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The Renaissance of the Okinawan Peace Movement of the years 1995 to 2000 

can be understood as Okinawa's attempt at formulating a role of political oppo

sition against the central government by actively presenting the region's strong 

cultural identity. The prefecture's goal was to escape the tight structures of na

tional and international - interdependence that joined Okinawa, the national 

government, and, in terms of security policy, a third actor, the United States. The 

self-perception of cultural identity as a narrative of victim among left-wing Oki

nawan politicians, competed with the right-wing politicians' self-perception of 

cultural identity as Nichi-ryu doso-ron, an idea that strengthens the cultural 

coalition between Japan and Okinawa by proclaiming their cultures' common 

origins. Social movements that get their motivation out of the cultural identity of 

a minority may get very strong. However, as soon as the nation state finds its 

homogeneity threatened by a region's too offensive presentation of its cultural 

identity, the nation state will react and use its political and economically domi

nant position to weaken the regional identities and strengthen its own position. A 

social movement will thus not be successful if it cannot build up powerful alli

ances to other social movements throughout the country or even transnational 

alliances.

Die Renaissance der Friedensbewegung,1 die zwischen 1995 und 2000 die Inselpra- 

fektur Okinawa iiberzog, trug in ihrem thematischen Kern den beabsichtigten Aus- 

bruch der Prafektur aus den Fesseln ihrer nationalen Interdependenz. Okinawa berief 

sich, um der nationalen Regierung eine Verringerung der Verteidigungslasten der 

Prafektur abzutrotzen, auf seine eigene, historisch vom Pazifismus gepragte kultu

relle Identitat, die die Inselprafektur deutlich von anderen Teilen Japans unter- 

scheide. Die kulturelle Identitat der Region konstituierte die tragende Motivation der 

politischen Opposition gegeniiber den sicherheitspolitischen Richtlinien der natio

nalen Regierung. Im Folgenden soil anhand des Konzepts der kulturellen Identitat 

die jeweilige ideologische Basis der beiden groBen politischen Lager wahrend der 

Renaissance der Friedensbewegung analysiert werden: Progressive Politiker funkti- 

onalisierten die Formierung einer kulturellen Identitat Okinawas aus seiner histori-

Die antiamerikanische und antijapanische, in ihrem Kern aber v.a. antimilitaristische Bewegung 

Okinawas wird als Friedensbewegung bezeichnet, da sie sich in ihrer Kemphilosophie auf einen his

torisch gewachsenen Pazifismus Okinawas beruft. Das spiegelt sich insbesondere in ihren zentralen 

Schlagwortern Okinawa no kokoro und Inochi koso takara wider, zu denen im Abschnitt "Kulturelle 

Identitat Okinawas aus der Opferrolle" Erlauterungen gegeben werden.
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schen Opferrolle; konservative Politiker favorisierten die Formierung einer eigenen 

kulturellen Identitat Okinawas aus dem Bewusstsein um seine enge historische Ver- 

bundenheit mit Japan. Es soli der Frage nachgegangen werden, inwiefern eine sozi- 

ale Bewegung, deren Agieren auf dem Bewusstsein um eine originare kulturelle 

Identitat der Region als motivierender Grundstruktur fuBt, die Rolle einer kraftvol- 

len politischen Opposition im Staat ubernehmen kann bzw. mit welchen eindam- 

menden Faktoren sich diese soziale Bewegung konfrontiert sieht.

Kulturelle Identitat als konstituierendes Element sozialer Bewegungen

Was Kultur also leistet. ist, dass sie aus vielen sektiererischen politischen In- 

dividualitaten eine gemeinsame Humanitat destilliert; dass sie den Geist aus 

der Haft der Sinne erlbst, dem Zeitlichen das Zeitlose entwindet und der Viel- 

falt die Einheit entreiBt. (Eagleton 2001: 15).

In den Politikwissenschaften hielt der Begriff der Kultur nicht vor den I950er-Jah- 

ren Einzug. Erst der analytische Ansatz des behaviorism, das Bewusstsein des Indi- 

viduums, des Tragers von Politik, empirisch erfassen zu wollen, fiihrte zur graduel- 

len Anerkennung der Kategorie Kultur in den Politikwissenschaften. Kultur gilt als 

Orientierungsmuster des politischen Handelns,2 wie es in einem Kollektiv - der 

definitorischen Ebene der Kulturtragenden, die in der Regel Individuelles und Anth- 

ropologisches ausschlieBt - zu verzeichnen ist. Der Kulturbegriff wird wie folgt 

definiert: "Kultur umfasst Standardisierungen;’ die in Kollektiven gelten." (Hansen 

