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Beteiligten. Uberzeugend, gut formuliert und 

unpratentios kommt so eine Studie daher, die 

sowohl fur geistes- und sozialwissenschaftli- 

che, wie auch fur stadteplanerische Fragen 

von hohem Interesse ist. Schoon spricht vom 

„ecdynamischen Raum“. Dahinter verbirgt 

sich ein Ansatz, der wirtschaftliche, gesell- 

schaftliche, stadtebauliche und historische 

Wirkungsmechanismen und Auswirkungen 

in den Bezug zu individuellen (Uber- 

)Lebensstrategien setzt. Die von der Autorin 

gefuhrten Interviews werden thematisch 

sauber geordnet dargestellt, womit in einer 

Polyphonie der Stimmen kaleidoskopische 

Innenansichten gewahrt werden, bei deren 

Auswertung schlieBlich zwei Aspekte ins 

Auge fallen: Erstens erschlieBt sich Shang

hai als ein von Dynamik, Mobilitat und 

Turbulenz gepragter urbaner Raum, der von 

Integrations- und Synthetierungsleistungen 

der Akteure gepragt ist. Die tagtaglich neu 

und kreativ zu entwickelnden Anpassungs- 

leistungen der jungen Leute erweisen sich 

als besondere Herausforderung aber auch als 

wichtigste Voraussetzung in der von rapi- 

dem Wandel gepragten Megametropole 

Shanghai. Zweitens werden die teilweise 

auBerordentlich unterschiedlichen Erwartun- 

gen der alteren (Eltem-)Generation gegen- 

iiber den nun nachriickenden und in den 80er 

Jahren geborenen Jungeren deutlich. Hier 

liegt das Spannungsfeld, in dem die Akteure 

agieren und spezifische Strategien entwi- 

ckeln miissen: Die Anforderungen des „ec- 

dynamische Raumes“ Shanghai auf der 

einen, die traditionellen Anspriiche und 

Vorstellungen der Eltem auf der anderen 

Seite wirken sich in einer „triadischen Kons- 

tellation“ auf das Handeln der Akteure aus, 

die zwischen diesen beiden Polen stehen. 

Das Dilemma des jungen, in Shanghai le- 

benden „modemen“ Menschen riihrt aus der 

kaum zu vereinbarenden Vorstellungswelt 

der Eltem und dem rasanten Enttraditionali- 

sierungsprozess des "ecdynamischen Rau- 

mes" und scheint kaum Ibsbar. Eine tiefge- 

hende Verunsicherung ist die Folge, die den 

jungen Leuten nur die Wahl zwischen einem 

schwierigen Balanceakt oder der Entschei- 

dung zugunsten eines der massiv einwirken- 

den Pole „ecdynamischer Raum“ bzw. der 

Erwartungshaltungen der Eltem ubrig lasst. 

Dass daraus keine „Anomie“, wie manchmal 

behauptet wird, entstehe, beweist Schoons 

Arbeit: Vielmehr zeigt sich, dass die von 

Schoon Befragen klare Ansichten liber 

Werte und Normen formulieren und ihr 

Leben entsprechend danach auszurichten 

suchen.

Insgesamt besticht diese Arbeit aufgrund 

ihrer sauberen Argumentation, ihrer metho- 

dologischen Herangehensweise und den 

daraus gewonnen Einsichten. Innovativ stellt 

sich die Verquickung von westlicher und 

chinesischer Theorie- und Hypothesenbil- 

dung dar. Der von der Autorin formulierte 

Anspruch nach Beriicksichtigung chinesi

scher Sichtweisen auch auf wissenschaftli- 

cher Metaebene wird durch ein eigens ent- 

wickeltes Dichotomiekonstrukt erfullt, das 

sich an chinesischen Weltanschauungsmo- 

dellen orientiert. Damit ebnet Schoon den 

Weg zu einer Auseinandersetzung mit dem 

Thema Megametropolen aus kulturwissen- 

schaftlicher Perspektive, die gleichzeitig 

interkulturellen Anspriichen gerecht wird.

(Florian Feuser)
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„Keine Gesellschaft kann den Geistem der 

Erinnerungen an groBe Katastrophen ent- 

kommen, auch wenn sie versucht, sie zu 

verdrangen... Auch wenn sich heute viele 

junge Chinesen in Richtung Zukunft orien- 

tieren, so konnen sich die Machthaber kei- 

neswegs sicher sein, dass Themen wie Bo- 

denreform, ,GroBer Sprung’ und ,Kulturre- 

volution’, die mit Millionen Toten verbun- 

den sind, einfach abgehakt werden kbnnen“
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(S.247). Die Frage, ob Erinnerungen an die 

Vergangenheit systemsprengenden Charak- 

ter haben konnen - wie dies beim Ubergang 

zu postsozialistischen Gesellschaften immer 

wieder zu beobachten ist, zieht sich wie ein 

roter Faden durch die Arbeit. Der Autor 

wendet sich mit ihr einem wissenschaftlich 

kaum erforschten Gebiet zu: der Hungersnot 

infolge des „GroBen Sprungs nach vom“. 

