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Neuere Emwicklungen In der Medienlanclschaft Japans

Uber technologische Innovation und kulrurelle Beharrlichkeit

IIEin Autoradio, angesicbts dessen es auch dem
tapfirsten [apaner endgiiltig die Spracbe
verschliigt.« (BlaupunktfBoscb-W'erbungJl

1. STEREOTYPEN: VON TECHNOLOGISCHER FOHRERSCHAFT UND DER

INFORMATIONSGESELLSCHAFT

Es ist unverkennbar, daB Informationen ilber Japan in Europa nur punktuell rezipiert
werden. Oft wurde das Land in der Geschichte des deursch-japanischen Austauschs
zur idealen Projekrionsflache filr eigene Vorstellungen von ferner und faszinierender
Exorik (Hij iya-Kirschnereit 1988) . Die hohe Sprachbarriere, aber auch die nur wenig
entwickelte sozialwissenschaftliche Japanforschung und begrenzte wissenschaftliche
Kontakte filhrt en immer wieder zu sehr selektiver Sichrweise. Begleitet wurde diese
von einer massiven Stereotypisierung Japans - sei es als Schreckgebilde oder als
leuchtendes Vorbild - wobei die behaupreten Spezifika oft mehr tiber Problemlagen
bei uns als ilber das unrersuchre Land aussagen (Breger 1990). Das Spekrrum derartig
punktueller Darstellungen ist beachtlich: Da wird abschreckend von »Blut auf dem
Bildschirrn« und Marchen voller »Brutalirat, Mord und Totschlag« im Kinderzimrner
des »Arbeitssraats« Japan berichrer (Dettloff/Kirchmann 1981 : 48) . Oder das Land
wird zu einer »Superrnacht neuer Arr« hochstilisiert, die darauf hinarbeite, die Schlus
seltechnologien des 21. Jahrhunderts zu monopolisieren (Seitz 1992b: 7) . Diese Be
wertungen japanischer Realirat sind nicht schlicht falsch, sie verabsolutieren lediglich
bestimmte Elernente eines komplexen Erscheinungsbildes, das sich bei Gesamtsicht
entscheidend relarivierr. Das Fernsehangebot filr Kinder ist niche schlimmer als das,
was unseren Kindem heute raglich zugemutet wird, und Japan stehr nicht mehr und
nicht weniger in der Rivalitat urn neue Technologien als Europa oder die USA.

Hier wird eine Bestandsaufnahme mediemechnischer und dam it verbunden me
dienpolitischer Entwicklungen der lerzten Jahre versucht , wobei nicht Vollstand igkeir
angestrebt wird , vielmehr die wichtigsten Techniken akzentuiert werden. Zwei Dinge
sollen dabei betont werden, die in vielen Darsrellungen, beruhend auf »[apan Bashing«,
auf dem vorschnellen Sundenbock-Suchen in Japan schnell einmal zu kurz kommen:
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1. die kulturelle Einbeuung der Entwicklung von Kornrnunikarions- und Medien
techniken, wobei Kultur als historisch gewachsene Spezifik, aber auch als eine Art
»sozialen Kapitals« (Fukuyama 1995) verstanden wird;

2. die Betonung des internen medienpolitischen Pluralismus, also stan ..Japan Inc.«
eine Sicht , bei der konkurrierende Akteure, deren Inreressen und Konflikte das
Geschehen bestimmen.

2. FRDHERE BERICHTE DBER NEUE MEDlEN IN JAPAN

In den 70er Jahren wurde Japan bei uns recht unverrnittelr als ein Land neben den
USA entdeckt, in dem in erheblichem Umfang neue Medien erprobr wurden. Ab
Mine der 70er bis zum Anfang der 80er Jahre wurden in Japan vor allem zwei
Vorzeigeprojekte vorbereitet und durchgefUhrt: Tama-Coaxial Cable Information Sy
stem (CCIS) und Higashi-Ikoma Optical Visual Information System (Hi-aVIS) 
ersteres ein forrgeschrittenes Breitbandkabelverteilsystem, letzteres ein Vorhaben auf
Glasfaser-Basis mit inreraktiven Besrandteilen (Nojiri 1991: 130ff.; Gellner 1991:
105ff.).

Diese Projekte fanden in Deutschland zeitweise groae Beachtung. So liea das
Bundesministerium fur Forschung und Technologie (BMFT) umfangliche Unrersu
chungsberichte der Japaner uberserzen (BMFT 1975). Dietrich Rarzke begann sein
Buch ..Netzwerk der Macht: Die neuen Medien« mit einem Katalog der Moglichkeiten,
die in Ikoma verwirklicht seien. Dabei zahlre er Dienstleistungen auf, die heme
typischerweise mit dem Information Superhighway assoziiert werden, z.B. Computer
Aided Instruction, elektronischer Kauf- und Zahlungsverkehr, Medizinaldienst, ja
sogar Fernabstimmungen mit elektronischen Sammlungen von (Ja/Nein-)Meinungen
(Ratzke 1975: 20). Ein reger Bcsuchstour isrnus von Politikcrn und von durch Mini
sterien entsandten Experten nach Japan begann, Augenzeugenberichte und wissen
schaftliche Expertisen wurden verbreitet. Da werde, stand in einem bewundernden
Bericht zu den Kabelexperimenten, »die Aktivierung des Rezipienren zum Partizi
pienten- im Zweiweg-System trainiert (Winkel 1980). Basierend auf japanischen
Quellen wurde der zukunftsweisende Schritt vorn TV-Network zurn »human-network.
vorhergesagt. Den damals modischen emanzipatorischen Offentlichkeits-Visionen von
Negr/Kluge und Habermas sei Japan besonders nah, dort erscheine kommunikative
Kompetenz realisierbar - so wurde zumindest behauptet (Winkel 1980: 23) .

Wenig sparer erlahmte das Interesse an Japans Kabelprojekten , das Ende der Er
probungen und die Ergebnisse der dortigen Begleitforschung wurden kaum noch
rezipiert. FUr Japan blieb Freil ich die exportforderliche Suggestion, man sei bei der
Kabeltechnik weltweit fUhrend. Und in Deutschland wurde mit der Bedrohung durch
den wirtschaftlichen »Gegner« in Fernost Unrersttitzung fur die Verkabelung gesam
melt. Dabei umfaliten die beiden Kabelprojekte jeweils nur 500 bzw. 156 Haushalte,
und die Experimentc waren k1einformatig angelegt. Die Ergebnisse waren deshalb
ernilchrernd, so zeigten die beteiligten Familien nur geringes Interesse an den neuen
Techniken , die zudem nicht immer wie geplant funktionierten. Die Projekte bezeugren,
daa Japaner das konventionelle Over-the-air-Fernsehen bcvorzugten , daB sic fUr lokale
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Inforrnarionen Prinrmedien bevorzugten und daB sich nur wenige Nutzer fur das

Zwei-Wege-Angebot inreressierren (Ito/Iwara 1987: 203) .

Der Verkabelungsstand blieb trorz dieser Projekte mit wenigen Prozenr in Japan
extrern niedrig (vgl. zur Verkabelung heme weiter unten), So rreffen wir bereits auf

eine paradox erscheinende Situation. Einerseits ist unbestreitbar, daB schon Jahre vor

den Amerikanern - und erst recht vor den Deutschen - mit interaktiven Kabelstruk

turen experirnentiert wurde. Andererseits harte dies kaum Konsequenzen. Wiederholt

treffen wir auf den Befund, daB das Land in der Enrwicklung gleichzeitig ganz vorn

liegt, sich dennoch wenig andert,

3. DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT: EIN JAPANISCHES PARADIGMA?

Auch auf einer anderen Ebene gelang es den japanern, der Welt ihre Fiihrungsrolle

bei der Realisierung der »Informationsgesellschaft«, japanisch joho sbakai, vorzufuhren .

Von japanischer Seite wird die Welt-Urheberschaft fur diesen Begriff reklamierr, Tadao

Umesao soli ihn erstmals 1963 verwandt haben, wobei er cine An Enrwicklungstheorie

der Gesellschaft in mehreren Stufen entwarf, an deren Ende die Informationsgesell

schaft stand (Ito 1991 a: 3). Seit Mitre der 60er Jahre harte dann das fuhrende Ministry

of International Trade and Industry (MIT!) johoka propagiert, eine Art Politik der

Informatisierung. Es enrwickelte »Visionen«, bei deren Umsetzung neugegrtindete

Ausschusse und Institute beteiIigt waren, in denen die jeweiligen Projekte zur Rea

lisierung der Informationsgesellschaft theoretisch vorbereitet wurden . Auch diese Po

litik ist Gegenstand punktueller Darstellung und Kritik in der deutschen Rezeption

gewo rden (Janshen 1981 ).
Nimrnt man die politischen Erklarungen des MITI und die in seinem Auftrag

erstellten Prognosen wortlich, so erhalt man den Eindruck einer integrierten, zielge

richteren Gesellschaftsplanung in Sachen Neue Medien. Japan erscheint als Land, in
dem neue Techniken besonders intensiv entwickelt und mit hoher Akzeptanz aufge

nom men werden. Dabei wirkt die so entstehende Technik global einheitlich gestaltet,
»die gleiche Maschinerie, hier oder dort«, vergleichbar dem Weltgetrank Coca Cola,
diesem »Syrnbol der nivellierenden Rationalitar« (Janshen 1981 : 129f.). Wenn diese
»japanische« Technik bis heme bei uns niche angekommen isr, gibr es dann Grtinde

dafur?
Mit diesen recht simplen, zudem von der westlichen Technikerfahrung durchdrun

genen Leirbildern wird man Japan nicht gerechr. Yoichi Ira better z.B. die Diskussion
urn die Informationsgesellschaft in die lange Tradition der Modernisierung in Japan

ein 2 (Ito 1991 b). Zwar - so argumentiert er - sei die Drucktechnik in Japan importiert

und folglich sparer als im Westen angewendet worden, dennoch habe das Land bereirs

in historischer Zeit ein sehr hohes Informationsniveau erreicht , mit einer dem Europa

des 19. Jahrhunderts vergleichbaren Literalitat. Japan war schon in der Zeit der

250jahrigen Abschlieflung vorn Rest der Welt recht gut tiber den naturwissenschaft

lichen Kenntnisstand in Europa informiert, und bereits vor Beginn der Meji-Ara (also

2 In seinem in vielen Auflagen erschienen Bestseller "Die japanisch-amerikanische Herausforderung«
schrieb Konrad Seitz, Ito habe den BegrifT der Informationsgesellschaft gepragt (Seitz S1992a: 7) .
Ito hat diese Urheberschaft nie behauptet (Ito 1991a).
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bis 1868) wurde iiber kawaraban, gravierte Tontafeln, die als Druckstock fur bis zu
1.000 Blatter dienten , kommuniziert (Ito vergleicht das Produkt mit den deutschen

Flugblattern). Folglich erweist sich johoka »as a continuous process since the invention
of characters rather than to regard it as novel phenomena- (Ito 1991 a: 55). So entsteht

eine ganzlich andere, starker historisch und kulrurell eingebetrere Vision der Infor

mationsgesellschaft als einem eindeutig japanischen Phanornen. 1m Ergebnis ist In
formarionsgesellschaft sicherlich nur mehrdimensional zu interpetieren, umfaflt sowohl
eine auf Weltmarkte zielende Technikoffensive, schliefsr aber auch den Dialog Japans

mit sich selbsr ein.
Es zeichnet sich ein Bild ab, bei dem in Japan zwar frtihzeirig innovative Ideen

von der Gestaltung einer zukunftigen, auf Informatisierung beruhenden Gesellschaft

entwickelt wurden. Die entsprechenden Konzepte wurden Freilich im eigenen Lande
eher als Anregung, als Gedankenubung verstanden, uberdies in die eigene Tradition

eingebunden. Japanische Autoren beronen deshalb, daB die Technikprognosen des
MITI und anderer Institutionen oft falsch waren und darauf fuBende Visionen nur

mit groBer Zuruckhaltung gehandelt werden soli ten (Ito 1987: 37; Nojiri 1991:

239ff.).