2000: 39). Der - neben Standardisierungen und Kollektiven - dritte fundamentale 

Faktor, der zur Existenz von Kultur fiihrt, ist die Kommunikation. Der Prozess des 

Konstituierens von Standardisierungen in Kollektiven "setzt bei jedem Schritt einen 

kommunikativen Kontakt zwischen den Mitgliedern eines Kollektivs voraus." (Han

sen 2000: 40). Erst intensive Kommunikation ermdglicht innerhalb eines Kollektivs, 

zumal innerhalb eines Superkollektivs, z.B. eines Volks oder einer Nation, die Her- 

ausbildung einer fur die Existenz von kultureller Identitat innerhalb eines Kollektivs 

unverzichtbaren inneren Kohasion. Das moderne Verstandnis von Kultur ist auf 

eben diese Identitatskultur fokussiert. Diese entspricht "einer soziablen, volkstiimli- 

chen und traditionellen Lebensweise, die alles durchdringt und den Menschen sich 

in ihr verwurzelt oder beheimatet ftihlen lasst." (Eagleton 2001: 41).

Kulturelle Identitat konstituiert sich aus gemeinsamen Traditionen und gemeinsa- 

men Erinnerungen eines Kollektivs, die zu einem vom Kollektiv allgemein aner- 

kannten koharenten kulturellen Bewusstsein heranwachsen. Kultur gerade "aus einer

Dieser Ansatz stiitzt sich auf das urspriingliche Verstandnis von politischer Kultur, den nichts mit 

dem heutigen, v.a. journalistischen Gebrauch des Begriffes verbindet. Gabriel A. Almond definierte 

politische Kultur 1956 wie folgt: "Every political system is embedded in a particular pattern of ori

entation to political action. I have found it useful to refer to this as the political culture." (Almond 

1956, zitiert in Hansen 2000: 373).

Der Begriff der Standardisierungen wurde eingefuhrt, um letztlich stets in Unvollstandigkeit verblei- 

bende Aufzahlungen diverser kulturschaffender Elemente, wie etwa Moral, Gesetz, Glauben etc. zu 

vermeiden. Ferner eroffnet der Begriff eine zusatzliche Ebene der Kulturdefinition: Die Angleichung 

kultureller Errungenschaften innerhalb eines Kollektivs wird fur die Existenz von Kultur vorausge- 

setzt. Standardisierungen konnen dabei Kommunikation, Denken, Empfinden sowie Verhalten und 

Handeln umfassen (Hansen 2000: 43-157).
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durchaus politischen Perspektive zu erforschen" (Richter und Schad-Seifert 2001: 8) 

ist Ziel der die Dekonstruktion von Kultur als etwas Statischem betreibenden cultu

ral studies? Zu den zentralen Thesen des wissenschaftlichen Identitatsdiskurses 

innerhalb der cultural studies zahlt das von Stuart Hal! entwickelte Postulat der 

"Konstruktion von Differenz" (Hall 1999a: 94), dessen Grundsatz besagt, "dassjede 

Identitat immer auch ein Ausschluss ist und in sich Differenzen enthalt" (Hall und 

Holler 1999: 102). Die Fragmentierungsprozesse von Identitaten konnen nicht nur 

als Folge zahlreicher individueller Definitionen von personlicher oder kultureller 

Identitat begriffen werden. Sie sind auch auf einen Bedeutungsverlust groBer, sta- 

bilisierend auf Identitaten einwirkender Kollektivitaten wie Klasse, Rasse, Gender 

oder Nation zuriickzufuhren. "Risikogesellschaften" (Beck: 1986), von engen nati- 

onalen und internationalen Interdependenzen gepragte Gesellschaften, bilden sich 

heraus. Die Globalisierung fiihrt mit dem Bedeutungsverlust der nationalen Identi

taten zum Bedeutungsgewinn globaler Identitaten und Nachbarschafts-Identitaten 

(Hall 1999a: 89-90). Die soziale Dimension dieser Entwicklung subsummiert Nor

bert Elias unter den Begriff der Wir-Ich-Balance. Zwar seien Individualisierungs- 

schtibe innerhalb der Gesellschaften unverkennbar, doch liege die gesellschaftliche 

Bedeutung dessen fur den Einzelnen nicht nur in einer zunehmenden Individualisie- 

rung, sondern umfasse auch eine einsetzende Etablierten-AuBenseiter-Figuration 

(Treibel 1997: 185-189).5 Eine innergesellschaftliche Etablierten-AuBenseiter-Figu- 

ration kann bei gleichzeitiger Existenz von Nachbarschafts-Identitaten zum Entste- 

hen sozialer Bewegungen ftihren.