Wemheuer hat Oral HistoryAnterv'iews in 

Dorfem durchgefuhrt und Dokumente der 

Zentrale, Provinz- und Kreis-Ebene unter- 

sucht.

Zu Beginn setzt er sich mit der Frage ausein- 

ander, ob sich die Hungersnot des „GroBen 

Sprungs nach vom“ als Trauma bezeichnen 

lasst. Der Autor sieht hier jedoch - ange- 

sichts der Tatsache, dass „die chinesische 

Geschichte im 20. Jahrhundert... eine einzige 

Kette von schmerzhaften Ereignissen“ ist - 

die Gefahr, dass „am Ende alles zum Trauma 

wird und jeder zum Traumatisierten“ (S.23). 

Wemheuer thematisiert damit eine wichtige 

Frage, die bei weiteren Untersuchungen zu 

chinesischen Kampagnen des 20. Jahrhun- 

derts im Blick zu behalten ist.

Der Autor wendet in seiner Arbeit Theorien 

von Maurice Halbwachs und Jan bzw. Alei- 

da Assmann zu Erinnerung und Gedachtnis 

an. Er verdeutlicht, dass die Auseinanderset- 

zung mit Geschichte in sozialistischen Staa- 

ten eher der Zukunftslegitimation als der 

Vergangenheitsbewaltigung dient (S.42). 

Wemheuer unterscheidet in seiner Untersu- 

chung zwischen offizieller Geschichts- 

schreibung, altemativer akademischer For- 

schung und inoffiziellen Erinnerungen. Sein 

Fazit zur Parteigeschichtsschreibung lautet, 

dass sie sich unfahig zeigt, das Leid der 

chinesischen Bevblkerung zu thematisieren.

Das AusmaB dieses Leids wird an den fol- 

genden Ausfuhrungen Wemheuers deutlich: 

Nach dem Scheitem des „GroBen Sprungs" 

wurde die Provinz Henan im Jahr 1958 von 

einer groBen Hungersnot getroffen. Anhand 

von Statistiken zeigt er, dass die Bevblke

rung der Provinz in den Jahren 1959-1960 

um 3,22 Prozent abnahm, was einem Verlust 

von 1,61 Mio. Menschen entspricht. Dabei 

war Henan 1958 zum nationalen Vorbild 

geworden, weil die Provinz Volkskommu- 

nen und Volkskiichen am radikalsten ein- 

fuhrte. Zugleich lieB die lokale Regierung 

aber, so Wemheuer, nach Ausbruch der 

Hungersnot die Region von der Volksmiliz 

abriegeln. Viele Bauem, die versuchten zu 

fliehen oder zu stehlen, seien verhaftet oder 

gar erschlagen worden (S.107). Bei der 

Aufarbeitung der groBen Katastrophe in 

Henan identifiziert Wemheuer als Haupt- 

problem, dass die regionale Geschichts- 

schreibung in China unter dem Primat des 

staatlichen Kanons steht. Nicht einmal fuh- 

rende Parteihistoriker Henans seien sich uber 

die zentrale Bedeutung der eigenen Provinz 

im Prozess des „GroBen Sprungs" im klaren.

Besonders eindriicklich sind die Ergebnisse 

der (9ra/-Efz5to/7-Forschung Wemheuers in 

Dorfem Henans. Der Autor stellt diesem 

Kapitel die Frage voran: „Wie erinnem sich 

Dorfbewohner an ihre Geschichte, die im 

staatlichen Kanon keine Rolle spielt?" 

(S.179)

Wemheuers Interviewpartner machten im

mer wieder deutlich, wie dicht persbnliche 

und politische Probleme nebeneinander 

liegen. Der Autor pladiert entsprechend 

dafur, die familiaren Beziehungen auch in 

historischen und politologischen Studien 

kunftig starker zu beriicksichtigen. In einem 

Dorf verhungerte nach Aussagen der Inter- 

viewten fiber die Halfte der Einwohner. Die 

Manner flohen 1959 aus dem Gebiet und 

kamen erst 1961 wieder zuriick. Die Frauen, 

Kinder und Alten wurden zuriickgelassen. 

Wemheuer hat den Eindruck, dass die Bau

em bei der Konstruktion ihrer Erinnerungen 

auf Selbstschutz bedacht waren: ,,Das 

Schreckliche kann erinnert werden, aber in 

einer Form, dass das Leben in den Familien 

und im Dorf davon nicht negativ beeinflusst 

wird" (S.240). Die Bauem sahen sich als 

Objekte und Opfer der staatlichen Politik. 

