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aber musste Solf bald feststellen, dass die 

Beschaffungsauftrage fur Notstandslieferun- 

gen nur fur Zaibatsu-GroBfirmen erteilt 

wurden, japanische Mittelbetriebe und 

Auslander hatten keine Chance. Weil Japan 

seine bisherigen Staatskredite jedoch 

zumeist fur unproduktive Rustungsausgaben 

verpulvert habe, erfolgte die Finanzierung 

dann hauptsachlich aus dem wohlgefullten 

Rustungsfonds. Deshalb, so Botschafter Solf 

im Oktober 1923, sei trotz der „recht 

undurchsichtigen AuBenpolitik“ in den 

„nachsten zehn Jahren kein Krieg zu erwar- 

ten“ (S. 173). Damit sollte er beinahe - 

minus zwei Jahre - Recht behalten.

Aus der weiteren Botschaftsberichterstattung 

lasst sich der Fortgang des Wiederaufbaus in 

groben Ziigen gut verfolgen. Im April 1925 

wurde der Wiederaufbau des Hafens von 

Yokohama gefeiert. Tatsachlich waren aber 

erst einige Schiffsanlegestellen und Lager- 

schuppen wiederhergestellt worden. Beim 

Versuch, einen groBzugigeren Stadtaufbau 

mit breiten StraBen und bffentlichen Parks 

zu verwirklichen, war man iiber Vermes- 

sungsarbeiten noch nicht hinausgekommen. 

StraBen- und Kanalbau, Briicken, Wasserlei- 

tungen, StraBenbahn, Kanalisation, Kran- 

kenhausem und Schulen - alles befand sich 

noch im Planungsstadium.

Im April 1929 berichtet der Nachfolger, 

Botschafter Voretzsch, vom Wiederaufbau 

der Hauptverkehrsviertel, Briicken und 

Hafenanlagen Tokios: Aus dem Trummer- 

haufen sei in funfeinhalb Jahren „eine 

schone Stadt“ entstanden (S. 190). Ein Jahr 

spater, im April 1930, schrieb er noch 

euphorischer: Eine modeme Weltstadt mit 

200.000 neuen Hausem, 117 neuen Schulen, 

sieben Stahlbriicken uber den Sumida-Fluss, 

breiten AsphaltstraBen mit Geschafts- und 

Verwaltungsgebauden aus feuer- und 

erdbebensicherem Eisenbeton sei zusammen 

mit 54 offentlichen Parks entstanden. Der 

Vermerk schlieBt mit der Hoffhung, die 

Stadt werde bei kiinftigen Beben von gleich 

furchterlichen Folgen verschont bleiben (S. 

193). Als die 21. US-Bomberflotte funfzehn 

Jahre spater mit ihren 334 Fliegenden 

Festungen Tokio mit flachendeckenden 

Brandbomben ein zweites Mai ausloschte, 

boten die Parks gegen die menschliche 

Mordlust freilich keine Rettung mehr.
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Der Sammelband des Herausgeberteams 

Paul Morris, Naoko Shimazu und Edward 

Vickers ist ein Ergebnis eines intemationa- 

len Forschungsprojektes, das vom britischen 

Leverhulme Trust gefordert wurde. Mit 

regionalen Foci auf Lander und Regionen in 

Ost- und Stidostasien erforschte es vor allem 

Themen der Popularkultur und Geschichts- 

erziehung. Der Band ist entsprechend in 

zwei Teile aufgeteilt. Nach einer Einfuhrung 

untersuchen zunachst funf Aufsatze ver- 

schiedene Aspekte von Japanbildem im 

offentlichen Raum in Singapur, Taiwan, 

China, Siidkorea und den Philippinen. 

Darauf folgen sechs Aufsatze zur Darstel- 

lung Japans in Schulbiichem in China, 

Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapur und 

den Philippinen.

Grundannahme ist, dass das Bild des 

Anderen pragend fur die Selbstwahmeh- 

mung sei, d. h., einen wichtigen Einfluss 

austibe auf die eigene nationale Identitat. 

Japan sei in der Region ein „highly signifi

cant ‘Other‘“ (S. 4), da es aufgrund seiner 

„Modemisierung“ in Asien zunachst bewun- 

dert, dann als Imperialmacht verachtet und 

in der Nachkriegszeit wieder bewundert 

worden sei. Ziel des Buches sei es daher, 

„[to] analyse the portrayal of Japan in the 

societies of East and Southeast Asia, how 

and why this has changed in recent decades, 

and what these changing images of Japan 

reveal about the ways in which these
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societies construct their own identities" 

(S. 3). Hierfur unterscheiden die Herausge- 

ber vier Rollen Japans: (I) als normative 

Other, vor allem Entwicklungsmodell, aber 

auch als popularkulturelles Vorbild; (II) als 

Hegemonie anstrebendes dominant Other, 

also anti-Vorbild, das meist unter Riickgriff 

auf Feindbilder aus der imperialen Vergan- 

genheit Japans in der Region konstruiert 

wird; (III) als von anderen Hegemonial- 

machten ablenkendes alternative Other und 

(IV) als in seiner Instrumentalisierung trotz 

historischer Relevanz relativ unbedeutendes 

distant Other.