Nach japanischem Verstandnis sind soziale Bewegungen "kollektive Aktivitaten zur 

Reformierung gesellschaftlicher Zustande, deren strukturelle Widerspriiche dazu 

beitragen, dass Alltagsbediirfnisse nicht ausreichend befriedigt werden." (Katagiri 

1993, zitiert in Nennstiel 1998: 59). Die Dynamik, die soziale Bewegungen entste- 

hen lasst, entstammt haufig einer auf kulturellen Identitaten begriindeten Etablierten- 

AuBenseiter-Konfiguration. Als typische Trager sozialer Bewegungen gelten ent- 

sprechend - wie u.a. Jurgen Habermas es in der "Theorie neuer sozialer Bewegun

gen" (Nennstiel 1998: 67-69) formuliert hat - marginalisierte gesellschaftliche 

Gruppen. Die kulturelle Identitat als zentraler Motivationsfaktor politischer Opposi

tion im Staat lasst sich fur Japan in einer aktuellen Fallstudie zur Rolle der Prafektur 

Okinawa innerhalb des japanischen Staates zwischen 1995 und 2000 nachweisen.

Der Ursprung der cultural studies liegt in GroBbritannien. litre erste akademische Institutionierung 

erfuhren sie Anfang der 1960er-Jahre mit der Griindung des Commonwealth Centre for Contempo

rary Cultural Studies (CCCS) an der University of Birmingham. Das CCCS "salt sich als Sprachrohr 

fur politisch subversive Forschungsansatze, die Probleme ethnischer Minderheiten [...] integrieren 

wollten." (Richter und Schad-Seifert 2001: 8). Der aus Jamaika stammende Stuart Hall ubernahm 

1968 die Leitung des CCCS und 1979 eine Professur fur Soziologie an der Open University'. Er zahlt, 

insbesondere im Forschungsbereich Identitaten und Differenzen, zu den zentralen Figuren der cultu

ral studies (Hall 1999b: 92).

Der Begriff der Etabiierten-AuBenseiter-Figuration formuliert eine zwischengesellschaftliche oder 

auch innergesellschaftliche Struktur, die die Dynamik der Konfrontation verschiedener Gruppen 

fasst. Unter den AuBenseitern entsteht aufgrund einer verschiedene Gesellschaftsformen umfassen- 

den Dominanz der Etablierten ein starkes Wir-Gefuhl, das als Schutz gegeniiber der Vereinnahmung 

dutch die Etablierten gezielt zur Demonstration von Opposition eingesetzt wird.
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Interdependenzstrukturen: Okinawa zwischen Japan und den USA

Japan und die Prafektur Okinawa sind als politische Akteure miteinander durch eine 

Interdependenzstruktur verknupft.6 Die konkreten Inhalte dieser nationalen, Japans 

Sicherheitspolitik pragenden Interdependenzstruktur bedingen ein analytisches Mit- 

einbeziehen eines dritten Interaktionspartners, das der USA. Damit wird die Interde

pendenzstruktur urn eine zweite Ebene, die internationale Dimension, erweitert. Bei 

der Charakterisierung der sicherheitspolitischen Interdependenzstrukturen Japans 

muss entsprechend von two-level games gesprochen werden.7 Okinawa steht seit der 

Riickgliederung der Prafektur in den japanischen Staat v.a. hinsichtlich seiner bko- 

nomischen Schwache in Abhangigkeit von Zuwendungen aus Tokyo. Von der Zen- 

tralregierung finanzierte Fbrderplane zur Entwicklung der Wirtschaft in der Prafek

tur belaufen sich seit Mitte der 1980er-Jahre konstant auf knapp uber 20% Anteil an 

den Einnahmen der Prafektur (Okinawa Prefecture 2000, Internet). Eine Abhangig

keit der nationalen Regierung Japans von der Prafektur Okinawa liegt beziiglich der 

Landfrage vor. Derzeit stellt die Prafektur ca. 75% des Landes zur Verfilgung, das 

vom US-Militar in Japan genutzt wird, und tragt damit einen Hauptteil der japani

schen Verteidigungslast, wie sie sich aus dem bilateralen Biindnis mit den USA 

ergibt. Mit 67% liegt der Anteil des von Privatpersonen oder Kommunen besessenen 

Landes an den verpachteten Landereien in Okinawa sehr hoch (Ota 2001, Internet: 