Demgegeniiber stellt Wemheuer fest: „So 

wahllose, passive Opfer, als die sich die
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Dorfbewohner geme darstellen, waren sie 

nicht" (S.218).

In seinem Ausblick resumi ert Wemheuer, 

dass sowohl der Staat als auch die Bauem 

Probleme haben, das Massensterben in 

Worte zu fassen. Vielen seiner Interview

partner erschienen der „GroBe Sprung“ und 

die Hungersnot gleichzeitig sinnlos und 

nicht erklarungsbedurftig. Die chinesische 

Gesellschaft rniisse erst noch eine Sprache 

und Bilder linden, um diese Erfahrungen in 

Worte fassen zu kbnnen, so der Autor 

(S.254).

Mit seiner Dissertation hat Felix Wemheuer 

ein wichtiges Buch zum Thema Vergangen- 

heitsaufarbeitung in China vorgelegt. Seine 

informationsreiche Studie, die souveran an 

den Stand der Forschung anschlieBt und 

neue Feldforschungs-Ergebnisse prasentiert, 

ist ein zentraler Beitrag zur historischen und 

Trauma-bezogenen Chinaforschung.

Ein kritischer Hinweis sei der Rezensentin 

am Ende dennoch erlaubt: Der Trauma- 

Begriff ist nicht erst 2005 in den Kulturrevo- 

lutions-Diskurs eingebracht worden (vgl. 

S. 17-20). Im englischsprachigen Raum 

wandte Anne Thurston ihn schon 1985 auf 

die Kulturrevolution an, und im deutsch- 

sprachigen Raum analysierte bereits die 

Dissertation der Rezensentin von 1996 die 

Kulturrevolution aus der Perspektive von 

T rauma-Theorien.

(Monika GanBbauer)

Thomas Feldmann: Kulturals 

Determinante der Wirtschaft? 

Unternehmensphilosophien in Japan

Miinchen: iudicum, 2007, 141 S., EUR 

16,90

Japan gilt seit den 80er Jahren und in Folge 

des Japanschocks in westlichen Industrie- 

staaten als Erfolgskonzept mit anderen 

kulturellen Wurzeln. Diesen kulturellen 

Wurzeln und ihren beobachtbaren Auswir- 

kungen ist der Autor auf der Spur. Als Un- 

tersuchungsgegenstand hat er sich japanische 

Unternehmensphilosophien, in denen Prinzi- 

pien eines Untemehmens festgeschrieben 

sind und demnach empirischer Ausdruck 

japanischer Kultur sind, vorgenommen. 

Darunter fallen auch Untemehmens- und 

Fuhrungsgrundsatze.

Anhand dieses Fallbeispiels soli gezeigt 

werden, ob und inwieweit Kultur okonomi- 

sche Prozesse determiniert. Damit wagt sich 

der Autor in ein Untersuchungsfeld, das sich 

hauptsachlich durch Makrokonzepte aus- 

zeichnet und weniger durch empirische 

FleiBarbeit gepragt ist.

Es wird hier ein deduktiver Ansatz gewahlt. 

Vorangestellt werden theoretische Konzepte 

des Kulturbegriffs. Er leitet damit zum Kern 

seiner Fragestellung und dem Fundament der 

Arbeit uber, namlich der Frage: welchen 

Einfluss kulturelle Faktoren auf die wirt- 

schaftliche Entwicklung einer Gesellschaft 

haben. Doch erscheint, wie bereits erwahnt, 

dem Autor die Frage nach dem Einfluss von 

Kultur auf Gesellschaften zu abstrakt. Er 

verlasst damit die Makroebene, die durch 

Inglehart (1998), Huntington (2000) oder 

Putnam (1993) aufgezeigt wurde und deren 

Modellschwache. Vielmehr konzentriert sich 

der Autor auf die Ebene der betriebswirt- 

schaftlichen Organisation.

Interessant sind die verschiedenen Ansatze 

der theoretischen Betrachtung von Kultur die 

er aufzeigt: Neben den Universalisten („cul- 

ture-free") gibt es die Kulturalisten ^cultu

re-bound"), die sich als Gegenpole der Be- 

deutung von Kultur fur wirtschaftliches 

Handeln verstehen.

Darauf folgend werden aus den theoreti

schen Konstrukten die Operationalisierungen 

abgeleitet, die drei unterschiedliche Dimen- 

sionen bzw. Ebenen enthalten. Dies sind: 

Normen, Werte und Standards, Grundpra- 

missen. AuBerdem wird ein Kontinuum 

organisationaler Symbole entwickelt die den 

Untersuchungsgegenstand analytisch struk- 

turieren sollen. Diese reichen von Mythen 

uber Rituale bis hin zur Beobachtung der 

materiellen Vergiitung und werden in der 

Analyse anhand ihrer Verstandlichkeit und


