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neben einigen anderen Formulierungen 

anachronistisch. The Chinese Language war 

kein unumstrittenes Buch, dessen Thesen 

teilweise schon in den 1990er Jahren als 

„historisch obsolet" bezeichnet worden 

waren. Das Jahr der Erstverbffentlichung 

sollte jedoch nicht vergessen werden.

Insgesamt vermittelt DeFrancis auf unter- 

haltsame und lehrreiche Art und Weise 

umfangreiches Wissen uber die chinesische 

Sprache und Schrift, und er verhilft dem 

Leser zu einigen Aha-Erlebnissen. Es ist zu 

begrtiBen, dass dieses grundlegende Werk 

nun auch auf Deutsch vorliegt. Obwohl auf 

einem hohen wissenschaftlichen Niveau 

geschrieben, wird auch einem Laien die 

Lektiire nicht allzu schwerfallen, sodass vor 

allem jedem Sinologiestudenten dieses Werk 

unbedingt weiterhin ans Herz gelegt sei.
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Das „GroBe Erdbeben von Ostjapan 2011“ 

und seine Folgen, die Tsunami- und Atom- 

kraftwerkskatastrophe, gelten als Zasur in 

der modemen japanischen Geschichte. Be- 

sondere Aufmerksamkeit erregte die AKW- 

Katastrophe „Fukushima“. Ihre mediale 

Representation brachte sehr unterschiedliche 

Deutungsversuche zur Benennung, Darstel- 

lung und Gewichtung dieses erschuttemden 

Ereignisses hervor. Der vorliegende Band 

enthalt vier anregende Beitrage zur japani

schen Rezeption dieser Katastrophe vor und 

nach dem 11. Marz 2011: aus der Sicht der 

politischen Okonomie sowie der Gesell- 

schafts-, Medien- und Literaturwissenschaft. 

Der besondere Wert dieser Studien liegt 

darin, dass auf der Grundlage vorwiegend 

japanischer Quellen wenig beachtete kriti- 

sche Wortmeldungen und Akteure aus Japan 

prasentiert, von den Autoren reflektiert und 

liber Japan hinaus offentlich gemacht wer

den. Bereits lange vor „Fukushima“ fragte 

der Nestor der japanischen Anti-AKW- 

Bewegung, Tagaki Jinzaburo (1938-2000), 

warum wiederholte AKW-Storfalle in Japan 

nicht dazu fiihren, dass Verantwortlichkeiten 

aufgedeckt und Fehler korrigiert werden. Die 

Antwort fand er in unhinterffagten Verhal- 

tensmustem der Mehrheit der japanischen 

Gesellschaft. Es mangele an offener Diskus- 

sion, Kritik und Verantwortung. Stattdessen 

herrschten das Dogma einer zwangsbasierten 

Schicksalsgemeinschaft, Obrigkeitsglaube 

und Nationalismus. Es fehle der Wille zur 

kritischen Selbstreflektion.

In einem aufschlussreichen Beitrag zur 

politischen Okonomie der nuklearen Katas

trophe geht Enno Berndt der Frage nach, 

warum Interessen an atomarer Strompro- 

duktion in Japan entstanden und ihre Ver- 

treter dermaBen machtig geworden sind, und 

mit welchen Widerspriichen eine AKW- 

zentrierte Stromwirtschaft in Japan konfron- 

tiert ist. Der Leser erfahrt liber die Verqui- 

ckung staats- und industriepolitischer Inte

ressen, die zur Bildung des „Atomdorfs“ 

gefuhrt haben: dem Zusammenspiel von 

Politik, Ministerialbtirokratie, Wirtschaft 

(Bau- und Strom-Untemehmen), Main- 

stream-Medien und „Gefalligkeits-Wissen- 

schaftlem“. Dezidiert wird nachgewiesen, 

dass die vermeintlich billige Kemkraft auf 

der Grundlage eines Plutoniumkreislaufs 

(mittels Wiederaufbereitungsanlage und 

Schnellem Briiter) nicht nur gefahrlich und 

risikoreich, sondem auch ausgesprochen 

teuer ist. Drei Szenarien des zuklinftigen 

Umgangs der japanischen Gesellschaft mit 

der „nuklearen Erdbebenkatastrophe“ 

(genpatsu shinsai) seien denkbar und wlir- 

den sich miteinander vermischen: 1. Eine 

undiskutierte und ungeahndete Fortsetzung 

des „staatsmonopolistischen Nuklearkom- 

plexes“ und der Manipulation der japani

schen Gesellschaft - bis es zur nachsten 

nuklearen Katastrophe kommt. 2. Eine poli- 

tische Wende, die „lokal und von unten 

initiiert" (durch Anti-AKW-Bewegungen
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und Organisation in offenen Netzwerken) 

und „national und von oben nachvollzogen“ 

wird. 3. Eine Marktbereinigung, durch die 

sich die Liberalisierung des japanischen 

Strommarktes nicht mehr verhindem lasst: 