Teil 2).8

Dieses Faktum bedingt ein spezielles System der Landverpachtung: Es sieht vor, in 

einem mehrstufigen Verfahren auf der Grundlage des Land Acquisition Law (tochi 

shilyo-ho) die Verfiigungsgewalt uber das Land von den Eigentumern auf den japa

nischen Staat zu iibertragen. Sollten sich Eigentiimer weigern, das Land zu ver- 

pachten, so kann in ihrem Namen der Biirgermeister ihres Ortes bzw. in nachster 

Instanz der Gouverneur der Prafektur die Pachtvertrage unterzeichnen. Die japani- 

sche Regierung wiederum iibergibt das Land gemab des Special Measures Law for 

Land Used by US Forces (beigun ydchi tokuso-ho) zur Nutzung an das US-Militar. 

Dieser Vorgang konstituiert die in Artikel 6 des bilateralen Vertrags fur gegenseitige 

Zusammenarbeit und Sicherheit festgelegten Leistungen Japans im Rahmen der 

internationalen Interdependenzstruktur mit den USA. Im Gegenzug garantieren die 

USA an gleicher Stelle, fur die Sicherheit Japans militarisch einzustehen. Diese

6 Die politische Bedeutung des Begriffs Interdependenz ist hier der Interdependenztheorie der intema- 

tionalen Politik folgend zu verstehen. Die Interdependenztheorie, insbesondere nach Keohane und 

Nye, analysiert "Moglichkeiten und Grenzen der Verflochtenheit intemationaler Politik [...] ohne sich 

dabei auf nationalstaatliche Begrenzungen festzulegen. Der Interdependenzansatz betrachtet die 

wechselseitige Abhangigkeit von politischen Konstellationen und Prozessen in staatlichen Einheiten 

und die auf diese Systeme von auBen wirkenden Bedingungen als Grundlage innen- wie auBenpoliti- 

scher Entscheidungen und Verhaltensmuster." (Lehmkuhl 1997: 193).

Zu den Grundthesen des Ansatzes der two-level games zahlt die Vorstellung der zweifachen De

terminierung eines Akteurs, meist des Regierungschefs, in internationalen Verhandlungen. Nicht nur 

von den Positionen seines internationalen Verhandlungspartners, sondem auch von den innenpoliti- 

schen Vorgaben hangt der Handlungsspielraum des Akteurs ab. Moravcsik beschreibt Regierungs

chefs entsprechend als Personen, die "[...] typically trying to do two things at once; that is, they seek 

to manipulate domestic and international politics simultaneously." (Moravcsik 1993: 15).

K Das Land, das auf den japanischen Hauptinseln von US-Militareinheiten genutzt wird, umfasst zu 

87% Land aus Staatsbesitz (Ota 1999a: 210-211).
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Skizze der Zvuo-/eve/-lnterdependenzen zwischen Okinawa, Japan und den USA 

verdeutlicht die weitreichende Bedeutung Okinawas fur die japanische Sicherheits- 

politik.

Renaissance der Friedensbewegung Okinawas

Das Jahr 1995 wurde zu einem Wendepunkt in der jiingsten Geschichte Okinawas. 

Auf Massenproteste der Inselbevolkerung Mitte der 1950er-Jahre gegen die Be- 

schlagnahmung okinawischen Landes durch das US-Militar, den shimagurumi toso 

[inselweiter Widerstand] und die fukkikyo [Riickgliederungsbewegung] Ende der 

1960er-Jahre folgte ab Mitte der 1990er-Jahre die Renaissance der Friedensbewe

gung. Drei Ereignisse sind unmittelbar als Auslbser der Renaissance der Friedens

bewegung auszumachen: das Gedenken an das Kriegsende vor 50 Jahren, die Verbf- 

fentlichung des so genannten Nye-Reports und ein neuer Vergewaltigungsfall. 1995 

jahrte sich das Ende des Pazifischen Krieges zum 50. Mai. In ganz Japan, auch in 

Okinawa, wurden aus diesem Anlass Gedenkfeiern begangen. In Itoman an der 

Sudkuste der Hauptinsel Okinawa weihte Gouverneur Ota Masahide den Friedens- 

gedenkpark Heiwa no ishiji, ein Areal von Steinplatten mit Namen von Opfern der 

Schlacht um Okinawa - ungeachtet ihrer Nationality ein (Arasaki 2000: 74-75 

und Okinawa Prefecture 2000, Internet). Vielen Menschen Okinawas wurde im 

Sommer 1995 anlasslich des Friedensjubilaums deutlich bewusst, wie sehr doch ihre 

