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Wolfgang Schwentker: Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur 

Wirkungsgeschichte 1905-1995

Tubingen: Mohr Siebeck, 1998, 444 S.

Max Weber, deparsonisiert zur "identitatsstiftenden Totemfigur" des Wissenschafts- 

betriebs avanciert, ist mit "seiner" historischen Soziologie auch heute noch relevant 

fur die Buchstabierung einer allgemeinen Methodologie kulturvergleichender Sozi- 

alforschung. Aber wozu ein Buch uber Max Weber in Japan!

Die japanische Weber-Rezeption wurde hierzulande lange Zeit als Desiderat ausge- 

zeichnet und zugleich wieder geflissentlich ignoriert. Zu sehr war man im Zuge der 

Wiedereinwurzelung Webers wohl mit seiner historischen Verortung und eigenen 

theoretischen Explikationsversuchen beschaftigt, um sich die Miihe einer Auseinan- 

dersetzung mit der "bizarren" japanischen Rezeptionsgeschichte zu machen, in der 

der westliche Weber-Diskurs inzwischen 90 Jahre lang kommentiert und wesentli- 

che Neuansatze Jahre vorher vorweggenommen wurden. Der vorliegende informati

ve, wissenschaftssoziologisch angeleitete Uberblick des Historikers Schwentker 

uber die Etappen der Aneignung und AbstoBung Webers riickt hier die Verhaltnisse 

wieder zurecht und zwingt zu einer Revision der soziologischen Theoriegeschichte 

- womit er uns auch unterschwellige Raster der Wahmehmung intellektueller Are- 

nen vor Augen fiihrt.

Der Autor rekurriert zunachst jedoch auf Webers pessimistische Bewertung des 

endogenen japanischen Entwicklungspotentials in den GARS. Dort ging es allge- 

mein um die Mbglichkeitsspielraume der kulturellen Produktion von Wirklichkeiten 

durch eigenlogische religiose Rationalisierungsprozesse im Zusammenspiel mit 

auBerreligibsen Interessen. In bezug auf Japan saB Weber jedoch sowohl der Trans- 

zendenz-Hypothese vom erforderlichen archimedischen Hebei der AuBerweltlich- 

keit als auch der "Sleeping-Beauty-Theorie" auf, nach der Japans wirtschaftlicher 

"take off nur als Kontaktmetamorphose erklarbar sei, so daB er kulturell das Poten

tial diesseitiger "Spannungsverhaltnisse" in Konfuzianismus und Shintoismus fur 

die Herausbildung einer aktiven, berufsbezogenen Lebensflihrung und strukturell 

die Tragweite der Bliite der japanischen Stadtkultur unterschatzte.

Der friihen Weber-Rezeption ging es jedoch nicht um Entwicklungspotentiale, son- 

dem um Vermeidung und Bewaltigung der verheerenden Folgekosten des forcierten 

bkonomischen Strukturwandels. Im Zuge der Wende zur deutschen Schule der Na- 

tionalbkonomie seit 1890 entdeckte die japanische Nationalbkonomie daher nicht 

den Religionssoziologen, sondem den Wirtschaftshistoriker und Sozialpolitiker 

Weber.

Im Gefolge der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Modemisierungskrise 

1926-45 kam es dann zur systematischen Aufdeckung des Gesamtwerks und zur 

Schelte der biirgerlichen Soziologie als systemstabilisierender "subjektivistischer" 

Irrlehre durch den dominanten orthodoxen Marxismus. Schwentker verortet jedoch 

zugleich eine bedeutende marxistische Unterstrbmung, die sich um Erweiterung des 

restringierten Ansatzes der sozialbkonomische Konstellationsanalysen durch selek- 

tive Aneignung weberianischer Kategorien bemiihte. Er irritiert allerdings mit seiner 

Bewertung dieser komplementaren Deutung von Marx und Weber als uns suspektes
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"Beispiel fur die japanische Neigung zum theoretischen Synkretismus". Weber 

selbst und viele westliche Marxisten seit Ende der 60er Jahre wiirden diesen m.E. 

