsgebietes, das mittlerweile, nicht zuletzt 

durch die Unterstiitzung der Stiftung Volkswagenwerk, zu einem lei- 

stungsstarken und international anerkannten Gebiet deutscher Forschung 

wurde.

Die Rolle Professor Wittwers ging dabei weit uber die eines Referen- 

ten hinaus, der eingehende Antrage beantwortet und den entscheidenden 

Gremien vorlegt. Aus der Sicht der antragsstellenden Wissenschaftler war 

er der innovative Berater und als Kollege anerkannt. Wolfgang Wittwer 

konnte es sich leisten, hbchste Standards der Forschungsplanung zu 

verlangen. In den Qualitatsanforderungen war er kompromiBlos, in der 

Suche nach neuen Wegen der Forschungsorganisation auBerst flexibel. 

Durch mehrere anstrengende Reisen nach Siidostasien konnte er sich ein 

eigenes Bild von den dort zum Teil schwierigen Forschungsbedingungen 

machen und gleichzeitig wichtige Bande mit den dortigen Forschungs- 

einrichtungen kniipfen.

Neben der iiblichen Forderung von Forschungsprojekten hat sich 

Professor Wittwer vor allem fur drei Gebiete eingesetzt:

1. Die Fbrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Unter seiner 

Beratung wurden zusatzlich zu den Promotionsstipendien der Stif

tung mehrere Ausbildungsprogramme initiiert.

2. Die Direktfdrderung, bei der siidostasiatische Institutionen direkt 

Antrage an die Stiftung stellen konnten und so jeder Verdacht einer 

kolonialen Bevormundung oder metropolitanen Forschungsausbeu- 

tung ausgeraumt wurde. Damit hat sich das Klima fur die deutsche 

Siidostasienforschung erheblich verbessert.

3. Die institutionelle Fdrderung deutscher Zentren der Siidostasienfor

schung durch langfristige Forschungsmittel, sowie durch Stellen und 

Mittel fur Kooperation mit siidostasiatischen Universitaten.

In den wenigen Jahren seiner Tatigkeit wurde der Name der Stiftung
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Volkswagenwerk in Sudostasien bekannt. Ein "Volkswagen Fellow" zu 

sein, wurde schnell zu einem Qualitatsmerkmal, das fast schon den Cha- 

rakter eines akademischen Grades angenommen hat und viele Tiiren 

offnet. "Pak Wittwer", wie er in Indonesien genannt wurde, hat sich die 

Herzen vieler sildostasiatischer Wissenschaftler erobert. "He is so sincere, 

we trust him" bekundete der Direktor eines Forschungsinstituts im Ge- 

sprach und drilckte damit die Einschatzung vieler seiner Mitarbeiter aus. 

Die Kollegen in Sudostasien und die Sudostasienwissenschaftler werden 

sich seiner noch lange erinnern. Ohne Wolfgang Wittwer ist die Siidost- 

asienwissenschaft armer geworden.

Yogyakarta, den 30.03.1988 Professor Dr. Hans-Dieter Evers

Sprecher, Wiss. Beirat Sudostasien der DGA 

Leiter des Forschungsprogramms Sudostasien, Universitat Bielefeld

Resumee der Studentenunruhen im Monat danach - 

Ein GesprSch mit dem Hochschulamt in Shanghai

Werner Handke

Der Verfasser hatte anlafilich einer Einladung nach Shanghai im Sommer 

1987 in einem langeren Gesprdch im Hochschulamt der Stadt und durch 

Gesprdche am Ort das durch die Medien vermittelte Bild der seinerzeiti- 

gen Studentenunruhen verifizieren und ergdnzen kbnnen, soweit dies 

Shanghai betraf. Obwohl weder die historischen noch die ideologischen 

Wurzeln des Geschehens in Shanghai lagen, waren die Ereignisse dort 

wegen der vergleichsweise grdfieren Transparenz von aujien und den 

Grbftenordnungen in diesem chinesischen Bildungszentrum iiberschauba- 

rer und in den Vordergrund der Aufmerksamkeit der Weltbffentlichkeit 

geraten. Der 13. Parteitag in China hat die damaligen Vorgdnge auch in 

der Perspektive der westlichen Beobachter zurechtgeriickt. Dennoch ist 

vielleicht eine Rilckschau frei von Hoffnungen oder Befiirchtungen - je 

nach dem Standort des Betrachters - sicher nicht uninteressant.

Die Unruhen begannen in Shanghai am lO.Dezember 1986 in den beson- 

ders angesehenen Universitaten Jaotung und Tongji mit Anschlag von 

Wandzeitungen, in denen mehr "Freiheit und Demokratie" gefordert 

wurde; beide Universitaten sind fiihrende technische Hochschulen in 

China, erstere im Fahrzeug- und Maschinenbau, die Tongji-Universitat 

im Bauwesen und in der Architektur. Diese Forderungen (nach Freiheit 

und Demokratie) waren zunachst ganz auf die innere Verfassung der 

Universitaten gerichtet, wie die Beteiligung der Studenten an den MaB- 

nahmen der Erziehungsreform, Mitsprache in den Universitatsleitungen. 

