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nen seien in Japan zu gering und sektorell zu 

begrenzt, um in irgendeinem Teil der japani- 

schen Wirtschaft revitalisierende Wirkungen 

zu zeigen (S. 110).

Ralf Bebenrath und Donghao Li iiberprufen 

diese These empirisch anhand von 60 Fall- 

studien. So stieg nach auslandischen Uber- 

nahmen die Verschuldung, wahrend sich das 

Firmenwachstum und seine Gewinntrachtig- 

keit nicht verbesserten. Zwar stieg die Ratio 

der Umsatze pro Arbeitnehmer. Dies wurde 

jedoch hauptsachlich durch lang anhaltenden 

Personalabbau erreicht (S. 134) und ist 

mutmaBlich keine nachhaltige Uberlebens- 

strategie. Zur Geschichte des Scheitems der 

Daimler Beteiligung an Mitsubishi Motors 

sei angemerkt, dass Daimler nicht einfach 

disinvestierte „when the economic situation 

gets difficult" (S. 123), sondem weil sich 

Mitsubishi Motors weigerte, seine Qualitats- 

, Marketing- und Kostenprobleme emsthaft 

anzupacken, und statt dessen lieber die 

Rechnungen fur seine US Diskontverkaufe 

und die iiberteuerten Lieferanten aus der 

Mitsubishi Konzemgruppe (keiretsu) nach 

Sindelfingen schickte.

In einer sinnvollen Erganzung zum Thema 

beschreibt Nir Kshetri die Erfahrungen 

europaischer Elektronikfirmen nach ihrem 

Erwerb durch den mittlerweile weltgroBten 

Femsehhersteller TCL Today China Li

on"). So erwarb TCL mit Hilfe staatlich 

subventionierter Kredite spontan und ohne 

viel Planung und Untemehmensbewertungen 

Ende der 90er Jahre das Femsehgeschaft von 

Thomson RCA, die Handysparte von Alca

tel, sowie die konkursreifen deutschen Elekt- 

ronikhersteller Saba in Villingen- 

Schwenningen und Schneider („Schneider“, 

„Grundig“, „Dual“) in Turkheim. Nachdem 

sich bei alien diesen Untemehmungen Ge- 

winne nicht einstellen wollten und sich 

interkulturelle Managementkonflikte hauf- 

ten, schlossen die Chinesen nach ein bis 

zwei Jahren ihre teuren europaischen Pro- 

duktionen und verlagerten die Herstellung 

und die Forschungs- und Entwicklungszent- 

ren unter Mitnahme aller Patente, Designs 

und Marketingkanale nach China (S. 57).

Kritisch sei an diesem insgesamt sehr ver- 

dienstvollen Band angemerkt, dass er von 

etwas Lektorieren gewonnen hatte. So ist die 

Ubersetzung von „Fabriken“ sicher nicht 

,fabrics" (S. 7). Zwar mag es angemessen 

sein, bei der Eroffnung von Symposien in 

Japan Betrage und Teilnehmer als ,,wonder

ful", outstanding", „excellent", „convin- 

cing" und „legendary" zu komplimentieren, 

in einem Vorwort (S. 5ff.) wirkt eine solche 

Uberdosis schmiickender Beiworte eher 

deplaziert.

(Albrecht Rothacher)

Klaus Schlichtmann: Gute Deutsche, 

schlechte Japaner? Japan und 

Deutschland im Spiegel der Ge

schichte. Gemeinsamkeiten und Ge- 
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Deutschland und Japan werden aufgrund der 

ahnlichen jiingeren Geschichte oft miteinan- 

der verglichen. Dies gilt insbesondere fur 

den Zweiten Weltkrieg und die darauf fol- 

gende Aufarbeitung der Vergangenheit. 

Schlichtmann mbchte von einer friedenshis- 

torischen Perspektive auf Gemeinsamkeiten 

und Gegensatze verweisen, die diese beiden 

Lander gepragt haben. Die groBe Errungen- 

schaft des 20. Jahrhunderts ist das Volker- 

recht und dessen Weiterentwicklung zu 

einem Friedensrecht, welche zumindest 

theoretisch sich zum Ziel setzte, den Krieg 

als Institution abzuschaffen. Der Autor 

beschreibt den Prozess zu diesem als eine 

standig neue Erfassung der globalen Mitte, 

welche mit diplomatischen Mitteln erreicht 

werden soil. Der Verlust dieser Mitte fiihrt 

leicht zu Krieg, und die wichtigste Aufgabe 

im 21. Jahrhundert ist es, diese Mitte immer 

neu zu bestimmen. Diese ist als Grundlage
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unentbehrlich um Umweltschutz, menschli- 

che Sicherheit, Frieden und Menschenwiirde 

in der Zukunft garantieren zu konnen.