jedoch einem stereotypisierenden Antagonismus vorziehen. Nach der semitotalitaren 

Repression und Absorption des Marxismus beriefen sich die liberalen Intellektuellen 

gegeniiber Forderungen nach Anwendung emischer Kategorien auf Webers Wert- 

urteilsfreiheitspostulat als staatliches Neutralitatsgebot. Daneben entwickelte sich 

mit dem militarischen Ausgreifen auf das asiatische Festland lange vor Bellah ein 

neuerliches Interesse an China und der Weberschen Religionssoziologie zur Analyse 

etwaiger Aquivalente der protestantischen Ethik in Konfuzianismus und Buddhis- 

mus. An Webers China-Studie wurden dabei, von Schwentker unkommentiert, ein 

protestantisch-rationalistischer Eurozentrismus und Vernachlassigung der aus- 

schlaggebenden strukturellen Entwicklungshemmnisse kritisiert. Weber ging aller- 

dings nie von einer Entfaltung vermeintlicher Wesenseigenschaften rationaler oder 

arationaler Kulturen aus, sondern von plurilinealen und konstitutiv paradoxen Kau- 

salgeflechten und einem von Tradition und Modeme als idealtypischen Vektoren 

umgrenzten Mbglichkeitsspektrum empirischer Mischtypen "modemer" Entwick

lung.

Einen fur Schwentker spezifisch japanischen Wirkungsstrang konstituierte die pa

th etisch-subjektivistische Verklarung Webers als "Wahrheitssucher" in Anlehnung 

an Jaspers. Fiir Jaspers ist Existenz tatsachlich nicht wesentlich selbstbeziiglich, 

sondern kann erst aus der Transzendenz heraus erhellt werden. Die Rede vom pa- 

thetischen Subjektivismus trifft allerdings z.T. auch die friihe deutsche Weberrezep- 

tion und letztlich auch Weber selbst, der von den "letzten und hbchsten Werten, die 

in einer Menschenbrust walten", auBergewbhnlich emotional erfaBt war.

Die Probleme der Ausfullung der oktroyierten Demokratie und der Erklarung der 

fatalen japanischen Sonderentwicklung fuhrten nach Schwentker zusammen mit 

personellen und damit erkenntnistheoretischen Kontinuitatslinien in der dritten Re- 

zeptionsetappe 1945-65 zu Skepsis gegeniiber einem dkonomisch restringierten, 

teleologischen Strukturfunktionalismus. Die btirgerlich-demokratisch orientierten 

kindaishugisha verwiesen auf unvollstandige Rationalisierungen und die Ambiva- 

lenzen des Modemisierungsprozesses in Asien und Europa. Mit Robert Bellah war 

die Vorbildfunktion westlicher Modemitat jedoch gebrochen und feudale Relikte 

verwandelten sich in neuer Diktion in modemitatsstiftende Krafte. Unter Berufung 

auf Bellah konnte dann umgekehrt die Rede von der "autonomen Personlichkeit" als 

akkulturationsbediirftiger Topos abgestempelt werden.

Als letzte Etappe begann nach 1970 eine inhomogene Renaissance des "Klassikers" 

Weber vor dem Hintergrund der kommunistischen Desillusionierung und einer zivi- 

lisatorischen Orientierungskrise der nachriickenden Generation. Ando griff mit 

seinem biographisch-identifikatorischen Zugang den pathetischen Subjektivismus 

wieder auf und initiierte damit einen Weber biographisch und historisch kontextua- 

lisierenden Ansatz. Auch die komplementare Weberdeutung des Marxismus wurde 

fortgesetzt, der sich damit wohl letztlich selbst sein Grab schaufelte. Bemerkens- 

werter ist jedoch die explizit kulturrelativistische Akzentverlagerung bei der asiani- 