4. MEDIENTECHNIK UND MEDIENPOLITIK: DIE FOHRENDEN AKTEURE

Die Darstellung der derzeitigen Situation beginnt mit einem kursorischen AbriB der
wichtigsten Akteure, erortert darauf kurz die Rahmenbedingungen , also den derzei
tigen Zustand der Medienlandschaft, schlieBlich werden die wesentlichen Felder me

dientechnologischer Entwicklung dargestellt.

Wichtige Ministerien: MITI und MPT

Medienpolitik ist in Japan bisher immer Angelegenheit der Exekutive gewesen . Die
beiden fuhrenden Akreure im Staatsapparar sind rraditionell das bereits erwahnre
Industrieministerium MITI sowie das Ministerium fur Post und Telekommunikation
(MPT). Beginnen wir mit dem MIT!, dessen oben bereits erwahnte Visionen sich
bei grtindlichem Studiurn vor allem als mit Allerweltsbegriffen bestuckte Willenser
klarungen erweisen, z.B. daB man (so in einer Vision von 1980) kreative Technologien
entwickeln, eine zukunftsorienrierte Ingenieurswissenschaft fordern wolle und daB

technologische Forschung und Entwicklung zu den wichtigsren Interessen der Nation
zahlren (hier zit. MITI 1989). Ganz Ahnliches ist auch aus Bonn zu horen. Wahrend

bei uns aber noch Forderungen erhoben werden , wir miiBten ein entsprechendes
Pendant zu einer gezielten Politik a la MITI schaffen, ist die Autoritat dieses »SU
perrninisteriums- im Lande selbst erodiert. In den 70er [ahren forderte es z.B, massiv

die Entwicklung von Mainframe-GroBcomputern und verpaflte damit den Siegeszug

des Personalcomputers, wenig sparer setzte es vergebens auf kunstliche Intelligenz
(Heuser 1994) . Beide Fehler wurden iibrigens ahnlich und in derselben Epoche auch
in Deutschland gemacht.

Dazu kommt, daB die vom MITI beanspruchre Fiihrerschaft von anderen Mini
sterien nie akzeptiert wurde (Neuschwander 1995) . Traditionell sind die Ministerien
in Japan vertikal getrennte Adrninistrationen, die nur schwer zu kooperieren vermogen,
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AuBerdem hat das Par/ament als initiierende oder integrierende Kraft keinen EinfluB
(Hanada 1990: 508). Irn Konrext der Komrnunikationstechniken ist das MPT der
zentrale Gegenspieler des MIT!. Schon bei den Kabelexperimenten der 70er Jahre
standen sich die visionaren MITI-Leute und die Techniker des MPT gegenilber. Auch
nach der Privatisierung der Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NTT) und
der Offnung der Telekorn-Markte filr private Konkurrenz ab 1985 blieb das MPT
ein zenrraler Technologie-Akteur. Als der Information Superhighway von den USA
nach Japan Ubergriff, bemuhre sich das Ministerium sogleich, die Spitzenrolle bei der
Einfuhrung zu iibernehmen.

Wieder einmal versucht Japan dabei die Nummer Eins zu sein : Es habe , so die
Einlassung des MPT, bereirs 1990 - also vor der beruhrnren Erklarung des arnerika
nischen Vizepras identen AI Gore zum Information Superhighway von 1993 - die
Datenaurobahn konzipiert. Er sei, so wurde 1994 erklart, bis etwa ins Jahr 2010 fUr
500 Mrd. US-Dollar zu realisieren, als cine »new nationwide info-communications
infrastrucrure« auf Glasfaserbasis, welche »high-speed, high-capacity, bidirectional
cornmunicarions« fur jeden Haushalr ermoglichen werde (MPT 1994: 25f.). Wie in
Japan ublich, werden diese Planungen von Vision en tiber die Zukunft begleiter, die
freilich in ihrer Unverbindlichkeit auch aus anderen High-Tech-Sraaten kommen
konnten: »Individuals will be able to share ideals more freely, using automatic trans
lation and transmitting computer graphics images that they have created and processed.
Overcoming regional and generational barriers, people will be more able to freely
share common hobbies and interests. Mass media information will be put on the
databases including images and sound; using conditional searches, integrated infor
mation will be retrievable in single units.« (MPT 1994: 25)

1995 sind 660 Mio. US-Dollar als Anleihe von MPT an NTT zum Ausbau der
Netze filr ein Konzept IlW ired japan« vergeben worden. Die kleinen privaten Kon
kurrenten der NTT wie Japan Telecom beeilten sich, ihr Interesse an der Mirarbeit
zu bekunden (Blume/Heuser 1994). (Unren wird beschrieben, welche Projekre das
MPT dam derzeir durchfiihrr.)

Auch das MPT isr fUr Fehlgriffe verantwortlich, so werden ihm die Entwicklung
des rcsonanzlosen Bildschirmrexr-Sysrerns CAPTAIN (dazu: Nojiri 1991: 114ff.) und
des Satellitenrundfunks angelaster, ebenso installierte es Hunderte von modernsren
ISDN-Telefonzellen mit Cornpureranschlufi , die keine Kunden fanden (McKillop
1994). Unverkennbar isr, daB das MPT weir mehr als das MITI die rraditionelle
Politik der staarlich-erarisrischen Modernisierung reprasenriert, wie es fUr fruhere
Phasen japanischer Politik rypisch war und seinerzeit eindrucksvolle Erfolge zeigte.

Das MITI, der alte Kontrahenr des MPT, befurworter dagegen heute privar-korn
merzielle Initiativen zum Aufbau des Information Superhighway. Derartige Initiariven
auBerhalb des MPT-EinfluBbereichs sind vorhanden und erfolgen meist in Verbindung
mit US-Firmen. Dazu zahlen z.B. Verkabelungsprojekte in Hybridrechnik (Haupt
strecken in Glasfaser, Endabschnitte in Kupferkoaxial) der Sumitomo in Kooperarion
mit dem US-Kabelgiganten TCI in einem Stadrreil Tokios. NEC, der groBte Com
purerhersteller, hat eine strategische Allianz mit der amerikanischen AT&T geschlos
sen, NTT eine andere mit dem Software-Marktfuhrer Microsoft.



56 Hans j. Kleinsteuber

Nichtstaatlicbe Akteure

Hier bedarf es keiner Begrtindung dafur, die global ratigen Elektronikunrernehmen
Japans wie Sony und Matsushita im Bereich der Medientechniken zu den fuhrenden
Akreuren zu zahlen, Interessanrer im Kontext dieser Bearbeitung ist, daB sie als
transnational tatige Unternehmen die Enge narionalsraadicher Technologiepolitik zu
nehmend verlassen. Langst produzieren sie in vielen Teilen der Welt und operieren
entsprechend den Anforderungen ganz unterschiedlicher Markte. Mogen sie national
auch Besrandteil von Unternehmensagglomerationen im Stile der zaibatsu - d.h .
dominierender Familienkonzerne in Industrie und Hande1- sein, international miissen
sie Strategien eines »okonomischen Nationalismus« (Reich 1992) ablegen, urn tiber
leben zu konnen. Darnir verbunden ist der Abschied von jeder rein japanischen
Technologiepolitik, besrenfalls laBt man sich dabei unrersttitzen, eine neue Technik
filr den Weltmarkt zu entwickeln, wie z.B. HDTV, dessen japanische Variante einmal
als Weltnorm intendiert war.

Typisch ftir die inzwischen globalisierten Straregien der groBen Elekrronikkonzernc
sind ihre Aufkaufe und Kooperarionen rund urn die Welt. In Erwartung eines Nach
fragesogs fur Programmaterial kauften sich Sony und Matsushita in groBe Holly
wood-Studios ein. Nur urn festzustellen, daB Filmproduzenten in Kalifornicn ganzlich
andere Management-Anforderungen stellen, als es Fabrikanren elekrronischer Hard
ware in Japan gewohnt sind. Unterschiedliche Managementgewohnheiten und Korn
munikationskulturen verbanden sich dabei zu einer Serie von Fehlplanungen. Insbe
sondere Sony hat mit seinem Columbia-Studio bisher riesige Verlusre eingefahren
und schlimme Erfahrungen in den Fallstricken inrerkultureller Unrernehrnenskorn
munikation sammeln mussen (Meyer/Fleming 1994).

Wenn groBe Konzerne meinen, ihr Know-how niche in Japan erwerben zu konnen ,
gehen sie direkt in die groBen Kreativzentren der Welt wie das Silicon Valley. Sony
und Matsushita, sonst scharfste Konkurrenten, sind beide an der kalifornischen Soft
ware-Schmiede General Majic bereiligr. Wenig beachter wurde bisher, daB die beiden
global fuhrenden Videospiele-Hersteller Sega und Nintendo aus Japan kommen, auch
wenn sie einen GroBteil ihres Material auBerhalb Japans enrwickeln lassen und sich
ihre Verrnarkrungssrraregien vor allem an US-Gegebenheiten orientieren.

So besehen, sind japanische transnationale Konzerne besrens auf die Herausforde
rungen der Zukunft vorbereiret, ohne daB sie staatlicher Fuhrung bedUrfen. Schon
die Vorsrellung, daB ein Konzern heme noch erfolgreich »japanisch« operieren konne,
entspricht nicht mehr den Gegebenheiten. Vielmehr steuern diese Konzerne aus ihren
jeweiligen regionalen Entwicklungszentren erfolgreiche Konzepte bei: So fuhren die
japanischen Ableger bei Flachbildschirmen, aber Computer-Software kommt meist
aus den USA, produziert wird dann in den sudosrasiatischen Niedriglohnstaaren.