Da Japan und Deutschland von ihrer Verfas- 

sung aus her fur die Schaffung einer solchen 

Weltordnung pradestiniert sind, ist hier der 

Vergleich angebracht, da beide Lander 

zahlreiche Ahnlichkeiten aufweisen. Jedoch 

treten auch die Unterschiede zwischen den 

beiden Staaten gerade in der diplomatischen 

Genese der Schaffung eines Volkerrechts 

sehr deutlich hervor. Wahrend Deutschland 

mit seinen Widerspriichen auf den Friedens- 

konferenzen in Den Haag 1899 und 1907 

eine Weiterentwicklung des Volkerrechts 

verhindert hatte, ist Japan diesen Weg wei- 

tergegangen. Diese Konsequenz auBert sich 

besonders in dem Gewaltverzichtsartikel 9 

der japanischen Verfassung, der bis heute 

strikt eingehalten wurde; indessen die Bun- 

desrepublik Deutschland das Friedensgebot 

des Grundgesetzes offensichtlich aufgegeben 

hat.

Schlichtmann beschreibt die historische 

Entwicklung in neun Aufsatzen, die chrono- 

logisch seit dem Beginn der Meiji-Epoche 

(1868-1912) bis zur Gegenwart aufeinander 

aufbauen. Auch wenn die Aufsatze in meh- 

reren Publikationen erschienen sind, konnen 

sie beziiglich der Thematik in einer Linie 

gesehen werden. Der erste Aufsatz befasst 

sich mit den ersten Versuchen, auf den 

Friedenskonferenzen 1899 und 1907 in Den 

Haag eine Herrschaft des Rechts sowie 

Abriistung im Allgemeinen international 

durchzusetzen. Dieser Teil hebt insbesonde- 

re die historische Rechtsentwicklung und die 

Konferenzidee hervor. Im zweiten Aufsatz 

befasst sich Schlichtmann mit der Einbet- 

tung Japans in den Prozess, der in den Ver- 

tragssystemen von Versailles und Washing

ton eine neue Wendung erfuhr. Anschlie- 

Bend fahrt er im dritten Teil mit der Be- 

schreibung japanischer Vorschlage zur 

intemationalen Friedensordnung in der Zeit 

nach dem Ersten Weltkrieg sowie wahrend 

der Mandschureikrise fort, die allerdings 

nicht von Erfolg gekront waren. Vielmehr ist 

die Konstruktion einer intemationalen Frie

densordnung am Widerstand der Europaer 

gescheitert, die sich nicht zu einem Souvera- 

nitatsverzicht durchringen konnten. Der 

vierte Aufsatz zielt insbesondere auf die 

besondere Personlichkeit Shidehara Kijuro 

und dessen Beitrag zu den japanisch- 

deutschen Beziehungen in der Zwischen- 

kriegszeit ab. Shidehara tritt hier insbeson

dere vor dem Hintergrund der Taisho- 

Demokratie als iiberzeugter Pazifist und 

glaubwiirdiger Makler auf, der sich fur die 

Einrichtung einer intemationalen Friedens

ordnung mit teilweisen Erfolg einsetzte. Der 

funfte Aufsatz bezieht sich hingegen auf die 

Vergangenheitsbewaltigung und den Histo- 

rikerstreit in Japan und Deutschland der 

Gegenwart. Hier stehen die deutschen Apo- 

logien zum Ersten und die japanischen zum 

Zweiten Weltkrieg zur Diskussion. 

Schlichtmann hebt hier die moralische Pra- 

misse der Siihnung der Schuld vorangegan- 

gener Ereignisse hervor, sowie den Durch- 

bruch des Teufelskreises des immer wieder- 

kehrenden Kirieges, der seiner Meinung nach 

erreicht werden miisse, um den Krieg als 

Institution zu achten und der Herrschaft des 

Rechts zum Durchbruch zu verhelfen.

In den Aufsatzen sechs bis acht ist ein Uber- 

blick uber Wirtschaft, Gesellschaft und 

AuBenpolitik Japans seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs enthalten, sowie eine eingehende 

Beschaftigung mit dem Artikel 9 der japani

schen Verfassung aufgefuhrt. Diesen bettet 

Schlichtmann in den volkerrechtlichen Kon- 

text ein und weist Moglichkeiten auf, anhand 

derer man eine Schaffung eines ahnlichen 

Gewaltverzichtsartikels auf die globale 

Ebene der UN heben konnte, um so der 

Abschaffung des Krieges als Institution 

naher zu kommen. Der neunte Aufsatz be

fasst sich mit der aktuellen Irakpolitik Ja

pans, wobei die Umstande fur die japanische 

Unterstiitzung des US-Prasidenten erlautert, 

sowie deren Auswirkungen fur das Volker- 

recht im Allgemeinen beschrieben werden.

