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Neuregelungen im Gesetzeswerk von 1993 auf Steuermittel, auBerbudgetare Mittel 

werden in den Beschliissen hingegen mit keinem Wort erwahnt.

Die Monographic von Heberer und Taubmann befaBt sich ebenfalls mit der landli

chen Entwicklung in der VR China. Im Gegensatz zu Oi steht hier der gesellschaftli- 

che Wandel auf dem Lande seit 1978 im Vordergrund der Analyse, die einen weiten 

Bogen zwischen UrbanisierungsprozeB, wirtschaftlichem Wandel, Steuer- und Fi- 

nanzsystem sowie politischen Strukturen auf lokaler Ebene spannt. Das nun vorlie- 

gende Ergebnis enthalt eine ausgesprochen interessante Betrachtung des landlichen 

Entwicklungsprozesses, die durch die Zusammenschau unterschiedlicher Sichtwei- 

sen (politologische, soziologische und wirtschaftswissenschaftliche Ansatze) dispa

rat erscheinende Entwicklungen in einen kausalen Zusammenhang stellt. Die empi- 

rische Grundlage von Heberer/Taubmann sind Fallstudien, die in den Erhebungsjah- 

ren 1993 und 1994 in sieben Landgemeinden (Zhen-orte) der VR China durchge- 

ftihrt wurden. Die Verdffentlichung verarbeitet detailliertes Zahlenmaterial, das in 

Form von Abbildungen anschaulich dargestellt wird.

Zehn Orte stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen von Heberer/Taubmann. Ihre 

Analyse klart iiber die Arbeitskraftesituation, die steigende Anzahl von Zhen-orten 

im Zuge des Reformprozesses, die Migration und die Praxis des Haushaltsregistrie- 

rungssystems auf (Kapitel 2). Die landlichen Kollektivuntemehmen und der private 

Wirtschaftssektor in den Gemeinden werden dargestellt, wobei die Autoren im Ge

gensatz zu Oi auch auf die beschaftigungs- und sozialpolitische Funktion dieser 

Betriebe abstellen (Kapitel 3). Wertvolle Informationen uber die finanzielle Situa

tion der Zhen-orte liefert das anschlieBende Kapitel, das u.a. auch iiber den Finanz- 

ausgleich auf lokaler Ebene berichtet. Wer selbst Befragungen in der chinesischen 

Finanzverwaltung durchgefuhrt hat, weiB, daB es oft groBer Diplomatie und etlicher 

Glaser Schnaps bedarf, um derartige Details fiber die Budgetsituation staatlicher 

Verwaltungseinheiten zu erfahren. Sehr interessant sind die Ausfiihrungen der Auto

ren zu den sozialen und politischen Wandlungsprozessen, spannend insbesondere 

die Ergebnisse der Befragungen zum Wertewandel auf dem Lande. Sie geben z.B. 

AufschluB fiber die Haltung der Beschaftigten in landlichen Untemehmen gegenfiber 

Familie, Partei, Arbeitgeber oder ihre Einstellung zu Lebensstandard, LebensgenuB 

oder Statussymbolen (Kapitel 7).

Die Untersuchung von Heberer/Taubmann zeigt, daB Wandlungsprozesse einer 

synoptischen Sichtweise bedfirfen, um in ihrer Komplexitat erfaBt werden zu kbn- 

nen. Sie ist eine Pflichtlekture fur alle, die sich mit landlicher Entwicklung in der 

VR China befassen.

Dagmar Hauff

Friedrich Furstenberg/Renate Ruttkowski: Bildung und Beschaftigung 

in Japan. Steuerungs- und Abstimmungsaspekte

Opladen: Leske + Budrich, 1997, 266 S.

In der bekanntesten japanischen Wirtschaftszeitung, Nihon keizai shinbun, war am 

5.8.2000 die Angabe des Japanischen Kultusministeriums zu lesen, dass die Ein-
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stellungsquote bei den Absolventen der vierjahrigen Universitatsstudiengange, die 

heute aus verschiedenen Griinden die Hauptarbeitskrafte der japanischen Wirtschaft 

darstellen, im Friihjahr 2000 nur 55,8% betrug - eine Abnahme gegeniiber dem 

Vorjahr um 4,3 Punkte und die niedrigste Quote seit dem Beginn der statistischen 

Aufzeichnungen des Ministeriums im Jahr 1950. Als Hauptgrund fur diese schlech- 

ten Zahlen betrachte das Ministerium die geanderten Einstellungspraktiken der Un- 

temehmen fur Absolventen der Bildungsinstitutionen als Folge der Wirtschaftskrise. 

Noch beunruhigender sei jedoch die Tatsache, dass 22,5% der obigen Universitats- 

absolventen weder einen Arbeitsplatz noch einen Studienplatz in einem Graduier- 

tenkurs an einer Universitat erhielten.