Diese Forderungen wurden in Gesprachen mit den Universitatsleitungen
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und in Studentenversammlungen mit den Rektoren grundsatzlich akzep- 

tiert. Allgemeine Forderungen der Studenten nach "Freiheit und De

mokratie" blieben weitgehend undefiniert. In zwei Punkten blieben die 

Universitatsleitungen fest: Wandzeitungen seien grundsatzlich verboten, 

die Aufldsung der bestehenden Studentenvertretungen konne nicht von 

ihr verfiigt werden; sie miisse in einem demokratischen ProzeB erfolgen.

Einem Teil der Studenten schien es nicht um den Dialog, sondern um 

die Demonstration an sich zu gehen, unter dem Schlagwort "Demokratie 

ISBt sich nur durch Kampf gewinnen". Das Hochschulamt charakterisier- 

te diese Bewegung einer Minderheit als "vom burgerlichen Liberalismus 

beeinfluBt zuziiglich schlechter Elemente". Am 19.Dezember 1986 gingen 

etwa 2.000 bis 3.000 Studenten vornehmlich der Jaotung- und der 

Tongji-Universitat mit Mitlaufern einiger anderer Hochschulen, so der 

der Tongji-Universitat benachbarten Fudan-Universitat (eine der drei 

angesehensten Allgemein-Universitaten in China) auf die StraBe. Nach 

der Analyse des Hochschulamtes setzte sich die Demonstrationen 1. aus 

Studenten, die sich mit ziemlich vagen demokratischen Vorstellungen 

identifizierten, 2. aus Mitlaufern "aus SpaB", und 3. aus besorgten Hoch- 

schulangehorigen zusammen, die die Demonstrationen in geordneten 

Bahnen zu halten bemiiht waren. Zu den beiden ersten Kategorien ge- 

hbrten hauptsachlich Studenten der ersten Semester von auBerhalb 

Shanghais; Studenten aus Shanghai hatten sich unter dem EinfluB ihrer 

Familien meist zuriickgehalten. Die Demonstration Ibste sich gegen 19.00 

Uhr ohne ungewbhnliche Vorkommnisse auf. Ein harter Kern von 200 

bis 300 Studenten, umgeben von der in Shanghai immer groBen Zu- 

schauermenge, zog jedoch weiter zum Stadthaus, und verlangte, von der 

Stadtregierung empfangen zu werden. Oberbiirgermeister Jian Zemin 

empfing eine Studentendelegation und fiihrte ein ISngeres Gesprach mit 

ihr. Danach zog, mittlerweile nach Mitternacht, das Gros der Studenten 

in die Universitaten zuriick. Eine kleine Gruppe verharrte weiter in der 

Innenstadt, und wurde um 4.00 Uhr in der Frilhe von der Polizei aufge- 

fordert, die StraBe wegen des einsetzenden Berufsverkehrs zu raumen; 

ohne groBere Konflikte wurden Studenten und Zuschauer von der Fahr- 

bahn auf die Biirgersteige gedrangt.

Geriichte wegen - unbestatigter - polizeilicher Ubergriffe lieBen die 

Unruhen am 20. und 21.Dezember eskalieren. Neuerlichen Demonstra

tionen schloBen sich unzufriedene Elemente auBerhalb der Universitats- 

bereiche an; Autos wurden umgestiirzt, Frauen belSstigt. Daraufhin wur

den zwei Arbeiter in Haft genommen. Die Studenten lehnten auch in 

diesem Stadium Gewalt ab, die Shanghaier Bevdlkerung ohnehin die 

Demonstrationen iiberhaupt. Sie wurde von den Verkehrsstaus unter den 

ohnehin schwierigen VerhSltnissen im Stadtverkehr unmittelbar schwer 

betroffen. Die Universitatsleitungen versuchten mit Bussen, ihre Studen

ten in der Stadt aufzusammeln und die Diskussionen zuriick auf den 

Campus zu verlegen. Die Universitatskantinen wurden auf Anordnung 

der Universitatsleitungen bis weit in die Nacht ftirsorglich offen gehal-
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ten: Essen spielt nun einmal in China eine besondere Rolle.

Das Ende der Unruhen wurde nicht durch obrigkeitliche Gewalt, 

sondern durch die entschiedene Klarstellung der Zentralregierung in 

Peking und die von dort getroffenen MaBnahmen (Demonstrationsgesetz, 

personelle Veranderungen) erreicht. Offenbar glaubten viele der Studen- 

ten sie befanden sich mit ihrer Demonstration im Strom der Regierungs- 

politik.

