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Carmen Schmidt: Kleines kommentiertes 

Worterbuch zur Politik in Japan. Mit 

einem deutsch-japanischen Stichwortver- 

zeichnis

Marburg: Tectum Verlag, 2003, 195 S., € 

25,90

Ein Worterbuch zur japanischen Politik - 

braucht man so etwas? Nun, wer sich auch 

nur am Rande mit dem politischen Japan 

beschaftigt, wird das Kleine kommentierte 

Worterbuch zur Politik in Japan von Carmen 

Schmidt sehr schnell schatzen lemen. Die 

Autorin untemimmt mit ihrem Buch den 

ersten Versuch in deutscher Sprache, mittels 

sorgfaltiger Auswertung der einschlagigen 

Fachliteratur "einen systematischen Uber- 

blick uber japanische sozialwissenschaftli- 

che Fachbegriffe zu geben" (S. 7). Und 

dieser Versuch ist ihr gelungen.

Die japanischen Begriffe erscheinen in 

alphabetischer Reihung in lateinischer Um- 

schrift, dann in Kanji, dann in deutscher 

Ubersetzung. Dies ist die ubliche Verfah- 

rensweise in den gangigen japanisch-deut- 

schen Worterbiichern und macht den Band 

von Schmidt noch nicht zu etwas Besonde- 

ren. Der eindeutige Vorteil liegt vielmehr in 

der Kommentierung der Begriffe, die 

Schmidts Buch bietet, in der umfassenden 

Stichwortsammlung, die es aufweist, sowie 

in den vielen Querverweisen. Eine Stich- 

wortsuche nach "Frauen und Politik" (josei 

to seiji) ergibt uber anderthalb Spalten 

grundlegende Fakten zum Frauenwahlrecht, 

zur Representation von Frauen in der Politik 

und zu anderen Begriffen aus diesem Kon- 

text, die im Worterbuch erlautert werden 

(z.B. die Frauenbewegung, josei kaiho 

undo).

Ein Worterbuch kann nie alle Wiinsche und 

schon gar nicht alle Sonderwtinsche erfullen. 

Das erwartet aber auch niemand, zumal die 

Dynamik des politischen Wandels, der eben 

auch einen Sprachwandel mit sich bringt, nie 

erschdpfend zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erfasst werden kann. Die groBe Leistung des 

Worterbuchs von Carmen Schmidt fur die 

sozialwissenschaftliche Japanforschung liegt 

in der Chance, die es bietet: Der Chance 

namlich, dass wir in Zukunft nicht mehr mit 

zahlreichen, nur zur Verwirrung beitragen- 

den Ubersetzungen bestimmter japanischer 

Termini in deutschen Texten uberschuttet 

werden. Der Ministerprdsident bleibt Minis- 

terprasident und wird nicht zum Premiermi

nister, auch wenn der japanische Text ihn 

wahlweise als shusho oder sori daijin be- 

zeichnet. Zwischen Fraktion (kaiha) und 

Faktion (habatsu) wird klar und deutlich 

unterschieden, sodass auch in der politischen 

Terminologie unerfahrene Leser/innen die 

grundverschiedene Bedeutung dieser beiden 

Begriffe schnell verstehen konnen. Hilfreich 

in diesem Zusammenhang ist auch das 

deutsch-japanische Begriffsverzeichnis im 

hinteren Teil des Buches. Im Personenregis- 

ter sind die Ministerprasidenten Japans bis 

zum amtierenden MP Koizumi Jun'ichiro 

angefuhrt - leider in alphabetischer und 

nicht in chronologischer Reihenfolge. Insge- 

samt stellt das Worterbuch eine hochst will- 

kommene Nachschlagequelle fur Studie- 

rende und sozialwissenschaftlich orientierte 

Sozialwissenschaftler/innen dar. Allen, die 

eine groBere Arbeit in diesem Bereich ver- 

fassen mbchten, sollte es daher nachdriick- 

lich empfohlen werden.

Claudia Derichs

Petra Buchholz: Schreiben und Erinnern.

Uber Seibstzeugnisse japanischer 

Kriegsteilneh mer

Munchen: Indicium Verlag, 2003, 422 S., (= 

laponia Insula, Studien zu Kultur und Ge

sellschaft Japans, hg. von Irmela Hijiya- 

Kirschnereit, Bd. 10), 41 €

Die vorliegende Druckfassung der Disserta

tion (FU Berlin) der Diplom-Padagogin und 

Japanologin Petra Buchholz raumt auf eine 

ungewdhnliche, in ihrem Ergebnis dennoch 

tlberzeugende Weise mit der weit verbreite- 

ten Vorstellung auf, die Japaner hatten ihre 

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und 

Japans unruhmliche Rolle auf dem asiati-
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schen Kriegsschauplatz verdrangt und lehn- 