GroBe Aufmerksamkeit findet in Japan gegenwartig die Diskussion uber das Pro

blem des offensichtlich gestbrten Gleichgewichts im Ubergang vom Bildungssystem 

zur Arbeitswelt, verursacht durch den Wandel der Personalpolitik der GroBunter- 

nehmen einerseits und den Wertewandel bei den jungen Japanem andererseits. 

Warum aber ist gerade von diesem Problem so oft und so heftig die Rede und 

warum lasst es offenbar niemanden in der Bevolkerung kalt? Die Antwort lautet: 

weil es den "Nerv des ganzen Volkes" getroffen hat. Die Statusdistribution, die beim 

Ubergang vom Bildungs- in das Beschaftigungssystem vollzogen wird, richtet sich 

in Japan nach dem Rang der besuchten Bildungsinstitution (insbesondere im tertia- 

ren Bereich). Hat man den Abschluss der in der Hierarchie nachsthbheren Bil

dungsinstitution erworben, so bedeutet dies nach Masakazu Yano, Professor fur 

Bildungsbkonomie am Tokyo kbgyo daigaku, dass man damit die Mbglichkeit der 

Einstellung in ein Untemehmen erworben hat, das eine Stufe grbBer ist und seinen 

Mitarbeitem dadurch ein hoheres Einkommen und bessere Sozialleistungen verspre- 

chen kann. Folglich bewegten sich der Wettbewerb um einen Platz in einer besseren 

Bildungsinstitution und der Kampf um eine Stelle in einem grdBeren Untemehmen, 

d.h. um eine bessere Position, innerhalb derselben Dimension, weil beides mit der 

Erwartung verbunden sei, dadurch ein wirtschaftlich abgesichertes und somit 

"gliickliches" Leben zu fuhren.1 Der Kampf um das Bestehen der Aufhahmeprufung 

einer guten Schule oder Universitat, die bekannte "Prufungshblle", wird daher hau- 

fig zum zentralen Problem japanischer Schuler und ihrer ganzen Familie. Die neue 

Unfahigkeit des Wirtschaftssystems, alle Universitatsabsolventen zum 1. April auf- 

zunehmen und ihnen damit den Beginn eines sozialen Aufstiegs zu ermbglichen, 

sprengte die Vorstellungswelt der Japaner. Behbrden, Ausschtisse und Verbande 

untemehmen daher groBe Anstrengungen, um das friihere Gleichgewicht wieder 

herzustellen. Dieses fuBte auch auf einer allgemein akzeptierten Idealbiografie mit 

den Elementen gute Erziehung (Yoi kydiku), gute Stelle im Beschaftigungssystem 

(Yoi shigoto) und gliickliches Leben (Kofukuna jinsei),2 die nun aufgrund der neuen 

Personalpolitik der GroBuntemehmen und aufgrund des Wertewandels bei den jiin- 

geren Menschen in ihrer alten Form nicht mehr haltbar zu sein scheint.

1 Vgl. Masakazu Yano: "Shinki daisotsusha no rodo shijo." In: Nihon rddo kenyu kiko zasshi. Nr. 405, 

10.1993. S. 14-23; hierS. 18.

2 Vgl. Takehiko Kariya: Taishu kydiku shakai no yukue. Gakureki shugi to byodo shimva no sengoshi. 

Chuko shinsho. Nr. 1249. Tokyo: Chuo koron shinsha, 1995; hier: Einleitung.
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Gerade der oben skizzierte Bereich, der zu den Orten gehbrt, an denen das Gerech- 

tigkeitsgefuhl der japanischen Gesellschaft definiert und durchgesetzt wird, ist Ge- 

genstand des vorliegenden Forschungsberichts von Fiirstenberg und Ruttkowski, der 

im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung geforderten Projektverbunds "Bezie- 

hungen zwischen Bildungs- und Beschaftigungssystem in Japan" erstellt wurde. Das 

genauere Thema des aus vier nach Themen gegliederten Hauptteilen bestehenden 

Berichts ist der "Zusammenhang der Bildungs- und Beschaftigungssysteme in Japan 

unter dem Aspekt der Steuerung und Abstimmung" (S. 9). Um die Funktionen von 

Steuerung und Abstimmung in diesem Bereich der modemen Gesellschaft zu defi- 

nieren, wird eine Theorie liber die modeme Gesellschaft angewandt, die zunachst 

die "Segmentierung des sozialen Lebens und seiner ordnenden Institutionen" (S. 11) 

als Merkmal der Modeme betrachtet. So differenzieren sich auch das Bildungs- und 

das Beschaftigungssystem aus, und folglich unterscheiden sich die Relevanzstruktu- 

ren beider Systeme, in welchen jeweils die Sinnwelten fur die dort interagierenden 