stischen Umarmung Webers und Bellahs. Schwentker zeigt, daB die artifiziellen 

Konstruktionen "Asien" oder "Konfuzianismus" - damit iibrigens politischen Reari-
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stotelisierungsentwiirfen im Westen gleich - zum einen gerade vom Verlust histori- 

scher Wurzeln im Zuge der Modernisierung motiviert und zum anderen fur die Ab- 

dichtung autoritarer Systeme vor Kritik politisch zweckdienlich sind. Der nach 

Schwentker Weber letztlich nicht transzendierenden "nietzscheanischen Herausfor- 

derung" als jtingstem Interpretationsstrang schlieBlich gilt die Moderne nicht mehr 

wie den kindaishugisha als politische oder soziale Utopie, sondern als Zeitalter der 

Krise. Dabei darf m.E. allerdings nicht die fundamentale Differenz zwischen Nietz

sche und Weber iibersehen werden, dem Nietzsches Position als nicht "mannhaft" 

erschien, weil sich dieser nicht der Tragik und den Paradoxien der Zeit aussetzte, 

sondern seinem Nihilismus ergab.

Wolfgang Schwentker zeigt uns mit seinem Blick auf Max Weber in Japan eine 

"tiefgehende transkulturelle Symbiose", eine Nostrifizierung Webers im Laufe eines 

intellektuellen Selbstverstandigungsdiskurses uber den Charakter der japanischen 

Moderne, die uns gegeniiber den differenzhermeneutisch prognostizierten Kampf- 

fronten inkommensurabler, weil paradigmatisch selbstbezogener Kulturen als 

"common ground" fur einen interkulturellen (und fur einen interdisziplinaren) Wis- 

senschaftsdialog dienen kbnnte. Seine extensiv angelegte Studie sollte AnstoB sein 

fur weitere, theoretisch-systematisch orientierte Auseinandersetzungen mit der japa

nischen Wissenschaftskultur.

Alexander Kimoto

Klaus Birk: Die landliche Aufbaubewegung in China 1926-1948. Eine 

entwicklungspolitische Alternative zur stadtischen Industrialisierung

Bochum: projekt verlag, 1998 (edition cathay; 39), 330 S.

In den friihen 20er Jahren gingen namhafte chinesische Intellektuelle wie Tao 

Xingzhi, Yan Yangchu oder Liang Shuming aufs Land, um als Alternative zur stad

tischen Industrialisierung einen praktischen Weg zur Modernisierung des Landes 

aufzuzeigen. In der westlichen Sinologie wurde die landliche Aufbaubewegung als 

Ganzes bisher nicht rezipiert, und so untemimmt Klaus Birk mit seiner Dissertation 

nun den Versuch, diese Lucke zu fiillen. Sein Anliegen ist, nicht nur Wirtschafts- 

und Geistesgeschichte zusammenzufuhren, sondern dariiber hinaus die landliche 

Aufbaubewegung in China in einen grdBeren entwicklungspolitischen Zusammen- 

hang zu stellen.

Birk stellt zunachst detailliert die praktischen Projekte zum landlichen Aufbau vor 

und arbeitet drei zentrale Elemente dieser Bewegung heraus - Erziehung, Selbst- 

verwaltung, Genossenschaften. Birk bemerkt richtig, daB diese Bestandteile in den 

unterschiedlichen Projekten unterschiedlich ausgepragt und gewichtet waren und 

belegt dies mit Beispielen (S. 71 ff.). Im nachsten Schritt analysiert der Autor dann 

die aus der praktischen Tatigkeit resultierende innerchinesische theoretische Debatte 

iiber landlichen Aufbau und stadtische Industrialisierung der dreiBiger und vierziger 

Jahre. Der Widerstand gegen den landlichen Aufbau seitens der Protagonisten fur 

stadtische Industrialisierung und seitens der Kommunisten entztindete sich dabei 

nicht an einer anderen Einschatzung des Entwicklungszustands der Landwirtschaft,