ten - anders als die Deutschen - ein Schuld- 

bekenntnis bzw. die Ubemahme von Ver- 

antwortung fur zahllose Kriegsverbrechen 

und Menschenrechtsverletzungen in den 

seinerzeit von Japan eroberten Gebieten 

nach wie vor ab. Nach Auffassung von 

Buchholz ist im Faile Japans bislang iiberse- 

hen worden, dass neben den offiziellen 

Verlautbarungen und der bffentlich bekun- 

deten Haltung japanischer Politiker durchaus 

andere Diskursebenen existieren, auf denen 

sich Japaner mit der jtingeren Vergangenheit 

ihres Landes teilweise recht kontrovers 

auseinandersetzen. So gab es nicht nur einen 

mit dem deutschen vergleichbaren Histori- 

kerstreit tiber Japans Kriegsverantwortung, 

sondem auch immer wieder aufflammende 

Debatten in den Medien und auBerdem eine 

umfangreiche Buchproduktion an durchaus 

auch selbstkritischer Erinnerungsliteratur.

Sieht man von der offiziell-politischen 

Ebene ab, die nach Auffassung von Buch

holz keineswegs reprSsentativ fur das Ge- 

samtbild ist, so benennt die Autorin zwei 

weitere Ebenen der Auseinandersetzung mit 

der Vergangenheit. Dies ist zum einen der 

kulturelle Diskurs, d.h. Beitrage von Wis- 

senschaftlem, Schriftstellem und Intellektu- 

ellen. Als weitere Diskursebene nennt Buch

holz die individuelle Oder "Graswurzel"- 

Ebene und bezeichnet damit den Bereich der 

personlichen Weitergabe von Kriegserinne- 

rungen innerhalb von Familie und Freundes- 

kreis, femer Selbstzeugnisse in Tagebtichem 

und Briefen und Beitrage zu Schreibwettbe- 

werben. Nach Auffassung der Autorin stellt 

sie quantitativ den eindeutig groBten Bereich 

dar. Dieser Diskursebene, d.h. vor allem den 

schriftlich fixierten popularen Erinnerungen 

an die ganz personlichen Kriegserfahrungen, 

gilt ihre eingehende wissenschaftliche Un- 

tersuchung. Nimmt man das Ergebnis vor- 

weg, so findet sich dort "eine beeindru- 

ckende Zahl von Auseinandersetzungen mit 

personlicher Schuld aus individuellem Han- 

deln wdhrend des Krieges". Neben dieser 

Bekennerliteratur aus der Taterperspektive 

findet sich auch das Einfuhlen in das Leiden 

der Opfer und der Versuch, ihnen gegeniiber 

Schuld abzutragen.

Im 1. Teil ihrer Arbeit erlautert Buchholz 

den Kontext erinnemden Schreibens als 

integralen, affirmativ rezipierten Teil japani

scher Schrift- und Schreibkultur, der schon 

ab den Elementarklassen in Japans Schulen 

aktiv gefordert wird. Bereits Erstklassler 

werden, sobaid sie die ersten Schriftzeichen 

beherrschen, zum Tagebuchschreiben - und 

damit zum genauen Beobachten, Beschrei- 

ben und Formulieren - angehalten. Eine 

Praxis, durch die - wie die Autorin in ihrer 

Untersuchung von Schiileraufsatzen der 

Mittel- und Oberschule feststellt - "die 

Selbstreflexion einen erstaunlichen Standard 

erreicht", d.h. zur Reifung der Personlichkeit 

beitragt. Sie geht femer ein auf eine schon in 

der Meiji-Ara aufkommende "Bewegung, 

das Leben in Worte zu fassen" (Seikatsu 

tsuzurikata undo), die die Grundlagen der 

Aufsatzerziehung an Japans Schulen schuf 

und damit das Fundament fur eine lebens- 

lange Haltung reflektierenden Schreibens 

legte. Diese Bewegung hat nicht nur bis 

heute iiberdauert, sondem griff seit den 

funfziger Jahren tiber den rein schulischen 

Bereich hinaus. Seither sind zahllose 

Schreibzirkel, vor allem unter Hausfrauen- 

gruppen entstanden, deren Arbeiten in An- 

thologien gesammelt werden und im Buch- 

handel erhaltlich sind.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwun- 

derlich, dass Erinnerungen an Kriegserleb- 

nisse und Reflexionen fiber den japanischen 

Militarismus im personlichen Kontext po- 

pularer Schreibkultur ebenfalls einen breiten 

Raum einnehmen. Buchholz untersucht im 

Einzelnen, woran sich diese Erinnerungen 

festmachen, vor allem anhand von Antholo- 

gien, die aufgrund von Schreibwettbewerben 

bekannter Zeitungen und Zeitschriften ent

standen. Ein Thema war z.B. die personliche 

Erinnerung an die kollektive Erfahrung der 

japanischen Niederlage am 15. August 1945. 