Das Buch bietet einen Uberblick uber die 

Strategien Japans, ein umfassendes Volker-
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recht zu implementieren und dieses zu einem 

Friedensrecht auszuweiten. Auch in histori- 

scher Hinsicht bietet Schlichtmann zahlrei- 

che Einblicke in die Schuld Deutschlands 

und Japans in Bezug auf die beiden Welt- 

kriege, ohne gegeniiber Japan den „morali- 

schen Zeigefinger“ zu erheben, der oft in- 

nerhalb des Diskurses auftaucht. Nach den 

Einblicken die der Autor gewahrt, kann man 

durchaus in Frage stellen, ob es sich grund- 

satzlich um „gute Deutsche11 bzw. „bose 

Japaner“ handelt. In erster Linie wfirde man 

eine solche Unterscheidung mit dem unter- 

schiedlichen Umgang beider Lander mit der 

eigenen Vergangenheit assoziieren, da aber 

Schlichtmann hier im deutschen Fall des 

Historikerstreits eindeutig und ausffihrlich 

Position bezieht, wahrend Japan relativ 

glimpflich weg kommt.. Zwar ist der „mora- 

lische Zeigefinger“ gegeniiber Japan (auch 

von deutscher Seite aus) nicht angebracht, 

jedoch fehlt im funften Aufsatz eine Ausei- 

nandersetzung mit dem innerjapanischen 

Dissens beziiglich der Vergangenheitsbewal- 

tigung, der gerade in der aktuellen Tagespo- 

litik immer wieder hohe Wellen schlagt.

Japan kann aus heutiger Perspektive trotz- 

dem als erster Staat bestatigen, dass auch 

nichtwestliche Gesellschaften die Menschen- 

rechte als universal betrachten und akzeptie- 

ren konnen. Angesichts der Schaffung „al- 

temativer“, von den Menschenrechten der 

UN stark abweichender Menschenrechts- 

konzeptionen wie z.B. die der islamischen 

Staaten in Kairo ist diese Universalitat aller- 

dings hochst fraglich. Weiterhin erscheint es 

hochst unwahrscheinlich, dass, wie 

Schlichtmann selbst erwahnt, groBere und 

machtigere Staaten einen Souveranitatsver- 

zicht hinnehmen werden, auch wenn diese 

von den schwacheren Akteuren im Sinne 

von global governance gebunden werden 

konnten.

(Markus Amemann)
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Islands. Replacing the West
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Ron Crocombe, Vielen am Pazifik Interes- 

sierten ein Begriff als der Ubervater der 

Pacific Studies, wird auch im Alter von fast 

80 Jahren nicht leise. Sein neues Buch be- 

schaftigt sich mit dem Einfluss Asien in der 

Region der pazifischen Inselstaaten. Dabei 

mogen die Krisen der letzten Jahre auf den 

Salomonen, Tonga und Fiji ein Motivator fur 

das Entstehen des Buches gewesen sein. 

Crocombe hangt sich aber nicht nur daran 

auf, sondem versucht, ein ganzheitliches 

Bild Asiens im Pazifik abzugeben.

Als Stiftungsprofessor des Institute of Paci

fic Studies der University of the South Paci

fic beschaftigt sich Crocombe auch nach 

seiner Emeritierung mit praktisch alien 

Fragen, welche die Region betreffen. Dieser 

reichhaltige Fundus an Wissen, den der 

Autor uber die Jahrzehnte angesammelt hat, 

beeinflusst auch dieses Buch. Der asiatische 

Einfluss im Pazifik wird dementsprechend 

nicht als statische GroBe der Gegenwart 

betrachtet, sondern eher als ein dynamischer 

Prozess, der so alt ist wie die Besiedelung 

der Inseln selbst. Es ist hier Crocombes 

typischer ganzheitlicher Herangehensweise 

zu verdanken, dass das Nachzeichnen dieses 

Prozesses gelingt.

Sein Bericht gliedert sich in sechs Abschnit- 

te. Neben einer uberblickenden Einleitung, 

in der die Haupttrends des asiatischen Ein- 

flusses skizziert werden, zeigt Crocombe die 

historische Dimension Asiens im Pazifik 

auf. Bereits hier wird deutlich, dass Cro

combe fiber den zeitgeistlichen Tellerrand 

des chinesischen Einflusses hinausgeht, 

indem er beispielsweise auch auf die indi- 

sche, koreanische, malayische, indonesische 

und vietnamesische Migration abzielt.

Im dritten Abschnitt beleuchtet der Autor die 

okonomischen Beziehungen zwischen bei

den Regionen. Der entscheidende Bereich 

dieses Abschnitts umfasst explizit die Wirt-