Uberschneidungen der Typen und Verande- 

rungen in der Funktion und Instrumentalisie

rung des Japanbildes sind besonders in den 

Fallstudien von I-yun Lee/Christine Han 

zum „Japan Mania Boom" in Taiwan und 

von Caroline Rose zur Darstellung des 

„Anti-Japanischen Widerstandskrieges" in 

chinesischen Geschichtsbiichem erkennbar. 

Lee und Han zeigen die Komplikationen der 

historisch verwurzelten Koexistenz negativer 

wie positiver Japanbilder in Taiwan auf, die 

sich in den 1990er Jahren in einen Boom 

japanischer Popularkultur steigerte. Mehr als 

anderswo bot sich Japan schon spatestens 

seit Ende des Zweiten Weltkrieges als 

multiples alternative Other an, namlich als 

Gegenpol zu Festland-China sowie zur nach 

Taiwan geflohenen Guomindang-Elite. 

Neben Nostalgie blieben gleichzeitig 

allerdings auch Erinnerungen an Japans 

Vergangenheit als dominant Other wach, 

etwa in Kriegsfilmen, die eine „resolut anti- 

japanische Sicht" (S. 53) verbreiteten. Diese 

verhinderte aber nicht, dass Japan keine 

Generation spater zum popularkulturellen 

und anderweitig konsumierten „normativen 

Anderen" aufsteigen konnte. Gleichzeitig 

zeigt ihr Beitrag aber auch die Beliebigkeit 

des so konstruierten und imaginierten 

Japanbildes auf. ,,‘Japan’ can be seen as an 

‘empty’ signifier: it can refer to almost 

anything consumers want it to, and its link 

with the ‘real’ Japan is tenuous at best” 

(S. 63).

In Roses Studie steht dagegen nicht der 

Konsum bestimmter Japanbilder im Vorder- 

grund, sondem die Konstruktion solcher 

Bilder in chinesischen Geschichtsbuchem 

fur Oberschulen. Auch hier lassen sich 

verschiedene Funktionen erkennen, die vom 

jahrzehntelang marginalisierten und „femen“ 

Japan - ..previously oddly absent from the 

AJWR [Anti-Japanese War of Resistance] 

narrative" (S. 130) - seit den 1980er Jahren 

zur Rolle des quintessential ‘dominant 

other’, the malevolent author-in-chief of 

China‘s national humiliation" (S. 131) 

fuhrte. Eingebettet in eine detaillierte 

Erklarung diverser Reformen von Curricula 

und Lehranweisungen kommt Roses Analy

se vier verschiedener Geschichtslehrbucher 

zu dem Schluss, dass die quantitative 

Reduzierung der Behandlung des Krieges zu 

einer qualitativ starkeren Hervorhebung der 

„Brutalitat und Bestialitat" der japanischen 

Armee gefuhrt habe (S. 144). Auffallig, 

wenn auch keineswegs uberraschend, ist es, 

dass von offizieller Seite immer wieder die 

Zielvorgabe „korrekte Sicht" (auf den Krieg, 

auf die Welt) genannt wird. Dadurch wird 

klar, dass die „limitierte Pluralisierung" des 

Schulbuchmarktes in China seit den 1980er 

Jahren keineswegs zu einer Abkehr von 

einer orthodoxen Geschichtsauffassung an 

sich fuhrte. Vielmehr unterscheidet diese 

unvermindert zwischen „korrekten“ und 

„falschen“ Ansichten und dient als Instru

ment der Ideologisierung und Indoktrination 

im Staatsauftrag. Kurzum: Ja zur Liberalisie- 

rung des Marktes, Nein zur Liberalisierung 

der Meinungen.

Der Sammelband endet mit einem kritischen 

Epilog des Pekinger Geschichtslehrers Shi 

Guopeng, der vor allem von seinen Erfah- 

rungen mit einem Geschichtsdialog zwi

schen Lehrem aus Japan, China und 

Siidkorea berichtet. Shi gewahrt interessante 

Einblicke in Druck- und Zensurmechanis- 

men, denen die handverlesenen chinesischen 

Teilnehmer an den Dialogen von Regie- 

rungsseite ausgesetzt waren. AbschlieBend 

appelliert er - als Vorschlag zur Uberwin

dung der Geschichtsprobleme - an alle an
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Prozessen der Darstellung „Anderer“ 

Beteiligten in Ostasien, „simplistische 

Damonisierungen des fremden Anderen“ 

aufzugeben und stattdessen „unsere eigenen 

Nationalgeschichten mit der gleichen 

kritischen Sorgfalt zu untersuchen wie wir es 

im Faile unserer Nachbam tun“ (S. 258).

