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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
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Abstraktheit unterschieden. Wichtig er- 

scheint Thomas Feldmann die Bindung an 

die Untemehmensphilosophie durch ver- 

schiedene Symbolhandlungen. Aus der 

Forschungsfrage entwickelt er eine Arbeits- 

hypothese die wie folgt lautet: „Untemeh- 

men, die ihrer Form und ihren Uberlegungen 

nach hauptsachlich nicht international tatig 

sind und global handeln, tragen weitaus 

mehr nationale kulturelle Elemente in ihrer 

Untemehmensphilosophie, als dies global 

agierende Untemehmen tun.“

Mit dem Tool der Inhaltsanalyse werden 

dann japanische Untemehmensphilosophien, 

die im Internet vermittelt werden, unter- 

sucht. Feldmann verwendet die Frequenz- 

analyse, die die verschiedenen Textelemente 

klassifiziert und die Haufigkeit ihres Vor- 

kommens summiert.

Varianz auf der abhangigen Variablen wurde 

erreicht durch eine Gruppe von 15 Unter- 

nehmen der ersten Kategorie (Nikkei 225- 

Index) und einer zweiten Gruppe von 15 

Untemehmen der zweiten Kategorie (zweite 

Sektion der Tokyoter und regional Bbrsen).

Die Hypothese, dass global tatige Unter- 

nehmen von der Nennung kultureller Werte 

in ihrer Untemehmensphilosophie abwei- 

chen, konnte nur teilweise bestatigt werden. 

Ein Wandel in den Praferenzen von Unter- 

nehmensphilosophien war jedoch fiber den 

Zeitraum 1964-1998 zu beobachten. Der 

Autor sieht einen Trend hin zu einer Gesell- 

schafts- und Kundenorientierung und weg 

von einer Staatsorientierung (1964-1998). 

Dariiber hinaus gewinnen Begriffe wie 

Fortschritt, Innovation und Modemisierung 

an Gewicht, gegeniiber Ehrlichkeit/ Treue 

und Kooperation/ Zusammenhalt. Damit 

zeigt er auch, dass Untemehmensphiloso

phien dynamische Phanomene sind.

Das Buch liefert einen guten Einblick in 

einen Teilbereich japanischer Untemehmen 

und deren Organisationsstrukturen. Interes- 

sant erscheint ein Blick uber Japan hinaus 

und ein Vergleich mit anderen Industrienati- 

onen. Ebenfalls sollte neben der Kultur auch 

starker auf das wirtschaftliche Handeln und 

Auspragungen von Kapitalismus eingegan- 

gen werden.

Empfehlenswert ist das Buch sowohl fur den 

Organisationssoziologen als auch fur be- 

triebswirtschaftlich orientierte Leser. Die 

Einfuhrung fiber den Kulturbegriff und die 

Literaturangaben sind ein guter Leitfaden fur 

den Einstieg in ein breitgefachertes The- 

mengebiet.

(Andreas Schaumayer)

Michael Behrens, Jochen Legewie 

(Hg.): Japan nach Koizumi - Wandel in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Baden-Baden: Nomos, 2007, 324 S., EUR 

39,00

Japans langjahriger Premier Junichiro Koi

zumi dankte im September 2006 ab, und 

schon im Juli 2007 war der vorliegende 

Sammelband erhaltlich. Pech allerdings, 

dass schon im September 2007 der gliicklose 

Nachfolger Koizumis, Shinzo Abe, wieder 

zuriicktrat, so dass manche Uberlegungen 

des vorliegenden Bandes fiber die Ausrich- 

tung einer Abe-Regierung ins Leere laufen 

mussten. Der Leser sollte sich davon aber 

nicht abschrecken lassen, denn die zentralen 

Entwicklungsfragen Japans stellen sich fiber 

den Tag hinaus als relevant dar.

Der Band bietet einen Uberblick fiber ver- 

schiedene „Baustellen“ des heutigen Japan: 

Wandel unter Koizumi, politische Kernre- 

formen, langjahrige Dominanz der Liberal- 

demokratischen Partei, Debatte um die 

Besuche des Yasukuni-Schreins, Immigrati

ons- und Auslanderpolitik, Japan und China, 

Japan und die USA, Staatsfmanzen, For- 

schungs- und Innovationspolitik, Hightech- 

Industrien, Standortfrage und Globalisie- 

rung, Arbeitsmarkt, Seniorenmarkt, 

Corporate Governance, Toyota- 

Produktionssystem, Chancen fur deutsche 

Untemehmen, soziale Fragen der Alterung, 

Japan als Trendsetter, Hochschullandschaft, 

Medien, Gegenwartskultur, Deutschlandjahr 

2005/2006, Kaiserhaus. Als Herausgeber