5. RAHMENBEDINGUNGEN BEl PRESSE UND RUNDFUNK

In gebotener Kurze sollen hier Uberblicke uber Presse und Rundfunk gegeben werden ,
die jeweils Rahmen ftir die Emfaltung neuer Techniken beschreiben.
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Die Presse

Japan ist - wohl mehr als jeder andere Staat der Welt - ein Zeitungsland. Ende 1992
wurden taglich im Schnitr 62 Mio . Zeitungen verbreitet. Etwa 93 v.H. aller Zeicungen
werden uber Abonnement und Hauslieferung verteilt, nur knapp 7 v.H. am Zei
tungsstand verkauft. Beherrscht wird der Markt von funf groBen Tokioter Zeitungen,
die mit Regionalausgaben auch in der Provinz prasent sind. Die grtiBte unrer ihnen,
die -Yomiuri Shimbun-, gibt fur die Morgenausgabe eine Auflage von 9,76 Mio.
(1992) an, fUr die Abendausgabe weitere 4,52 Mio. (in obengenannter Gesamtstatisrik

werden Morgen- und Abendzeitung als ein Abonnernent gezahlt). Die hohen Zei
tungsauflagen fuhren zu einer weltweit einzigareigen Zeirungsdichre: Auf 1.000 BUrger
entfallen in Japan 587 Exemplare (1990), in den USA 250, in Westdemschland 338
(1989) . Dabei gilt es zu berucksichrigen, daB die Tageszeirungen fast vollstandig dem
gehobenen und seriosen Typ der Abonnernent-Zeirung entsprechen, eine Boulevard
presse gibe es nur in Ansarzen (aIle Daten: Asahi Shimbun 1993: 256ff.).

Bezeichnend auch die Zahl der Zeitungsexemplare pro Haushalt. 1992 waren dies
im Durchschnitr beachtliche 1,22 - ein Were, der in den lerzten jahrzehnren nur
wenig schwankte: 1980: 1,29; 1970: 1,24; 1960: 1,18 (Asahi Shimbun 1993: 256).
Schon diese wenigen Angaben untersrreichen, welche zentrale Rolle konventionelle
Printmedien weiterhin in Japan spieIen und wie wenig ihnen bisher elektronische
Konkurrenz anhaben konnte. Der Zeitungssektor zeigt auch zu Beginn der 90er Jahre
vor allem Kontinuitat und eine von den neuen Medientechniken unbeeinfluBt feste
Stellung.

Der Rundfunksektor

In demselben Land, in dem schon von den 60er Jahren an die Errichrung der ersren
Informationsgesellschaft der Welt ausgerufen wurde, hat sich seirdem im Rundfunk
sekror weniger geanden als in allen vergleichbaren Industriestaaren. Bereits urn 1950

wurde ein - wie wir sagen wUrden - »duales« Rundfunksystem etabliert, bestehend
aus der tiffentlich-rechtlichen Nippon Hoso Kyokai (NHK) und funf unterschiedlich
groBen kommerziellen Networks, die bis auf eines mit den fuhrenden Zeirungshausern
verbunden sind (Foreign Press Center 1994; Shimizu 1993 ; Hanada/Winkler 1984).

Die NHK, mit 14.300 Mitarbcitern eine der grtiBten tiffentlichen Rundfunkorga
nisationen der Welt, wurde 1925 als halbsraatlicher Radioanbieter gegrundet und
erhieIt nach 1945 ihren unabhangigen Status (NHK 1994). Hier wird deurlich, daB
es in Japan nach Ende des Zweiten Weltkriegs, anders als in Deutschland, keine
»Stunde Null« fur den Rundfunk (ahnliches gilt fur die Presse) gab, vielmehr vor
handene Institutionen erhalten und dernokrarisiert wurden. Ein Broadcast Law und
ein Radio Law von 1950 gelten im Grundsatz bis heme.

NHK bieret zwei rerrestrisch ubertragene TV-Programme an, ein Vollprogramm
und ein kulturell gehobenes Programm mit hohen Bildungs- und Kulturanteilen. Die

kommerziellen Anbieter widmen sich vor allem anspruchsloser Unterhaltung, wobei
der hohe SeIbstversorgungsgrad beim Programmaterial und entsprechende Unabhan
gigkeit von den US-Vorbildern auffallr . Die Industrieinteressen werden von der Na
tional Association of Commercial Broadcasters in Japan (NAB) wahrgenomrnen, die
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auch Verfahren der Selbstregulierung iiber »Broadcasting Standards" enrwickelt hat
(NAB 1994). Insgesamt erinnerc der Offentliche Scrang des dualen Systems an brit ische
Verhaltnisse, der kommerzielle dagegen an die USA.

Die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragene NHK genieflt politische
Unrerstutzung und muB sich - anders als in Europa - keiner systemgefahrdender
Angr iffe des kommerziellen Sektors erwehren. Japan , so konnre man argumencieren,
verfugr iiber das einzige wahrend vieler Jahre hinweg tatsachlich arbeirsfahige »duale«
System mit zwei fesrgefugren und sich gegenseicig erganzenden Saulen. Griinde dafur
liegen in der langen und rraditionsreichen Geschichte der NHK, die ahnlich wie die
bricische BBC als narionale Inst itution geachtec wird . Aber es mogen auch spezifisch
japanische Einfliisse im Spiel sein , z.B. das Harmoniebediirfnis aller Veranrworrlichen
im Rundfunksektor. AuBerdem - so erklarten es Japaner - bediirfe das Land wegen
der standigen Bedrohung durch Naturkatasrophen einer zentralen Informationsquelle
von hoher Glaubwiirdigkeit.

NHK als technologiepolitischer Akteur

Die NHK, hervorragend mit Geld ausgestattet und unter keinem medienpolicischen
Rechcfercigungsdruck stehend, erwies sich immer wieder als fiihrender technologie
politischer Akteur, Die NHK Science and Technical Research Laboratories wurden
bereits 1930 gegriindet. In der Anfangsphase lag ihre Aufgabe - ganz im Sinne der
fiir Japan typischen »nachholenden Modernisierung« - darin , eigene Sendecechnik zu
entwickeln und so das Land von Technikimporcen unabhangig zu machen. Heme
verfiigen die Laboratories tiber 310 Mitarbeiter, die in allen Bereichen der Rund
funktechnologie forschen (NHK 1994: Factsheer 16).

Wesentlichen Anceil harten die Laboratories bei der Encwicklung des direkrstrah
lenden Satellitenfernsehens und bei HDTY. Auch im Bereich des digitalen Sendens
ist NHK engagierc: Entwickelt wird ein Integrated Services Digital Broadcasting
(lSD8). Zu den auf lange Perspekrive angelegten Projekten gehoren dreidimcnsionales
Video . Rundfunkanwendungen von kiinstlicher 1ntelligenz und »ultra-high density
record ing«, also verbesserce Speichercechniken. Die wichrigsren Technoiogieenrwick
lungen werden nachfolgend analysiert.

6. TECHNOLOGIEPOLITISCHE AKTIONSFELDER

Aktionsfelder werden hier thernatisiert , soweic es sich urn bedeucende Technologien
handelt, die enrweder bereits eingefuhrt wurden oder mit denen derzeit Erprobungen
stattfinden. Vollsrandigkeit ist nicht angestrebt, Besonderes Augenmerk wird solchen
Techn iken gewidmec . bei denen - wie bei Fax oder E-Mail - unverkennbar ist, daB
der Umgang dam it in Japan teilweise anderen , kulturell gepragren Vorgaben folgr als
bei uns .

Kabelftrnsehen

Die extrern gebirgigc Nacur des Landes rnacht in bestimrnten Teilen die tcrrescrische
Obercragung schwierig. Als Alternative bieten sich Verkabelung oder Satellirenuber-
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tragung an. Bevor Satelliten zur Verftigung standen, wurde bereits mit Kabelfernsehen
experirnenrierr. In Japan mit seiner schwierigen Topographie und den Hauserschluch
ten der Millionenstadte gibt es viele Gemeinschaftsanrennenanlagen, 1993 versorgten
56.437 Anlagen 8,34 Mio . Haushalte oder 24,3 v.H. aller TV-Haushalte (nach japa
nischer Lesarr aller Haushalte, die eine NHK-Subskription haben) . Allerdings erfiillren
nur 149 dieser Anlagen die Minimalanforderungen des MPT fur echtes Kabelfern
sehen, zu denen (1) mindestens ftinf unabhangige Kanale, (2) wenigstens 10.000
Subskribenten und (3) interaktive Fahigkeiren zahlen, Die Staristik nennr fiir 1993
1,08 Mio. Haushalre, die von Kabelfernsehen versorgt werden, was dem enorm

niedrigen Versorgungsgrad mit Kabelanschliissen von 3,1 v.H. enrsprichr (Foreign
Press Center 1994: 49). Offensichtlich isr auch die Bereitschafr der [apaner gering
enrwickelt, bei bestehendem Kabelangebot einen Anschlufl zu nurzen, denn immerhin
19 v.H. aller Haushalte gelten als potenrielle Subskribenten (leo 1995 : 39).

Tatsachlich arbeiten lediglich 123 der genannten Kabelsysteme und nur achr von
ihnen gelten als profirabel (Foreign Press Center 1994: 49). Fragt man nach der
geringen Resonanz auf das Kabelangebot, so wird hervorgehoben, daB bereits tiber
terrestrische Ausstrahlung ein breites Angebot verfugbar ist und daB direktstrahlende
Sarelliren eine unmitrelbare Konkurrenz darstellen. Dazu komrnt, daB die Auflagen
des MPT fiir die Kabellizenzierung als hoch gelten, was Invesroren abschrecken mag.

Direktstrahlendes Satellitenftrmehen (Direct Broadcasting Satellites, DBS)

Die Entwicklung von DBS-Satelliten erfolgte in Japan in derselben Phase und mit
ahnlichen Zielsetzungen wie die des in den 70er Jahren begonnenen deurschen TV
Sat-Systems, dem die japanischen Broadcasting Satellites (BS) auch in ihrem Lei
srungsangebot ahneln, Das hiesige TV-Sat-Konzept wurde einst von den kommerziell
betriebenen ASTRA-Satelliten erfolgreich vom Markt verdrangr: eine EinfluBgroBe,
die so in Japan fehlt. Die japanische Sarellitenpolitik konnte sich unter Fiihrung der
NHK ohne groBere Storung entfalten. Mit dem Einsatz von DBS-Satelliten unterlief
die NHK in gewisser Hinsicht die anderslaufenden Technikvorstellungen von MITI
und MPT und schuf einen Oberrragungsweg, der weitgehend unrer eigener Kontrolle
gehalten werden konnre. Als Public-Service-Anbieter begriindete NHK diese Satelli
tenpolirik dam it, daB man im Sinne einer Vollversorgung rnodernste Techniken zur
Oberrragung einzusetzen habe. So hat NHK seine Praferenz fiir DBS-Dienste immer
mit der schwierigen Topographie des Landes gerechtfertigt; nur 30 v.H. des Territo
riums seien eben, hohe Gebirge schafften ebenso Versorgungsprobleme wie abgelegene
Inseln. Nur Sarelliten konnten hier problemlos Abhilfe schaffen (NHK 1994: Fact
sheet 6).