Ein weiterer historischer Anlass bot sich 

1989 beim Tod des Showa-Tenno (Hirohito).
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Briefsammlungen gefallener Soldaten wer- 

den ebenfalls herangezogen. Sie bedingten 

notwendigerweise auch ein Kapitel uber den 

offiziellen Erinnerungskult als gbttliche 

Ahnenverehrung, wie er alljahrlich zum 15. 

August am Yasukuni-Schrein gepflegt wird. 

Dieser Exkurs in den umstrittenen Branch ist 

vor allem deshalb erwahnenswert, weil er 

den weitgehend unbeachteten Aspekt der 

Besanftigung der toten Ahnenseelen durch 

religiose Rituale und, damit verbunden, die 

Linderung des Schuldgefuhls der Uberle- 

benden dieses Krieges unterstreicht.

Ausfuhrlich stellt Buchholz die wichtigsten 

Schreibgruppen und Schreibbewegungen im 

Nachkriegsjapan vor und schildert ihre 

Entwicklung zu einer medial und kommer- 

ziell ausgeschlachteten Bewegung. In ihrer 

abschlieBenden Bilanz leugnet die Autorin 

nicht, ihre urspriingliche Absicht einer ver- 

gleichenden Studie zwischen japanischer 

und deutscher popularer Erinnerungskultur 

angesichts der so nicht erwarteten Fiille und 

Qualitat des japanischen Materials aufgege- 

ben zu haben. Der vergleichende Blick aber 

ist allenthalben spurbar ebenso wie das sehr 

sympathische eigene Ergriffen- und Uber- 

raschtsein von dem so gefundenen Thema.

Doris Gbtting

Max Eli: Japan - Gratwanderung einer 

Weltwirtschaftsmacht

Hamburg: Institut fur Asienkunde, 2003, 207 

S.,23€

Professor Eli bemiiht sich in seinem Buch, 

die iiblichen makrobkonomischen Analysen 

der Stagnationskrise Japans durch sektorelle 

und mikrobkonomische Befunde zu ergan- 

zen (S. 12), um so aus seiner Sicht zu einer 

angemesseneren Prognose zu gelangen. In 

der Tat liegt der Wert dieser Studie eher in 

der Schilderung der empirischen Probleme 

der Konzemgruppen (keiretsu), der Zulie- 

ferindustrie, der Generalhandelshauser (sogo 

shosha), der Banken und der Versiche- 

rungswirtschaft (S. 79-149), so wie sie der 

Autor um 2000/1 eruierte. Der Rest des 

Buches besteht eher aus impressionistischen 

Plaudereien zur japanischen Volkswirtschaft 

und Welt- und Seelenlage auf Volkshoch- 

schulniveau, die sich, nach den FuBnoten zu 

urteilen. vomehmlich auf die Berichterstat- 

tung der Siiddeutschen Zeitung stiitzen. Eli 

beobachtet vbllig zutreffend, dass sich die 

innere Koharenz der keiretsu im Zuge der 

Krise gelockert hat. Der wechselseitige 

Aktienbesitz wurde abgebaut. Lieferanten- 

und Abnehmerbeziehungen auBerhalb der 

Firmengruppe entwickelt. Nach Fusionen 

von Banken (z.B. von Mitsui ("Sakura") & 

Sumitomo, von Daiichi Kangyo & Fuji zu 

"Mizuho" und von Sanwa & Tokai zu 

"UFJ"), die zusammen mit den sogo shosha 

die Leitungsfunktion einstmals scharf abge- 

grenzter konkurrierender kereitsu innehatten, 

ist diese Rolle obsolet geworden. Auf die 

naheliegende Frage nach der neuen Fuhrung 

der gelockerten keiretsu gibt das Buch keine 

Antwort.

Max Eli ist ein durch zahlreiche Buchpubli- 

kationen ausgewiesener Experte der Gene- 

ralhandelsgesellschaften, deren Bedeutung 

schon seit den 1970er-Jahren rticklaufig ist. 

Im Zuge der Krise haben sich ihre Umsatze 

mehr als halbiert. Eli fuhrte 2001 mit den 

fuhrenden sogo shosha Interviews durch, de

ren Ergebnisse er in kurzen Firmenportraits 

zusammenfasst. Diese sind in Summe auBer- 

ordentlich emuchtemd. AuBer dem Mitar- 

beiterabbau, NiederlassungsschlieBungen, 

der BeschrSnkung auf ein nicht naher defi- 

niertes Kemgeschaft, intemen Dezentralisie- 

rungen sowie ungestumen - seither bekannt- 

lich geplatzten - teuren Hoffhungen auf den 

e-Handel scheint dem japanischen Manage

ment nichts einzufallen. Gelegentlich kaufen 

sie sich in Einzelhandelsketten ein, "um 

naher am Verbraucher zu sein". Dazu verlie- 

ren sie sich in nichtssagenden, modischen 

Slogans wie "incubator corporation", "new 

value creator", "multifunctional enterprise" 

und "navigator company" (nota bene: eine 

Schifffahrtsgesellschaft ist nicht gemeint) als 

Definition der kiinftigen Bestimmung ihrer