Subventionierung und Sozialisierung der 

Kosten atomarer Stromerzeugung gehen 

zuriick, AKW-zentrierte Unternehmen sind 

dann nicht mehr wettbewerbsfahig. Die 

Logik eines AKW-Ausstiegs in Japan, in 

Abb. S. 74 gut nachvollziehbar, wiirde wirk- 

lichkeitsnah, wenn der Staat und die Strom- 

konzeme von den Biirgem Druck bekamen.

Dieser Blickpunkt und somit Szenario 2 

gerat in den Fokus der drei folgenden Bei- 

trage, in denen Wissenschaftler, Schriftstel- 

ler, Journalisten und sonstige engagierte 

Burger „Fukushima“ auch als Krise des 

„Systems Japan“ begreifen und einen „Zivi- 

lisationsdiskurs“ fordern. Stichworte: „Na- 

turkatastrophe“ versus „menschengemachte 

Katastrophe“, „Aufklarung“ versus „Diskri- 

minierung", „konsumfixierte Lebensstile" 

versus „nachhaltige Entwicklung“, „Atom- 

syndikat“ versus „atomfreie Gesellschaft". 

Steffi Richter zielt in ihrem „Post-Fukus- 

hima-Diskurs“ auf die mediate Verhandlung 

der atomaren Krise, in der Fukushima hin- 

sichtlich der Informationspolitik mit Tscher- 

nobyl (1986) vergleichbar ist und in Anleh- 

nung an Robert Jungk („Der Atomstaat", 

1991) in einen globalkapitalistischen Zu- 

sammenhang gestellt wird. Dazu gehdrt das 

Problem der Leiharbeiter („Atom-Noma- 

den“), liber deren Arbeit unter Zwangscha- 

rakter und Strahlenbelastung man nichts 

erfahre. Deshalb sei der Kamikaze-Helden- 

mythos, den man den Liquidatoren andichte, 

griindlich zu dekonstruieren.

Die Starkung der Anti-AKW-Bewegung 

durch alternative, unabhangige Intemetme- 

dien und neue digitale Medien (Twitter, 

Facebook, Blogs, Video-Streaming) zur 

eindrucksvollen Verschaffung von Offent- 

lichkeit thematisiert Nicola Liscutin. Der 

fundamentale Vertrauens ver lust in die japa

nischen Massenmedien als zuverlassige 

Trager und Vermittler von Informationen 

insbesondere in Krisensituationen habe seit 

„Fukushima“ zu einem entscheidenden 

Strukturwandel in der Massenkommunika- 

tion gefuhrt: von dem monopolisierenden, 

AKW-gefalligen Nachrichtenportal der her- 

kbmmlichen Mainstream-Medien hin zu 

einer breiten Informationsplattform der 

“Massen-Selbst-Kommunikation“ z.B. durch 

„live-sendende Burger" (chukei shimin) als 

wesentliche Kraft basisdemokratischer Kom- 

munikations- und Vemetzungsstrategien.

Positionen in der japanischen Literatur nach 

„Fukushima“ analysiert Lisette Gebhardt in 

vier essayistischen Beitragen bekannter 

japanischer Autoren. Diesen geht es vor 

allem um eine Bilanzierung der japanischen 

Nachkriegsgeschichte im Zeichen des Sys

tems" Japan, um die Defizite der japanischen 

Demokratie und die Mbglichkeiten einer 

neuen kritischen Offentlichkeit im Lande. 

Der japanische Burger solle sich emanzipie- 

ren und seine Autonomie entdecken. Dies 

setze allerdings voraus, dass er selbst Ver- 

antwortung tragt und sich von bequemen 

Mechanismen der Konsumgesellschaft ver- 

abschiedet.

Alles in allem ein sehr lesenswerter Band 

auch fur diejenigen, die weniger an Japan als 

an einem hbchst aktuellen Thema interessiert 

sind, mit spannenden Diskursen zur Eman- 

zipation von der Kemenergie, die offen 

lassen, wie weit Wiinsche auch Wirklichkeit 

werden.
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Nachdem Kanzler Schroder als Reaktion auf 

9/11 den USA die „uneingeschrankte Solida- 

ritat" erklart hat, wurde noch im gleichen 

Jahr die deutsche Beteiligung in Afghanistan 

im Rahmen der Operation Enduring Free

dom (OEF) und der International Security! 

Assistance Force (ISAF) beschlossen. Seit-