1966 begannen erste Forschungen zum Satelliteneinsatz, 1989 rich tete NHK nach
langeren Testlaufen zwei regulate 24-Srunden-Programme iiber den Satelliren BS-2b
ein. Channel One konzentriert sich auf Nachrichten, wobei auch News-Programme
aus vielen Staaten iibernommen werden, sowie auf Sport. Channel Two ist auf Kultur
und Unterhalrung einschlieBlich Spielfilmen spezialisierr (und wie NHK betonr, auch
auf asiatische Kunsrformen wie haiku-Poesie, sowie go- und shogi-Spiele) (NHK 1994 :
Factsheet 6). Fiir das Jahr 1994 meldete NHK 5,7 Mio . Haushalte (von iiber 34
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Mio.), die auf Satellitenempfang abonniert und bereit sind, dafur eine spezielle Gebuhr
zu zahlen.

1990 wurde mit BS-3 der erste einer neuen Generation von DBS-Satelliten gestartet,
was die Aufnahme eines zusatzlichen kommerziellen Angebots ermoglichre. 1991
begann die Firma Japan Satellite Broadcasting Co. mit einem regularen 24-Stunden
Programm, genannt WOWOw, ein Pay-TV-Angebot vor allem mit neuen Spielfilmen.
1993 wurden 1,25 Mio. Abonnenten ftir dieses Angebot gemeldet (Foreign Press
Center 1994: 47). Uber die BS-Satelliten laufen auch die nachfolgend erlaurerten
Techniken HDTV und digitaler Horfunk. Ein Nachfolgemodell BS-4 ist ftir 1997
geplant, urn dessen Kanalzuordnung bereits Verteilungskampfe begonnen haben.

Insgesamt ist die Resonanz auf DBS-Fernsehen eher gering, die Belegung erfolgte
bisher mit Public-Service-Intention und einem deutlichen Hochkultur-Bias. Die Ein
fuhrung eines Vielkanalangebots und die Verspartung des Fernsehens, wie in Europa
langst tiber das ASTRA-System realisiert, hat in Japan erst begonnen. Mit Programmen,
die tiber Kommunikationssatelliten ausgestrahlt werden, dem sogenannten CS-Broad
casting (CS = Communication Satellites), begann 1992 ein Angebot mit sechs Spar
renkanalen, dazu zahlen Pilrn-, Sport- und Nachrichtenprogramme, vor allem aus
US-Produktion (Sonnenberg 1992; Shimizu 1994: 1M.). Doch finden auch diese
Programme wenig Resonanz und konnten sich bisher nicht durchsetzen.

Hochauflosendes Fernsehen (HDTV)

An einer Weiterentwicklung der konventionellen Pernsehubertragungstechnik wurde
in Japan schon seit den 60er Jahren gearbeitet. Von zentraler Bedeutung wurden hier
die NHK Laboratories, die gemeinsam mit interessierten Privatunternehmen bis 1980
die Umrisse einer HDTV-Strategie entworfen batten. Ab 1981 wurde in einer eigenen
nichtkommerziellen Organisation - NHK-Engineering Service - zur hochautlosenden
Norm Hi-Vision geforscht, wobei aile grollen Elektronikunternehmen kooperierten.
Mit sehr hohem Aufwand an sraatlichen, NHK- und privaten Geldern wurde bis
Anfang der 90er Jahre die gesamte HDTV-Technik zur Serienreife entwickelt (Klein
steuber 1994). Die mit bisherigen Geraten inkompatible Uberrragungstechnik arbeitet
mit der Zeilenzahl 1.125 und ist auf Obertragung per direktstrahlenden Satelliten
(BS-3) ausgelegt. Die ersten Empfangsgerate, die urn 1990 auf den Markt kamen,
erwiesen sich als unforrnig, iiberteuert und waren fast unverkauflich. Am 25. November
1994 (japanisch geschrieben 11.25, an die Zeilenzahl erinnernd) ging der bisherige
Experimentalbetrieb in ein Regelangebot tiber, an dem NHK und kommerzielle
Anbieter beteiligt sind.

Dieser japanische HDTV-Vorstog wurde in Europa als Herausforderung empfunden,
weshalb als europaisches Projekt zwischen 1986 und 1992 ein eigener Weg zum
HDTV mit den Normen D2-MAC und HDMAC eingeschlagen wurde. Das Projekt
war in der EG nie unumstritten, und die europaischen TV-Anbieter verweigerten
sich faktisch der Einfuhrung von D2-MAC. Entscheidend fur das Scheitern in Europa
war aber wohl, dag die Amerikaner demonstrieren konnten, wie HDTV kostengun
stiger und zukunftssicherer in digitaler (Computer-)Technik zu realisieren sein wird.

Den japanischen und europaischen Ansatzen war gemein, dag bei ihnen die kon
ventionelle analoge TV-Technik zur Steuerung eines grogeren und Feiner auflosenden
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Bildes lediglich mulr ipliziert wurde . Das erwies sich als rechnologische Sackgasse;
entsprechende Empfangsgerate blieben faktisch unverkauflich. Interessant ist, daB die
Krafre, die Hi-Vision in Japan einst schufen, so einfluflreich sind , daB dessen Ende
bisher politisch nicht durchserzbar war, An sich galt HDTV als Sriefkind des MPT,
was vorn MITI gern angeprangert wurde. Ais dann ein hoher Vertrerer des MPT im
Februar 1994 andeurete, man werde nun digitales HDTV befordern, fuhrre dies zu
einem Sturm der Entrusrung. NHK, das MITI und die Electronics Industry Associa
tion stellten sich dernonstrativ hinter Hi-Vision und betonten, die Technik, in die
300 Mrd. Yen investiert worden waren , sei zukunftssicher ausgelegt. Das MPT steckre
darauf zuriick und bekannte sich wieder zu HDTV, wobei dem auslandischen Beob
achrer auffallt , wie stark der Gruppendruck wurde, der auf den einen »AuBenseiter«
ausgeiibr wurde, der den gemeinsamen HDTV-Konsens in Frage srellre (vgl. The
Japan Times , 23 .-28. Februar 1994).

Viele Jahre war Japan dafur bewundert worden, in welcher Schnelligkeit es gezielr
zu modernisieren vermochte, also z.B. veralrere Industrien aufgab, urn sich friihzeirig
Zukunfrssektoren zuwenden zu konnen , Zumindesr fur den HDTV-Bereich gilt heute
das Gegenteil. Wahrend Europa die aussichtslose Entwicklung der MAC-Technik
1992 ersarzlos beendete und wie die Amerikaner inzwischen auf digitale Spezifikation
setzt, wird in Japan an einer Technik fesrgehalten , die am Markt langsr gescheirerr
ist und auBerdem den Einstieg in digirales HDTV erschwert. Ahnl ich wie in Europa
mit PALpius wurde auch in Japan eine verbesserte und im Bildformar verbreirerte
Version der bisherigen Technik eingefiihrt (Wide Bazooka), die nun zusarzlich dem
echten HDTV-Fernsehen Konkurrenz macht, Der Zuspruch der Konsumenten ftir
dieses konventionelle Breitbild-TV isr in Japan ahnlich gering wie bei uns .

Digitaler Hiirfunk

Wie bereirs bei HDTV erkennbar, erfolgen in Japan experimentelle Einstiege in neue
Techniken vor allern tiber direktstrahlende Satelliten. 1991 wurde das Unternehmen
Digiral Audio Broadcast ing Co. Ltd. begrtinder, das digirales Sarellirenradio in einer
PCM-Technik (Puis Code Modulation) einfuhrte. Beginnend im Jahre 1992 boten
sechs Anbieter je drei Programme an, die im Paket an Subskribenten verkauft wurden.
Diese Musikkanale sind mit unterschiedlichen Musikstilen belegt und bringen weder
Wortbeitrage noch Werbung. Der Empfang ist nur nach Anschaffung eines Empfangers
(fUr ca. 1.800 DM) und Zahlung einer monatlichen Abonnementsgebiihr moglich
(ca. 10-15 DM). Was die Zahl der Subskribenten dieses Pay-Audio-Dienstes anbetrifft,
werden unterschiedliche Daren genannt: Offiziell ist von 400 .000 die Rede, ratsachlich
wurde auch die Zahl 2.000 genannt. PCM-Radio wird parallel per Kabel angeboren ,
dann allerdings nur in analoger Qualirar. In Japan wird PCM-Radio als MiBerfolg
eingescharzt , ersre Anb ierer beendeten ihre Tatigkeir, die Zukunft isr unsicher. Es
erinnert an europaische Versuche mit Digital Satellite Radio (DSR), die sich als
ahnl ich erfolglos erwiesen.

Das in Europa heute favorisierte Digital Audio Broadcasting (DAB) wird in Japan
mit Interesse verfolgt, eigene Entwicklungen in diese Richtung gibt es nicht (Klein
steuberlKulbatzki 1995: 47f.). Wenn Japan im Bereich zukunftsweisender Radio-Tech
niken kein bedeutender Technik-Produzent ist, so hat das auch einen weiteren spe-
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zifischen Grund: Japaner horen vergleichsweise sehr wenig Radio, um oder leicht
tiber 40 Minuten raglich, gegentiber einer Hordauer von ca. drei Stunden in Deutsch
land. Die japanische Lebensweise mit langen Arbeitsragen, Anfahrten in offendichen
Verkehrsrnitteln und k1einen, wenig gegliederten Wohnungen schafft weniger Alltags
situationen, in denen sich Radiohoren anbierer.

Auch wenn es wie Stereotypisierung klingt, haben sich in Japan spezifische Formen
der Nutzung rnodernsrer digitaler Techniken durchgesetzt, welche an die landestypische
Freude an Karaoke, dem beliebten Singen zu Soundrracks, ankntipfen. Als »Laserka
raoke« bekannt, werden heute Text, Musik und Video von digitalen Datenspeichern
uberspielr. Das 1995 verfugbare BeMAX'S System der Firma Pioneer On Line ver
binder CD-ROM- und Video-CD-Wechsler mit Mikrophon, Bildschirm und einer
speziellen Bedienbox. Wenn ein aktueller Tagestirel angefordert wird, wahlt dieses
System per ISDN den nachsren Netzknoren an und uberspielr Musik- und Textdaren
aus zenrralen Speichern in das Karaoke-Lokal (Schild 1995).

Aus den Erfahrungen mit "piped music«, also tiber Leitung zugefuhrten Audio
Programmen, entstand in Japan das wohl differenzierteste Angebot an Pay-Audio in
der Welt. Die Firma USEN bedient damit Imeressenten aus der Winschaft wie
Hotels, Gasrstarten usw., srellt aber ihr Angebor auch Privathaushalten zur Verfugung.
USEN bieret insgesamt 440 Soundkanale an , wobei niche nur aile erdenklichen
Musikfarben (z.B. deutsche Bierzeltrnusik und alpine Schramrnelrone) angeboten wer
den, sondern auch akruelle Hitparaden, Lehrprogramme zum Erlernen der englischen
Sprache, ja sogar ein Programm zur Beruhigung von Hausrieren (Pet Channel), ein
Angebot von Herzklopfen und ein Alibi-Kana] mit Hintergrundgerauschen aus einem
Restaurant (Kleinsreuber 1995).