Alles in allem bietet der Band eine empfeh- 

lenswerte Lektiire fur am Japanbild in Ost- 

und Siidostasien sowie besonders an der 

Geschichtserziehung in den genannten 

Landem Interessierte.
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Die im Indicium Verlag erschienene Publi- 

kation von Sven Saaler stammt aus der 

Taschenbuchreihe der Deutschen Gesell

schaft fur Natur- und Vblkerkunde Ostasiens 

(OAG), die mit dem vorliegenden Titel ihren 

nunmehr 101. Band herausgibt. Obwohl das 

Taschenbuch mit seinen 96 Seiten im 

Reclamheft-Format sehr kompakt gehalten 

ist, gibt es dennoch einen guten Uberblick 

dariiber, wie sich die Wissenschaftsbezie

hungen zwischen Deutschland und Japan seit 

dem zweiten Weltkrieg bis heute entwickelt 

haben und welche Akteure dabei eine 

maBgebliche Rolle spielten.

Zu Anfang des in vier Kapitel unterteilten 

Buches erlautert Saaler, wie sich der Begriff 

WissenschaftsauBenpolitik nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs in beiden Landem 

entwickelt hat und in welchem Zusammen- 

hang dieser zum Begriff der KulturauBenpo- 

litik steht. Angesichts der engen historischen 

Verknupfung dieser beiden Begriffe werden 

anschlieBend nicht nur die wichtigsten 

Akteure der WissenschaftsauBenpolitik 

eingefuhrt, sondem auch Institutionen der 

auswartigen Kulturpolitik, die aus Sicht des 

Autors eine zentrale Rolle bei der Etablie

rung der deutsch-japanischen Wissen

schaftsbeziehungen gespielt haben. Entspre- 

chend dem chronologischen Aufbau des 

Buches vom Zweiten Weltkrieg bis ins friihe 

21. Jahrhundert, beschreibt Saaler im 

zweiten Kapitel die Entwicklungen vom 

Kriegsende bis zum Abschluss des WTZ- 

Abkommens im Jahr 1974, das bis heute die 

Grundlage der wissenschaftlich- 

technologischen Zusammenarbeit Japans 

und Deutschlands ist. Die Schwerpunkte 

dieses Kapitels liegen dabei auf der Emeue- 

rung der OAG in den Fiinfzigerjahren sowie 

dem 100. Jubilaum der japanisch-deutschen 

Beziehungen 1961, dessen Bedeutung Saaler 

anhand von Originalquellen aus dem Archiv 

der Sophia-Universitat und der Deutschen 

Botschaft in Tokio verdeutlicht. In den 

Achtziger- und Neunzigerjahren kam es 

dann zu einer Intensivierung und Systemati- 

sierung des Wissenschaftsaustauschs, die in 

Kapitel drei beschrieben werden. Der Autor 

geht dabei vor allem auf die Griindung des 

Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin sowie 

des Deutschen Instituts fur Japanstudien ein, 

skizziert aber auch die Einrichtung neuer 

Lehrstiihle fur Japanologie an deutschen 

Universitaten sowie das verstarkte Engage

ment japanischer Bildungs- und Forschungs- 

institutionen, die in den Neunzigerjahren 

AuBenstellen in Deutschland errichteten. 

Das vierte und letzte Kapitel fasst schlieBlich 

neuere Entwicklungen am Beginn des 21. 

Jahrhunderts bis ca. 2010 zusammen, die vor 

allem durch das „Deutschland-in-Japan- 

Jahr“ und das 150. Jubilaum japanisch- 

deutscher Beziehungen gekennzeichnet 

waren, aber auch durch die Einrichtung 

mehrerer AuBenstellen deutscher Institutio

nen in Japan.

In seinem kompakten Uberblick gelingt es 

Saaler, der als Associate Professor an der 

Sophia-Universitat in Tokio modeme 

japanische Geschichte lehrt, die Entwicklung 

der deutsch-japanischen Wissenschaftsbe

ziehungen seit dem zweiten Weltkrieg 

anhand zentraler Ereignisse aufzuzeigen. 

Dieser Prozess ist gut recherchiert und mit 

zahlreichen Originalquellen belegt, sodass es 

dem Leser leicht fallt, die zunehmende