Menschen definiert werden. Dies bedeutet fur die gesellschaftlichen Akteure, dass 

sie die in beiden Systemen vertretenen unterschiedlichen Normen und Werte, die oft 

in Form von zu iibemehmenden Rollen in Institutionen existieren, in sich vereinigen 

mtissen. Von den Institutionen her gesehen kbnnen die festgelegten Rollen nur durch 

die Akteure, die diese ubemehmen, in die Tat umgesetzt werden. Die so in der Mo

deme entstandenen Abstimmungsprobleme zwischen Bildungs- und Beschafti

gungssystem, "nicht nur als Teile einer komplexen Lebenswelt, sondem auch als 

Bereiche, in denen Leistungspotenziale aufgebaut und schlieblich genutzt werden" 

(S. 11), werden in diesem Forschungsbericht thematisiert, wobei es vor allem um die 

"'politische' Dimension der Vorbereitung auf das Erwerbsleben, des Ubergangs in 

die Erwerbssphare und der Rilckkoppelung zwischen diesen Lebensbereichen" (S. 

11) geht. Weiter schliebt die Betrachtungsweise dieses Berichts das wichtige Merk

mal ein, dass die soziale Integration als letztlich von den gesellschaftlichen Akteuren 

selbst durchgeflihrt angesehen wird, was oben bereits angeklungen ist. Im Mittel- 

punkt der Untersuchung steht daher die Frage, "inwiefem dieser Prozess (d.h. die 

Selbststeuerung der Akteure; M.E.) positiv beeinflussbar ist im Sinne einer Steue

rung der Wechselbeziehungen der benachbarten Systeme Bildung und Beschafti- 

gung" (S. 12). Zu ihrer Beantwortung und zwecks Klassifizierung der Steuerung 

und Abstimmung werden zunachst folgende vier Modelie herangezogen: Das Regu- 

lierungsmodell (vor allem die Steuerung durch den Staat), das Marktmodell ("grund- 

satzlich unpolitischer Abstimmungsmechanismus unterschiedlicher Interessen"; S. 

13), das Netzwerkmodell (Problemlosung unter den beteiligten Individuen oder Or- 

ganisationen) und das Selbststeuerungsmodell (ein "typischer Anwendungsfall ist 

die Berufswahl anhand individueller Prdferenzen"; S. 13).

Da nach dem hier verwendeten Forschungskonzept "bildungs- und beschaftigungs- 

relevante soziale Steuerung in ihren Wechselwirkungen als Prozess analysiert 

(wird), der sukzessive die entstehenden Phasen der Bildungs- und Erwerbsbiografie 

beeinfiusst und sogar pragt" (S. 14), werden bei der Datenanalyse folgende drei 

Idealtypen gebraucht: das am Individuum orientierte Berufsfindungsmodell, das 

durch soziale Steuerung charakterisierte soziale Integrationsmodell und das 

Marktanpassungsmodell (vgl. S. 217). Das eigentlich japanische, urspriingliche 

Modell ist das zweite. Die Untersuchung ergab jedoch, dass durchaus alle drei Mo-
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delle in Japan anzutreffen sind. Beziiglich der Steuerungsimpulse und -prozesse auf 

der Makro- und Meso-Ebene liefert sie den "Nachweis auBerordentlich vielgestalti- 

ger und komplex wirkender Steuerungsprozesse sowohl im Bildungs- als auch im 

Beschaftigungssektor" (S. 218). Es stellte sich heraus, dass "keine systematische, 

kontinuierlich angewendete Abstimmungsstrategie, die alle Absolventengruppen 

und Situationen des Berufseintritts erfasst" (S. 218), existiert und dass "grundsatz- 

lich ... das weiterhin dominante Leitbild einer dauerhaften sozialen Integration in 

eine Leistungsgemeinschaft (d.h. das zweite Model!; M.E.) den Vorrang administra- 

tiver Steuerung des Eintritts in das Erwerbsleben gegeniiber einer kurzfristige An- 

passungen bewirkenden Marktsteuerung" (S. 221) stutzt. Weiter lieB sich eine deut- 

liche Differenzierung der Steuerungsinstanzen nachweisen: "Die regulative Steue

rung des Staates hat ihre Schwerpunkte in Strukturbildung und Ressourcenalloka- 

tion, vorwiegend fur allgemeinbildende und berufsvorbereitende Aufgaben, wahrend 

die Statusallokation immer noch aufgrund einer am 'Bildungsmarkt' ermittelten 

Rangordnung von Personen, Organisationen und Institutionen erfolgt" (S. 222).