Trotz aller Skurilitat zeigt dieses Projekt die ungebrochene Kreativitat Japans, die
eine unbestreitbare Starke markiert. Wahrend in Europa mit DAB vo r aHem eine

vollig neue Technik enrwickeit wird, deren Anwendungsmoglichkeiren und Resonanz
bei den Beteiligren bisher wenig klare Konturen zeigr, wird in Japan phamasievoll
an neuen Dienstleistungen gebastelt, die sich von Anbeginn am Markt behaupten
miissen.

"Information Superhighway« in Japan

1m Kern bestehen Konzepte ftir den »Superhighway« aus breitbandigen Netzen, in
den en Daten digital ausgetauscht werden und als Endgerare neben herkommlichen
Tv-Empfangern auch Computer operieren konnen, In diesem Feld des privaten
Einsatzes von Computern liege Japan - etwa gegentiber den USA - weit zurtick. 1m
Jahre 1993 fand sich bereits in 30,5 v.H. aller US-Haushalte rnindesrens ein Perso
nalcornpurer, in Japan war dies nur bei 13,9 v.H. der Fall (leo 1995: 40). Noch
schlechrer steht es mit vernetzren, on line arbeitenden Computern, wo Japan regelrecht
als Emwicklungsland rangiert. Aber auch in diesem Technikfeld gilt, daB Japan gleich
zeirig in der Erprobung We1tniveau halt und in der taglichen Anwendung einen
deutlichen Ruckstand aufweisr. Vor allem mit zwei Projekten in Kansai Science Ciry
bereitet sich das Land auf die multimediale Zukunft vor.

Kansai Science Ciry ist alles andere als eine »norrnale«, also als reprasenrativ zu
bezeichnende Stadt. 1m Dreieck der historischen Sradre in der Kansai-Ebene zwischen
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Kyoto, Osaka und Nara sollte mit Kansai ein Modell fur die Stadtplanung im 21.
Jahrhundert aufgebaut werden. Faktisch handelt es sich um eine Stadtneugrtindung
mit vielen offenrlichen und privaten wissenschaftlichen Einrichtungen und den da
zugehorenden gutverdienenden Wissenschaftlern in gehobenen Wohnvierteln. A1s Zie
Ie werden genannt: »to create new culture, promote high-level, basic-to-applied aca
demic research and develop frontier technological industries, together with the for
mation of a living urban environment with respect for human nature« (Kansai Science
City Planning Office 1994). Auffallig sind die vielen Einfarnilienhauser und das
ausgezeichnete Srraflennerz , was der Stadt ein nahezu kalifornisches Geprage gibt .
Mit japanischen Alltagsbedingungen hat Kansai wenig gemein, folglich kann auch
nicht die Akzeptanz der neuen Technik beim japanischen Bevolkerungsdurchschnirt
getestet werden. Hier erfolgt vielmehr eine Demonstration japanischer High -Tech
Leistungsfahigkeit in einem besonders technikaufgeschlossenen Umfeld.

In Kansai Science City sind zwei »Pilorrnodellprojekte« (so die japanische Sprach
regelung) angesiedelt, in denen neue Kommunikationstechniken erprobt und die
Leistungen der japanischen Industrie vorgezeigt werden sollen. Die alte Rivalitat der
groBen Ministerien ist auch hier spurbar: die Zuordnung ergibr sich dabei wie folgt:
Das MPT steht eher hinter dem Broadband-ISDN Business Chance & Cultur Creation
Konzept (BBCC) , das MITI (und die Electronics Industry Association) gelren als
Sturze des New Generation Communications Network.

Broadband-ISDN Business Chance & Culture Creation (BBCC)

1m Projekt BBCC werden die Moglichkeiten eines breitbandigen Int egrated Services
Digital Network (B-ISDN) ausgelotet, wobei es vor allem um Anwendungen fur
Firmen und kulturelle Organisationen auBerhalb der individuellen Haushalte geht,
also um Nutzungsformen ohne zentrale massenmediale Qualitar. Allerdings wissen
wir, wie flieBend heute die Grenzen sind und daB die neuen Universalnetze jederzeit
auch publizistische Aufgaben ubernehrnen konnen ,

Der Gesamtplan des Pilotmodellprojekts starnmt vorn MPT; eine Association of
BBCC wurde 1992 gegrtindet und umfaflr die politischen und industriellen Interessen
rund um das Projekt (BBCC 1994) . Unter Einsatz neuester Techniken will die
Association die B-ISDN-Technologie implementieren, die als zentrale Infrastruktur
des nachsren Jahrhunderts inrerpretiert wird. Es soli demonstriert werden, daB B-ISDN
im Vergleich zum normalen ISDN (N-ISDN) tiber eine 100- bis 400fach hohere
Kapazitat verfugt, folglich Multimedia-Informationen in Form von Stirnme, Video
Daten und HDTV-Signalen uberrragen werden konnen, Mit der Anwendung der
neuesten technischen Entwicklungen wird darauf gezielt, eine fortgeschrittene infor
mationsorientierte Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu realisieren und die Technik
so einzusetzen, daB sie zur Dezentralisierung der sozialen und okonornischen Funk
tionen in Japan beitrage (Association of Broadband-ISDN 1994).

1m einzelnen werden , beginnend im Jahr 1994, folgende Bereiche erprobt:

• Multipoint Image Transmission: Hier geht es urn On-line-Konferenzen unrer Einsatz
von GroBbildschirmen und HDTV sowohl im geschaftlichen Bereich als auch filr
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andere Anwendungsgebiete, 7..B. Bildungswesen (Vorlesungen), fUr interaktive Live

Konzerte u.a,
• Telecomrnunicared Background Video Projection: Dabei werden fUr bestehende,

raurnlich fixierre Beobachrungspunkte Video-Bilder aufgebaut, 7..B. Panoramen von
Unterwasserexkursionen oder historischen 5traBen oder auch fUr relekomrnunikative

Auktionen u.a,
• Hyper-Dokumentarion: Es werden Projekte vorgestellt wie etwa eine jederzeir ab

rufbare elektronische Bibliorhek (gespeichert auf CD-ROM) , elektronisches Edieren

und Drucken, Teleshopping, Public Art Gallery, Multimedia-Informationsservice,

TV-Werbung auf der SrraBe etc.

• High-Speed LAN: Dabei werden unterschiedliche Computer in lokalen Netzen
rnireinander verbunden, 7..B. in Multimedia-Systemen oder bei dem Enrwerfen von
Hausern durch ArchitektenbUros (Verbinden zenrraler Bures mit Auflensrcllen).

• B-ISDN Business Systems: Realisiert wird hier eine Multimedia-TV-Konferenz.,
geplanr sind weitere Obertragungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Kapazirar

zwischen dem BBCC-Hauptquartier und Sarellitenburos in der Stadt.

Projekte von publizisrischer Bedeutung umfassen elektronische Zeitungsdienste, ba
sierend auf Datenbankmaterial. An verschiedenen Punkten konnen Zeitungen ausge
druckr werden (so flir die Teilnehmer der groBen ITU-Konferenz im September/Ok

tober 1994 in Kyoto geschehen). Weitere Datenbankangebote umfassen eine offentlich
zugangliche Kunstgalerie und wissenschaftliche Enzyklopadien (z.B. ein unrerhaltsames

Lehrprogramm fUr Kinder zum maritirnen Leben) . Besonders inreressant erscheinr
eine in HDTV-Technik gespeicherte Foto-Sammlung, die mit Fuzzy-Logik erschlossen
wird: Werden z.B. Foros mit Meeres -Motiven gesuchr, so kann der Auftrag erteilt

werden, nach Darstellungen zu suchen, die im unteren Dritrel dunkelblaue Farbe
aufweisen (bei Waldfotos das mittlere Drittel in grun, bei sonnigen Landschaftsauf
nahmen das obere Drittel in hellblau etc .). Die Trefferquote isr beachdich. Die
Anwendungsmoglichkeiten im zuktinfrigen Vielkanal-TV waren gewaltig: So konnten
vorn Nutzer jeweils Bild- oder Tonpraferenzen eingegeben werden, z.B. fur Hellblon
dinen oder Geigentone.

Deutlich wird, daB sich das gesarnte System noch im Aufbau befindet und endgulrige
Aussagen niche zu machen sind. Viele Firmen nutzen das vorhandene Netz fUr ihre
Erprobungen, manches funktioniert noch unzureichend. Oem auslandischen Beob
achrer fallr auf, daB bereits bei der Benennung des Projekrs Geschafr und Kultur
gleichberechtigr nebeneinandergestellt werden und sich dies auch in den konkreren

Aufgabenstellungen widerspiegelt. Die Universitatseinrichtungen der Nachbarschaft
sind umfassend einbezogen, ebenso wird im Bereich der Museumskommunikation,

der Bildungsangebote fUr Kinder etc. in beachtlichem Urn fang gearbeiter.

New Generation Communications Network

Wichtiger unrer dem Aspekr massenmedialer Technikentwicklung ist sicherlich das
zweire Projekt zur Erprobung eines »New Generation Communications Network"
(MPT 1994a) . Inhaltlich geht es darurn, daB ein Glasfasernetz bis in die Hauser
hinein errichter wird (Fiber-To-The-Home, FTTH) und damit verbundene Nutzungs-
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formen getestet werden. Die finanziellen Mittel ftir dieses Projekt wurden erstmals
im Fiskaljahr 1993 bewilligt. Die Kosten sollen sich auf insgesarnt 10 Mrd. Yen
belaufen, getragen von der NTT, der japanischen Regierung und dem im Projekt
massiv involvierten Communications Research Laboratory des MPT. Die das Projekt
tragende Association for Promotion of New Generation Network Services umfaBt
sowohl Vertreter des veranrwortlichen MPT wie Reprasentanten des privaten Sektors
aus Komrnunikation, Rundfunk, Kabelunternehmen, Herstellern , Handel, Banken
und Dienstleistungen (Association 1994).

In diesem Pilotrnodellprojekt soli die ganze Breite von Mulrirnedia-Diensren ver

ftigbar sein; die Tesrphase des arbeitsfahigen Netzes begann im Juli 1994.
Zu den Grundleistungen zahlen:

• 31 Tv-Kanale, darunter zwei fur HDTV (in Hi-Vision);
• Video-On-Demand (Motion Image)-Dienste (VOD-M), insbesondere ftir Spielfil

me, von denen jederzeit 30 gegen Bezahlung abrufbar sind;

• Video-On-Demand (Static Irnagej-Dienste (VOD-S), als Srandbilder z.B. ftir Ein
kaufe, Gemeinde- und andere offentliche Inforrnationen, 24-Stunden am Tag;

• Videorelefon bis hin zu Videokonferenzen.