Ende Dezember 1986 hatte sich die Situtation beruhigt. Der Ablauf 

der Semesterexamina wurde nicht beriihrt. Der Universitatsbetrieb lauft 

seitdem ungestort ab; davon konnte sich in der Tongji-Universitat eine 

groBe Zahl deutscher und auslandischer Besucher im Mai 1987 anlaBlich 

des 80jahrigen Jubilaums der Universitat uberzeugen. Im Februar 1987 

haben Neuwahlen zu den Kreisparlamenten stattgefunden; dabei seien in 

den Wahlbezirken bis zu drei von unten vorgeschlagenen Kandidaten 

aufgestellt worden. Die groBen Universitaten wie Jaotung, Tongji oder 

Fudan bilden jeweils fiir sich einen Wahlbezirk. Diese direkte Beziehung 

zwischen Universitat und Staatsorganisation laBt vielleicht besser das 

unmittelabre Interesse der Studenten an Demokratie, auch tiber den Uni- 

versitatsbereich hinaus, verstehen. Die Abgeordneten der Kreisparlamen- 

te sind die einzigen Volksvertreter, die direkt gewahlt werden; die 

Kreiskongresse wahlen ihrerseits die Abgeordneten fur den Stadtischen 

VolkskongreB, diese dann die Vertreter fiir den Nationalen Volkskon- 

greB in Peking.

Es wird berichtet, daB die Demonstanten weder unmittelbar noch 

mittelbar Nachteile erlitten; kein Student sei bestraft worden, keiner 

werde im Studiengang benachteiligt. Allerdings sei die politische Erzie- 

hung durch wbchentlichen Unterricht an den Samstagen intensiviert 

worden. Auch lieB sich nicht ausschlieBen, daB die als solche bekannten 

Unruhestifter nach dem UniversitatsabschluB von den Betrieben kriti- 

scher betrachtet wiirden.

Die Bewertung der Vorgange durch das Hochschulamt ist etwas am

bivalent. Das Ganze sei "nicht so schlimm" gewesen wie es, vor allem im 

Ausland, hingestellt worden sei; dennoch wiirden die Demonstrationen 

sehr ernst genommen. Dies wird auch durch die Konsequenzen bestatigt, 

die von der Zentralregierung gezogen wurden. Auf die Frage, warum in 

Shanghai gerade die Jaotung- und die Tongji-Universitat Zentren der 

Demonstrationen waren, wurde erwidert, daB diese, insbesondere die 

Jaotung-Universitat, eine starke revolutionare Tradition aufwiesen. Diese 

wird in China gepflegt und hervorgehoben; sie ist ein Element des Stol

zes der betreffenden Universitat. Das Peinliche an den Ereignissen war, 

daB ein Staat, der das Image der Revolution nach auBen und innen 

pflegt, sich plotzlich im eigenen Land auf der Seite der Repression 

wiederfindet. Deswegen sind die MaBnahmen auch nicht gegen die revo

lutionare Bewegung an sich, sondern darauf gerichtet, sie in die Bahnen 

der gegenwartigen politischen Prioritaten zu lenken. Sicher, "Demokratie" 

hat in China einen anderen Begriffsinhalt als wir darunter verstehen; sie
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gilt aber auch in China als ein legitimes Anliegen. DaB "Revolution" , 

unabhSngig von ihren Zielen, an und fiir sich in China positiv gesehen 

wird, erklSrt auch die Vorsicht, ja Unsicherheit, mit der in Shanghai 

den Demonstranten begegnet worden war. Als dann "die Linie" aus Pe

king fixiert und erklart wurde, waren die Unruhen und die sie tragende 

Bewegung (wenn sich - jedenfalls in Shanghai - iiberhaupt von einer 

solchen sprechen ISBt) schnell beendet.

15 Jahre Japan Foundation

Die Japan Foundation, gegriindet 1972 in Japan als Sffentliche Einrich- 

tung mit der Zielsetzung, den kulturellen Austausch zwischen Japan und 

dem Ausland zu fbrdern, feierte 1987 ihr 15jahriges Bestehen.

Japan intensive Sprache, Wirtschaft, Landeskunde fur Mitarbeiter euro- 

pftischer Unternehmen unterstutzt durch die Kommission der EuropSi- 

schen Gemeinschaften

"Japan intensiv" wird vom ASIEN-PAZIFIK Institut fiir Management, 

Hamburg, in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg, dem 

Ostasiatischen Verein e.V., Hamburg, dem Institut fiir Asienkunde, 

Hamburg, dem Seminar fiir Sprache und Kultur Japans der Universitat 

Hamburg sowie dem Haus Rissen, Internationales Institut fiir Politik und 

Wirtschaft, Hamburg vom 17.7. bis 9.9.1988 in Hamburg veranstaltet.

Anfragen beziiglich Programm sowie Kurs- und Unterbringungsgebiih- 

ren sind zu richten an: ASIEN-PAZIFIK Institut fiir Management, Wen- 

denstr. 35 c, 2000 Hamburg 1 (Tel. o4o-23703232) oder an die Handels

kammer Hamburg, Hauptabteilung AuBenwirtschaft, BOrse, 2000 Ham

burg 11 (Tel. o4o-36138291).