Am Ende der Auswertung werden die Untersuchungsergebnisse anhand dreier be- 

kannter Thesen interpretiert, welche die Auswirkungen der Steuerungspraxis im 

japanischen Bildungs- und Beschaftigungssystem verdeutlichen, namlich der Meri- 

tokratie-These (der "soziale Status ... (ist) vorwiegend durch Bildungsabschliisse 

determiniert", S. 223), der Segmentierungsthese (der "Arbeitsmarkt (ist) durch bil

dungs- und untemehmenspolitisch bedingte Mobilitatsbarrieren gepragt"; S. 223) 

und der Effizienzthese (sie "betrifft Niveau und Verwertbarkeit der Bildungsab- 

schlusse"; S. 225). Die gewonnenen Daten lassen nur eine modifizierte Geltung der 

ersten These erkennen: der "Statuserwerb im Bildungssystem ... bestimmt immer 

noch die Eintrittsbedingungen in das Beschaftigungssystem" (S. 223), aber der Auf- 

stieg im Beschaftigungssystem erfolgt nach einem eigenen Bewertungssystem. Auch 

die zweite These kann "in ihrer strikten Form nicht aufrechterhalten" (S.224) wer

den, denn bestimmte Bildungsabschliisse, u.a. im Bereich der Fachschulen, sind 

durchaus mit der spateren Ausiibung bestimmter Berufe verbunden. "Allerdings 

bleibt die soziale Integration in einen Leistungsverband fur die Dauer des Erwerbs- 

lebens als Wunsch- und Zielvorstellung bestehen" (S. 224). Die dritte These ist 

"ebenfalls differenziert zu betrachten" (S. 225), weil zwar "die Steuerung von Bil- 

dung und Beschaftigung in Japan bisher hinsichtlich der Erwerbschancen nicht dys

funktional gewesen ist", aber die "geringe Berufsorientierung des Bildungssystems 

ebenso ... wie die Vemachlassigung einer Kreativitats- und Begabtenfbrderung" (S. 

225) heute als problematisch angesehen wird. Somit macht der Bericht deutlich, 

dass das Effizienz-Prinzip in der japanischen Gesellschaft, das an der Fbrderung der 

Breitenbildung sichtbar wurde, heute durch ein neues Prinzip erganzt wird, das nach 

Fbrderung fachlicher Spezialisierung sowie Starkung der Kreativitat verlangt, ohne 

dass dabei die Statusdistribution nach dem Rang der Bildungsinstitutionen verandert 

wurde.

Da in dem hier thematisierten Bereich rasche Veranderungen zu verzeichnen sind, 

sind seit Durchfuhrung der zugrunde liegenden Untersuchungen bzw. seit Fertig- 

stellung des Berichts einige wichtige neue Entwicklungen eingetreten, wie z.B. die 

Abschaffung des Einstellungsabkommens fur Hochschulabsolventen (Shushoku
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kyotei) im Jahr 1997, die keine Aufnahme mehr finden konnten. Da der Bericht aber 

neben der geschickten Auswahl der Informanten fur die durchgefuhrten Interviews - 

sie gehbrten zu den wichtigsten Legitimatoren der japanischen Gesellschaft - auf 

einem soliden Analyserahmen basiert, mit dessen Hilfe die Grundstruktur der japa

nischen Gesellschaft herausgearbeitet wurde, sind die Ergebnisse seiner Analyse 

weiterhin sehr aktuell. Neue Entwicklungen und Verdnderungen im Gegenstandsbe- 

reich lassen sich mit Hilfe dieses Werks gut in diese Grundstruktur einordnen, wo- 

durch das Verstandnis des Wandels der japanischen Gesellschaft erleichtert wird.

Mikiko Eswein

In aller Kiirze

Petra C. Gruber/Klaus Zapotoczky (Hrsg.): Globalisierung versus De

mokratie? Pladoyer fiir eine umwelt- und sozialvertragliche Weltord- 

nung

Frankfurt/M.: Brandes & Apsel/Siidwind 1999, 260 S.

Der Sammelband, der in den Jahren 1997 und 1998 an der Johannes Kepler Univer- 

sitat Linz in Osterreich gehaltene Referate vereint, thematisiert den Bedeutungsver- 

lust von Nationalstaaten und die damit einhergehende Gefahrdung der Demokratie 

im Zusammenhang beobachtbarer weltweiter Prozesse von Globalisierung. Ausge- 

lotet werden die Moglichkeiten und Grenzen einer kiinftigen Welt- wie Zivilgesell- 

schaft. Fiir den Kontext dieser Zeitschrift sind nur zwei Beitrage von Interesse. Der 

erste Text von Andreas Obrecht beschaftigt sich mit den Modemisierungsfolgen in 

Entwicklungslandem am Beispiel ethnischer Gesellschaften in Tansania und Papua- 

Neuguinea, wahrend der zweite von Sigrid Awart und Andreas Obrecht gemeinsam 

verfasste Artikel ein Stimmungsbild des durch Goldbergbau verursachten kulturellen 

Wandels auf der zu Papua-Neuguinea gehdrenden Insel Lihir vermittelt.

Roland Seib