Die folgenden Anwendungen sind in Planung bzw. in der Erprobung:

• Videospiele: Nutzer konnen zwischen 30 Spielen wahlen und sie abrufen.
• Homeshopping: Die Shopping-Informationen werden via VOD-S in die Haushalte

gegeben; experirnentiert wird mit multifunkrionalern, inreraktivern Homeshopping.
• Homekaraoke: Es werden Karaoke-Musiksrucke zum Abruf angeboten .
• Homeeducation: Studierende werden durch Lehrer unrerwiesen, wahrend sie am

vernetzten Computer arbeiten.

• Wohn-/Obernachtungsinformationen: Basierend auf VOD-S sollen Informationen
tiber verftigbare Quaniere angeboten und Reservierungsmoglichkeiten geschaffen
werden.

Andere Dienste: Experirnentiert wird mit elektronischem Publizieren, e1ektronischer
Werbung, Homebanking etc.

Bereits 1994 waren beide Projekte arbeitsfahig, d .h. die japanische Seire konnte
demonstrieren, daB sie die Technik im Prinzip beherrschr. Ober die Resonanz laBt
sich noch nichts sagen, sic ist nach vorsichtigen Anmerkungen der Veranrwortlichen
eher gering, eine systematische Begleitforschung wird niche betrieben. Auffallig ist
der spielerisch-experimenrelle Charakter der ganzen Anlage, in der die beteiligten
Firmen und Organisationen Erfahrungen mit der technischen Struktur sammeln und

rnogliche Nutzungsformen erproben konnen ,

Fax und E-Mail

»japan ist eine Welt der Faxe und Anrufbeantworrer, nicht der E-Mail und Voice-Mail.«
(Ken' ichi 1994: 78) So oder ahnlich sehen es viele Beobachter. Die Grtinde dafur

sind vor allem kultureller An. Erkennbar wird, daB alttiberkommene Kornmunika
rionsgewohnheiren in besrirnmten Techniken gut reproduzierr werden konnen, wah
rend andere Techniken sich als sperrig und abweisend zeigen .
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Die Technik der Faksimile-Obertragung wurde einsr bei Siemens in Deutschland
entwickelt, fand dann aber auf dem deutschen Markt nur geringe Resonanz. Erst
nachdem das Know-how nach Fernost gewandert war, offenbarte sich das wahre
Potenrial der Technik. So besratigt es auch das heme zustandige Vorstandsmirglied
von Siemens, Hans GUmer Danielmeyer auf Nachfrage: "Den Japanern half beim
Telefax ihre kornplizierte Schrift. Bei 2.000 Schriftzeichen gehr Handschrift ungleich
schneller als Maschinenschrift. Mit Fax konnte man Handschrifr ohne Umweg uber
das Sekretariat direkt auf dem Originalzettel ubertragen, deshalb gelang der Markt
durchbruch dort.« (DUrand 1995 : 108) Im japanischem Umfeld zeigte die »europai
sche« Fax-Technik also ganz neue Qualitaten, nachdem sie in Europa gescheirert war.
Die Erkenntnis, daB sich Fax speziell fUr ostasiatische Kommunikationsanforderungen
eigne, kam freilich zu spat filr die Siemens-Verantwortlichen . Harre rechtzeitig ein
Kenner Ostasiens die Fax-Technik auf dortige Verrnarkrbarkeit hin uberprufr, waren
mogl icherweise viele Arbeitsplarze und Millionen-Einnahmen in Deutschland verblie
ben .

Die Fax-Technik erwies sich als den japanischen Schreibgewohnheiten ideal ange
paBt , wahrend E-Mail quer zu Kommunikations- und Schr ifrgcwohnheiren zu liegen
scheint. Bei der Emwicklung des Internets zeigt Japan daher auch einen charakteri
srischen Rucksrand. 1m Januar 1995 gab es gerade 96.600 vernetzre Computer (das
ist der Stand der USA von 1989) , und im Juli 1994 lag Japan, das Land mit dem
weltweit hochsten Bruttosozialprodukr pro Kopf bei der Cornputervernetzung im
welrweiten Vergleich auf Platz 41 (Shumpei 1995b).

Ein zenrraler Grund liege sicherlich darin, daB die inrernarionalen Internet-Srruk
turen vor allem auf der englischen Sprache basieren , die zwar in Japan breit gelehrt,
dennoch nur begrenzt beherrschr wird. Ebenso wichtig sind aber wohl kulturelle
Besonderheiten, speziell Komrnunikationstradirionen, die wie hohe Barrieren gegen
die Verbreitung vieler neuer elektronischer Uberrragungstechniken wirken.

7. KOMMUNlKATIONSTRADITIONEN ALS TECHNIKBARRIERE

Wir srofsen auf ausgepragte Kommunikationstraditionen in Japan - entstanden lange
vor der aus dem Westen irnportierten »Maschinisierung« der Kommunikation - , die
heute einen spezifisch japanischen Umgang mit neuen Techniken bedingen. Wir
wissen, daB Sprache immer in enger Wechselw irkung zu der Gesellschaft srehr, in
der sie gesprochen wird. Dies in Japan urn so rnehr, da der japanische Sprachraum
und die Verbreitung japanischer Kultur praktisch idenrisch sind, was zu der oft
beschworenen Hornogenitar der japanischen Gesellschaft beitragt. Die japanische
Gesellschaft ist durch eine extreme Betonung der Gruppe gekennzeicher: der Japaner
verbringt einen exzeptionell hohen Anteil seines Lebens in fesrgefugten Gruppenfor
marionen, Innerhalb dieser Gruppen kommunizieren Gruppenfuhrer und -rnirglieder
in engen Eins-zu-Eins-Beziehungen mit hoher emotionaler Beteiligung (Nakane 1985:
43ff.). Diese Gruppenstruktur wird in srandiger Kornrnunikarion und im direkren
Austausch reproduzierr.

Fur den Sprachgebrauch ergeben sich Besonderheiten: Viele Worrsilben transpor
tieren Mehrdeutigkeiten, Zusamrnenhange ergeben sich erst aus begleitenden non-
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verbalen Signalen. Dazu ist die konkrer verwandre Sprache von Elementen wie Hier
archic und Respekr gepragr, zudem wird geschlechrsspezifisch unterschiedlich formu
lien. Wichriges bleibr dabei oft unausgesprochen , und fiir jeden Teilnehmer am
kornmunikativen Ausrausch gilt es, »verborgene Signale« (Edward Hall) zu erkennen
und zu entschlusseln. »Zwischenmenschliche Beziehungen bilden in Japan die Achse,
urn die sich alles dreht.« (Hall/Hall 1985: 77) So finden wir in Japan eine Fiille ganz
spezifischer, nur don versrandlicher Ausdrucksformen , die haufig als Moment der
Selbsrdefinierung und der Beronung eigener Einzigartigkeit verstanden und kulriviert
werden (Ackermann 1990) . Das wird so auch von Japanern gesehen, die ihre Kom
rnunikarionstradirionen als Starke empfinden und als notwendigen Besrandreil zur
Sicherung ihrer kulrurellen und sozialen Hornogenirat sehen. Kaum ein Auslander
vermag diese anspruchsvolle japanische Kommunikationstradition in ihren Tiefen zu
beherrschen.

Daraus ergeben sich spezifische Anforderungen an technische »Abbildungen« dieser
Kornrnunikarionsgewohnheiten. Auf diese zutiefst vorindusrriellen und vorrnaschinel
len Tradirionen der Kommunikarion wirkr der Einsatz moderner Technik , z.B. von
Cornpurern und E-Mail.reduzierendundminimierend.Esliegr nahe, daB sich Japaner
nur ungern dieser Techniken bedienen, weil bei ihrer Nutzung vieles von dem abge
schnirten wird, was ihnen zur Kommunikarion unabdingbar wichtig erscheint,

Der amerikanische Inrerner-Theoretiker Howard Rheingold ging der Frage nach,
warum sich Japaner so wenig fur die neuen Nerze interessieren (Rheingold 1994:
243-269). Der fuhrende japanische Kommunikarionswissenschafder Yoichi Iro gab
ihm diese Erklarung: »Ich weiB, daB es fiir Japaner schwierig ist, an der Netzkultur
teilzunehmen , so wie sie bis jetzt entstanden ist, Sic wurde nichr fiir Japaner entwickelr
(zit. Rheingold 1994: 269) . Ito betonr aber auch, daf diese Widersrande hinfallig
werden konnen, sobald Japaner eine ihnen eigene Variante der On-line-Kornrnuni
kation enrwickelt haben , welche die ideographischen und kalligraphischen Besrand
teile, dazu die spezifische Asrherik der japanischen Kornrnunikarionskultur einzube
ziehen vermag. Die japanischen Vorbehalre seien - so Iro - schliefllich niche aus
Skepsis gegeniiber der Technik geboren , sondern Ausdruck ganz anderer, eigener
Anspriiche an die Technik.

Ahnllch isr iibrigens auch die japanische Reakrion auf das Angebot von Videokon
ferenzen zu erklaren , die seit jahrzehntcn zur Verfugung stehen, deren allraglicher
Einsatz dennoch die Ausnahme blieb. Urn es mit einem Srereotyp zu umschreiben:
Man kann sich die beriichrigt langen, mit informeller Kommunikation angefullren
Konferenzen der japanischen Manager bei griinem Tee und Reiskrackern ratsachlich
nur schwer in modernsrer Fernsehrcchnik vorsrellen (so auch: Blume/Heuser 1994).

8. WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSFAHIGKEIT UND MEDIENTECHNIK

In der Adaption wesdicher Technologien verfugr Japan iiber reiche Erfahrungen. Der
schnelle industrielle Aufsrieg Japans erfolgre niemals allcin durch Obernahme west
licher Technologien, vielmehr trafen diese von auBen kommenden Impulse auf im
Lande vorhandene hochentwickelte Kenntnisse und Fenigkeiten. Zahlreiche Hand
werker und Ingenieure , die iiber rradicionelle Wanderschafr ihr Wissen erweiterren ,
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brachren Arbeitsdisziplin und Fleia mit und errnoglichren so eine Modernisierung,
die iiber simple Technologieadapdon weir hinausging (Hayashi 1986). Bereits vor der
Offnung des Landes Mine des 19. jahrhunderrs war das Bildungsniveau dem der am
weitesten entwickelten Sraaten Europas vergleichbar. Das forrnt spezifische Unrer
schiede: In Europa folgre die umfassende Alphabedsierung der Einfuhrung von Zei
tungen, in Japan ging sie ihr voraus.

Technik-Irnpulse von auaen wurden in Japan niemals als schlichtc Kopie ilbernorn
men , sondern immer in die eigene Kulrur integrierr , wobei sich Anpassung und
Neuschopfung, aber auch eine hochentwickelte Fahigkeir zur Verkniipfung unter
schiedlicher Technikstrange als dauerhafre Vorteile erwiesen (Takezawa 1986) . So mag
zu erklaren sein, daa auch heme aus Japan weniger die grundlegenden Innovarionen
kornrnen, wohl aber konkrete, marktgangige Anwendungen. Hier wird versrandlich ,
warum Entwicklungen aus Europa - wie Faxgerar oder Videorccorder - em von
japanischen Firmen zurn Erfolg auf globalen Markten gefuhrt wurden .

Berichre tiber Japan erwecken oft den Eindruck, daa don ein gemeinschafdiches
Handeln von Staat und Wirtschaft den Wenbewerb erserze. Sicherlich, der erfolgreiche
Prozef nachholender Entwicklung in Japan war ohne akrives Engagement des Staates
nicht zu leisten. Dazu bedurfre es in besrimmten Phasen der Protektion eigener
Unrernehrnen, bis sie international wettbewerbsfahig waren. Aber diescr Schutz konnre
sich schnell als Fessel erweisen (so etwa, wie oben dargestellt , bei der Forderung von
Groacompmern). Allerdings, ob Protcktion odcr niche, die Binnenmarktkonkurrenz
wurde nie aufgegeben , und der Staat sorgte dafur, daa Hersreller okonornisch so
gesrellr wurden, als ob Freihandel besrande (Ropke 1989: insbes. 52£). Eine gemeinsam
zwischen Staat und Winschaft betriebcne Technologiepolitik setzte also niemals das
Prinzip des Wenbewcrbs auaer Kraft.

Tatsachlich zeichnen sich japanischc Markee durch cinen besonders harten Wen
bewerb zwischen oligopolistischen Aktcuren aus. Innovationen werden oft in scharfer
Auseinandersetzung der grollen Unterhaltungselektconik-Konzerne gegeneinander auf
den Markt geworfcn, z.B. derzeit eine neue Generation von digitalen Videodiscs. Die
Opponenten sind , wie vielfach zuvor, die beiden Giganten Sony und Matsushita, die
narionale und internarionale Allianzen zur Verbreitung ihres jeweiligen Standards
aufzubauen suchten, bevor sie in Einigungsverhandlungen rraten (Ruea/Wolff 1995).

Ein weiteres Moment hoher Lelsrungsfahigkeir ergibt sich aus einer ungehinderten
und offenen Konkurrenz urn den Konsumenten. Japanische Hersteller bringen srandig
neue Produkte hcrvor und unterstlitzen spezielle Marktsrrukruren , urn die Reaktion
porentieller Kaufer beobachren zu konnen. Das oben beschriebene Pay-Audio von
USEN ist ein Beispiel daflir, Mit jeder erdenklichen Produkrkornbination wird ex
perimentierr: Sprechende Sraubsauger, elekrronisch gesteuene Massagernarratzen, Ta
schenlampen mit Minifernseher werden angeboten . Die Begegnung von Herstellern
und Kosument en zur Stirnulierung der elektronischen Innovation hat auch einen
benennbaren On: Sie finder stan in der »Electronic City" Akihabara, einem Sradrreil
Tokios, mit einer weltweir einmaligen Ballung von 400 Diskountladen, die alles
anbieren, was die Indusrrie sich ausgedacht hat. Ganz Nippon - so schreibr die
,Wirtschaftswoche< - sei ein einziger Tesrrnarkt und zitiert den Inforrnariker Seki
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Mit suhiro dazu : »D iese Massenproduktion auf Probe ist seit Jahren die groge Starke
der japanischen Unrernehmen.« (Ziesemer 1995b: 68)

9. M EDI ENTECHNIK UND K ULT UR

Bei ersrer Annaherung scheint es, dag Techn ik die universellste Form menschl icher
(Selbst-)Verwirklichung darsrellt: ein Radio funkrioniert rund urn die Welt gleicher
malien, und ein Telefonanruf erreicht den Adressaren irgendwo auf dem Globus auf
der Grundlage einheitlicher, nach gleichen Prinzipien arbeitender Technik. Bei ge
nauem Hinsehen finden sich allerdings auch beachtliche Unterschiede, die sowohl in
der »H ardware« als der materiellen Seite jeder Techn ik zu finden sind wie auch in
der »Sofrware«, also in der Weise, wie die Technik Inhalte transportiert und diese
vom jeweiligen Nurzer verwandt werden.

Zu den technisch-materiellen Unterschieden: Oft sind in der internationalen Aus
einandersetzung urn die Beherrschung von Markren differierende Standards und Nor
men eingesetzt worden , urn Absatzgebiete abzuschotten oder den Konkurrenten tiber
Patentverweigerung fernzuhalten. Ein japanischer TV-EmpHinger, nach Deutschland
verpflanzr, vermag schon wegen unterschiedlicher Zeilennormung hier nicht zu ar
beiren , er reagiert nur auf 525 Zeilen, start der bei uns gebrauchlichen 625 . Genau
genommen tragt jede technische Normierung ein Mag von WillkUr in sich : Als Japan
mir der Entwicklung von HDTV begann, legre es sich auf 1.125 Zeilen fest, ein
kurioser Kornprornif zwischen der Verdoppelung der japanisch-amerikanischen Zei
lenzahl (gedoppelt 1.050) und der europai schcn (gedoppelr 1.250). Die Europaer
wiederum planten fUr ihr HDTV die Verdoppelung ihrer bisherigen Zeilenzahl
(1.250), urn Inkornparibil itat zu den japanischen Enrwicklungen herzustellen.

In diesem Kontext interessanter sind allerdings die Techn ikunterschiede, die sich
aus der Multikulturalitat der Welt ergeben. Med ientechniken entwickeln sich immer
in einem kulturellen Rahmen, zu dem sie in einem standigen engen Wechselverhaltnis
srehen. Die Realisierungschancen neuer Medienrechniken in Japan werden sich also
wesentlich danach zu bernessen haben , ob sie an kulturell vorgegeb ene Muster an
knUpfcn oder Leistungen erbringen, fUr die cin konkret erkennbares, sich von den
ortlichen Lebensbedingungen her orientierendes BedUrfnis bcstehr. Beispicle wie das
Faxgerat und E-Mail wurden oben gegeben .

Das Verhalrnis von Medien und Kultur ergibr sich zudern aus der allgemeinen
Einstellung, die in einem Land zu Techniken bestehen. Auch hier begegnen wir einem
der typisch japanischen WiderspUche: Einerseirs gelten Japaner als extrem technikauf
geschlossen , andererseits zeigen sie, wie oben demonstriert , gegenUber vielen neuen
Medientechniken nur geringes Interesse. Richtig sind auch hier wieder beide Sichr
weisen. Die Technikaufgeschlossenheit lagt sich aus vergleichenden Meinungsumfragen

ableiten. Dort treten Japaner und Deutsche quasi als Anripoden auf, wobei die Japaner
als Euphoriker erscheinen, die Deutschen dagegen nororische Skepsis erkennen lassen.
Nach einer Untersuchung von 1982 anrworteten z.B. auf die Frage »Was brachre
Ihnen neue Techn ik?« mehr als dreiviertel (76,7 v.H .) der Japaner mit »Vorteil«, nur
ein knappes Drirrel der Deutschen (3 1,6 v.H .) gab dieselbe Antwort (Takezawa 1986:
106).
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Der japanische Philosoph Shuichi Karo sucht das ensrandene Paradox zwischen

Technikoffenheit und -absrinenz zu enrflechren. Er argumenriert, daf in Japan und

Europa der Umgang mit Technik ein ganz anderer sei. Europaische Naturwissenschafr

suche die Natur zu beherrschen, Japaner bevorzugren dagegen eine Anpassung an die

Bedingungen der Narur, Europaer zeigten in seiner Sicht ein weniger flexibles , eher

insistierendes Verhaltnis zur Technologie, sie konnren sich folglich Losungen auch

nur technologisch vorsrellen. Karo: »Europa hat eine viel langere Technologiegeschich

te, und die auf dieser Enrwicklung aufbauenden Denkweisen sirzen viel tiefer. In

Japan konnre man dagegen sagen: Nun ist das technologische Zeitalter vorbei, und

wir machen erwas anderes. Die Technologie hat also nicht die tiefsten Schichten des

Bewulltseins erreichr. In diesem Sinne ist man in Japan flexibler,« (Karo 1995: 3)

Japaner sind, so scheint es, insgesamt unbefangener und offener im Umgang mit

neuer Technik, aber keineswegs rechnikglaubiger, So gibe es im Land auch kaum

offene Konflikre urn die Frage, ob neue Techniken uberhaupt zum Einsatz kommen
sollen. Weil Technik aber auch kein Dogma darstellt, konnen die Prornororen neuer

Technik auch nicht auf den Staat, »die Obrigkeit«, rechnen . Das Scheitern neuer

Techniken beim Konsumenten geschieht haufig und ist eingeplant. Moglicherweise

isr eine derartig flexible und pragmatische Herangehensweise viel eher geeignet, mit

den Problemen moderner Medienrechniken klarzukommen.

Die zweifellos vorhandene Offenheit gegenUber neuen Techniken und die hohe

Anpassungsfahigkeit der Japaner an veranderre Rahmenbedingungen mag auch histo
risch begrundet sein. Man kann auf die frUhere Arrnut hinweisen, aber auch die

haufigen Zerstorungen durch Narurkatasrrophen und Krieg und die daraus resultie

rende Nocwendigkeic heranziehen, sich mit srandig wechselnden Lebensumstanden

offen und improvisierend arrangieren zu mUssen. Schon vor jahrzehnren hob der
deutsch-judische Beobachrer Kurt Singer hervor, daB Japan das »Reich der Zeit« sei
(im Unrerschied zurn im Groa»raum« verharrenden China), das seine Starke durch
»schwingende Elasrizirat« erhalre, welches in der Andauer lebe, in dem die »spont ane

Veranderung und die Konrinuitat der Bewegung« das Leben bestirnme (Singer 1991 :
303) . Diese Orientierung an standiger Bedrohung aus der Narur, mit der man gleich
wohl zusarnmenlebt, gibt sicherlich ein Stuck japanischer Urerfahrung wieder. So fallt

auf, daa bei aller Skepsis gegenUber On-line-Diensren, diese zur Bewalrigung von

Folgen der Erdbebenkatastrophe in Kobe Anfang 1995 mit gutern Erfolg eingeserzt

wurden (Kazurna 1995).

Will man neue Techniken in Japan heimisch machen, so lautere schon das oben

zitierte Argument von Ito , wird man sie den spezifischen Bedingungen in Japan

angleichen mussen. Foigerichtig setzen heure bedachre Befurworter der Informations

gesellschaft auch bei der kulturellen Scire an , urn den Einstieg in die Welt von - wir

ubernehmen japanische Wortspiele - »Inrelprise« und »Nerizens« zu forcieren. Sie

sehen neben der Beherrschung der Technik die Kenntnis und den kommunikativen
Umgang mit der englischen Sprache als prioritar an (Shumpei 1995a) . Tatsachlich

laufc derzeit ein einzigartig arnbitioniertes Programm in Japan, in grofler Zahl aus
landische Lehrer einzuladen, urn den kornperenten Gebrauch der englischen Sprache

zu befordern , Ein Projekt, das moglicherweise dauerhafteren Einflua auf die Zukunft
der japanischen Informationsgesellschaft nimrnt als aile neuen Medienrechniken.



Neuere Entu/ icklungen in da M~dienland!chafi Japans 71

W ie stereotyp wirken dagegen Behauptungen zu Japan, daB dort die Zukunftsbe

geisterung »von oben« gesteuert werde? Konrad Seitz behauptet: »D enn die Zukunfts
orientierrheit der japanischen Gesellschaft ist keineswegs einfach naturgegeben, son
dern wurde bewuBt durch das Zusammenwirken der Eliren in Staat, Wirtschaft,

Wissenschaft und Medien geschaffen.« (Seitz 1992b: 15) Diese Vorstellung einer von

japanischen Eliten steuerbaren Einfuhrung neuer Techniken bricht sich an allen hier

dargestellten Realitaten . Der Befund ist vielmehr, daB neueste Medientechniken zwar

zur Verfugung stehen , der Konsument ihnen aber oft di e kalte Schulter zeigt. Japaner

beharren selbsrbewuflr auf ihren traditionellen Kommunikationsgewohnheiten, die

sich in den neuen Techniken oft nur unzureichend umsetzen lassen . Diese Haltung

korrespondiert mit der den Japanern auch in anderem Kontext immer wieder atre

stierten , religios und kulturell vercodeten Naturnahe und der damit verknupften

ganzheitlichen Herangehensweise. Aber vielleicht diente Japan Seitz auch nur noch

als Vorwand, urn mit deurscher Technikskepsis abzurechnen , wo sich seiner Meinung

nach eine »Kultur der Technikfremdheit und des Technikpessimismus« breirrnache,
in der technischem Forrschrirt mit Angst, Nostalgic oder gar Feindschaft begegnet

werde (Seitz 1992b: 15). Letztlich , so scheint es, sind wir selbst die Quelle der

meisten Japan-Stereotypen.

10 . Z USAMMENFASSUNG

I . Wer aktuelle Entwicklungen in Japan begreifen will, muB sich als erstes von

stereotypen Uberfrachrungen unseres Japan-Bildes frei machen. Nur wer bereit ist ,

auf die spezifischen Bedingungen einer nichtwestlichen Kultur einzugehen , wird ver

stehen, wie sich globale High-Tech-Orientierungen mit ganz eigenen Kommunika

tionsgewohnheiten verbinden lassen . Fehlinformationen tiber Japan kursieren mit

Dauerhaftigkeit und Sterigkeir. Offensichtlich eignet sich dieses immer wieder exo

tisierte Land besonders dafur, aus einem breiten und widerspruchsvollen Angebot an
Entwicklungen Themen zu isolieren , die vorgegebenen Japan-Bildern entsprechen.
Di ese japan- Bilder orienrieren sich dann an hiesigen polirischen Begrlindungsbeda rfen .

2. Japan bieret sich als Projekrionsflache flir unsere Phanrasie an , weil es extrem
gegensatzliche Erfahrungen anzubieten vermag. D ie Analyse der Verbreitung von
neuen Medientechniken verdeutlichte, daB dieses Land gleichermaBen in der Avant

garde einer Enrwicklung stehen kann und sich dennoch wenig anderr. So wurde in
Japan das Paradigma einer »Infc rmationsgesellschafr« bereits vor dem Westen erdacht
und darauf vorn »Zen trum politischer Macht«, dem MIT!, vollmundig propagiert.

Entgegen aller Erwartung wandelte sich darauf in den letzten jahrzehnten vergleichs

wei se wenig, bei der Nutzung mancher Techniken wie Internet und bei On-line

D ien sten sitzt Japan auf den hinteren Rangen . Zwar wurden dort bereits Ende der

70e r Jahre inreraktiv konzip ierte Kab el-Tv-Projekte aufgezogen, ratsachlich ist d ie

Verkabelungsrate bis heure im internationalen Vergleich unbedeutend. So demonstriert

Japan auch, daB simple, linear angelegte Modelle von einer quasi naturgesetzlichen

Ausbreirung neuer Techniken angesichrs kultureller Sperrigkeiten wenig Sinn geben.

3. Den Beobachter der japanischen Entwicklung beeindruckt, wie man im Lande
weniger dogmatisch und eher spielerisch-experimentell mit neuen Techniken umgeht.
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Das beginnt mit dec einzigartigen Institution dec »Electronic City«, cines ciesigen
Basars zum Austesten von Konsumenrenpraferenzen und setzt sich in den Pilorpro
jekten fort, die fruher begonnen werden und viel innovativer angelegt sind als deutsche
Pendants. So wurde schon in den 70er Jahren mit interaktiven Systemen experirnen
tiert , und heme finden wir in Kansai Science City funktionsfahige Information

Superhighways, wie sie bei uns noch Gegenstand von Zukunftsplanungen sind. Gleich

wohl ist keine Hektik verspurbar, man dernonsrriert sich und anderen , dag man ilber
das norwendige Know-how verfugt, und schaut, ob die Technik fUr das Land taugt.

Diese gelassene Halrung gegenUber neuen Medientechniken crscheint pragmarisch,
ofr spiel erisch und niemals verbohrr und erinnerr so an das »Technology Gamble«,

wie es Cees J. Hamelink (1988) enrwarf, urn ohne Dogma zu tragfahigen und

menschengerechten Technologieoptionen zu kommen.
4. Wer in Konkurrenz mit Japan technologiepolitisch bestehen will, mug Realiraren

zur Kenntnis nehmen. Simple Modelle von einer »[apan AG« mit ihrer angeblich
reibungsfreien und engen Kooperarion von Politik und Winschaft griffen schon in

der Vergangenheit meist nichr, heme sind sie schlicht deplazierr . In Japan wird Politik

in bezug auf Technologien ganz ahnlich wie im Westen berrieben, wer sie versrehen
will , wird von einem politisch und okonomisch pluralen, von Konflikten und Allianzen
gepragten Umfeld ausgehen mUssen. Absurd isr die Vorstellung, dag dorr Techniken
von oben quasi dekretiert werden. Die vielen Mi~erfolge der lerzten Jahre unterstrei
chen diese Fesrsrellung. Folglich wird die Realisierung der Informationsgesellschaft
in Japan zunehmend aus der Technologiepolitik herausgenommen und als kulturelle

Aufgabe begriffen.
5. Soweit es sich urn zwischen Indusrrie und Staat konzerrierre Technologiepolitiken

handelr, unterscheiden sich Deutschland und Japan weniger, als es besorgre Stimmen
verrnutcn lassen. In beiden Sraaten sind viele Millionen Mark oder Yen in neue
Medientcchnologien invcstiert worden , zumeisr mit ernuchrernder Konsequenz, wenn
man miflgluckre Projekte wie Bildschirmtext, direktstrahlende Satelliren, digitales
Satellirenradio und hochauflosendes Fernsehen aneinanderreiht. Wenn Deutsche und
Japaner auf viele neue Medientechniken verhalren reagieren , so aus relativ nuchternen
Kalkulen dec Konsumenren , die von den versprochenen Leistungszugewinnen der
neuen Technik nicht uberzeugt scheinen. Unterschiede zeigen sich weniger in Grund
haltungen , als in dem durch kulturelle Differenzen besrirnrnren, sehr ungleichen
Nutzen , den Anwender aus der Technik ziehen: Hier wurde das Beispiel des einst in
Deutschland entwickelren Faxgerars hervorgehoben , welches japanischen Kommuni

kationsgewohnheiten wie auf den Leib geschneiderr scheint und in Japan entsprechend

erfolgreich war.
6. Wenn sich in den lerzten Jahren medientechnische Fehlplanungen in Japan zu

haufen scheinen, so ist das nicht nur auf die kulrurellen Barrieren zuruckzufuhren,

die hier erorterr wurden. In der Vergangenheit wurde die Expansion von Medien
techniken auch von einer auf unbandigen Konsumwillen bauenden Nachfrage uber
deckt, die zu befriedigen kaum moglich schien. Der japanische Verbraucher griff uber
viele Jahre Neuentwicklungen auf dem Markt begierig auf. Die japanische Gesellschaft,
inzwischen cine der wohlhabendsten der Welt , rnacht tiefgreifende Veranderungen
durch: Das Winschaftswachstum flacht nach den Lufrspekularionen der »Bubble
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Econorny« derzeit stark ab, die fruhere Arbeitsdisziplin weichr einer zunehmenden
Freizeirorientierung, der Konsum konzentriert sich auf Qualirarsprodukre, Sowohl in
der damit verbundenen Modernisierung wie auch in der Verwestlichung der Lebensstile
mag angelegt sein, daf die hier als Technikbarrieren interprerierten Kommunika
tionstraditionen sich abschwachen. Die japanische Gesellschaft wird trotz aller wei
terwirkenden Konforrnitarsrraditionen individualistischer und sozial heterogener. Vor
allem die junge Generation orientiert sich in groBem Urnfang an amerikanischen
Konsumleitbildern und Verhalrensnorrnen. Dies sind neue Anforderungen, filr welche
die Indusrrie der Unterhaltungselektronik langst die Produkte anbieter: Auch Walkman
und Videogame kommen aus Japan. So wie sich Lebensstile globalisieren, werden
sich interkulturelle Unrerschiede reduzieren.

7. Wer an die Zukunft denkr, sollte mit Prognosen zurilckhaltend sein . Fur Japan
fallt auf, daB das Land Bestandreil der heure dynamischsten Wachstumszone der Welt
im ostasiatischen Raum isr. Von Hongkong aus bauen der australisch-amerikanische
Medienunrernehmer Rupert Keith Murdoch und seine Konkurrenten derzeit das
asiatische Satelliren-TV auf und leiten damit rasame Veranderungen in vielen Teilen
des Kontinents ein. Im Prinzip erreichen die neuen TV-Programme via Satellit Japan
bereirs , doch scheint das Interesse bisher gering zu sein, sowohl das der Prcduzenten
wie auch das der japanischen Zuschauer. Grilnde filr die Sonderrolle Japans im Prozef
der Globalisierung von Kommunikation sind hier immer wieder hervorgehoben wor
den : Kulturelle Abgeschiedenheir, Inselland, Sprachraum mit hohen AuBenbarrieren.
Irn Lande scheint jedenfalls die Nachfrage nach grenzuberschreirenden Angeboten
bisher gering zu sein . Die derzeitige Ruhe bedeutet aber nicht, daB in Japan alles so
bleibt, wie es war. Nur fand Japan bisher immer eigene Wege, urn seinen Verhaltens
konservatismus mit der Anpassung an rasch veranderte Rahmenbedingungen zu ver
binden. Insofern sollre man sich uber Japans Potenrial zur Zukunfrsbewalrigung keine
IIIusionen, aber auch keine Sorgen machen.
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