eigene Historie der letzten Jahre, im Unterschied zu der der japanischen Hauptin- 

seln, noch immer von Kriegsgeschehnissen gepragt war. Die Prafekturbevdlkerung 

erlebte den Einsatz von US-Truppen wahrend des Korea-Krieges, des Vietnam-Krie- 

ges und des Golf-Krieges von okinawischen Stiitzpunkten aus ebenso unmittelbar 

wie auch die Beeintrachtigungen des alltaglichen Lebens in Okinawa durch Mano- 

ver, StraBensperrungen etc.9 Heiwa no ishiji, auch bekannt als Cornerstone of Peace, 

gilt als materialisierte Form des Friedenswunsches der Menschen der Prafektur Oki

nawa (Yonetani 2000: 2).

Ein weiterer Faktor fur die Wiederbelebung der Friedensbewegung war die Be- 

kanntgabe des so genannten Nye-Reports|n im Februar 1995, der deutlich machte, 

dass eine grundlegende Revision der US-Politik beziiglich der Stationierung von 

Soldaten auBerhalb der USA nicht erwartet werden konnte. Danach sollte an einer 

Stationierung von 100.000 US-Soldaten in der Region - etwa die Halfte davon in 

Japan - mindestens bis 2015 festgehalten werden (United States Military 1995, 

Internet).

Die Vergewaltigung einer Schiilerin durch drei US-Soldaten weitete die Bereitschaft 

zum Widerstand, wie sie die Person Ota Masahide symbolisierte, rasch unter der

'' Itokazu Keiko, Abgeordnete im Okinawa Prafekturparl ament, schildert die von der Prasenz der US- 

Soldaten in Okinawa gezeichneten Lebensumstande innerhalb der Prafektur als kriegsahnlich: 

"There's no war on now, but it feels like we are still at war. We've been living in a war society for the 

last five decades." (Itokazu 1997: 11).

111 Joseph Nye, Professor fur Internationale Politik an der Harvard University und bis Ende 1995 Staats- 

sekretar im Pentagon, erstellte im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums eine Studie zur Zu- 

kunft der US-Streitkrafte in Ostasien.
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Bevolkerung der Prafektur aus (Johnson 1999a: 1 16).11 12 Bereits am 21.10.1995 ver- 

sammelten sich - bei der groBten Protestkundgebung in Okinawa seit der Ruckglie- 

derung - 85.000 Personen im Kaihin Park nahe der Stadt Ginowan und dem US- 

Militarstiitzpunkt Futenma, um gegen den Status quo der japanischen Stationie- 

rungspolitik von US-Soldaten in der Prafektur zu demonstrieren (Okinawa mondai 

henshu iinkai 1996: 190). Der Gouverneur Okinawas, Ota Masahide, hatte sich, 

nach eigener Aussage, bereits Anfang 1995 dazu entschieden, gegen die im Herbst 

des Jahres anstehenden Verlangerungen von Pachtvertragen zur Nutzung okinawi- 

schen Landes durch das US-Militar Widerstand zu leisten (Ota 09.11.1999, Inter

view). Die bffentliche Ankundigung dieser politischen Linie Ende September 1995 

fiel in die Zeit des prafekturweiten Aufflammens von Arger und Wut uber die Ver- 

gewaltigung der 12-jahrigen Schiilerin. Entsprechend wurde Otas Entscheidung in 

einschlagigen Publikationen haufig als Folge des Gewaltverbrechens vom 

04.09.1995 gewertet.

Ausgelbst durch die drei genannten Faktoren erlebte die Friedensbewegung Okina

was zwischen dem Herbst 1995 und dem Sommer 2000 eine Renaissance. Sie stand 

in vielerlei Hinsicht in der Tradition ihrer beiden groBen Vorlauferbewegungen des 

20. Jahrhunderts, des inselweiten Widerstandes und der Riickgliederungsbewegung, 

ging teilweise jedoch auch sehr originare Wege. Den thematischen Mittelpunkt der 

Renaissance der Friedensbewegung bildete der so genannte Landkonflikt, der bereits 

den inselweiten Widerstand getragen hatte. Der inselweite Widerstand der 1950er- 

Jahre verband mit dem Landkonflikt nicht nur die Forderung nach Riickgabe der 

vom US-Militar beschlagnahmten Landereien, sondern auch das Streben nach einer 

Hebung des allgemeinen Lebensstandards. In diesem Zusammenhang kamen bereits 

im Rahmen des inselweiten Widerstandes Forderungen nach einer Riickgliederung 

an die japanischen Hauptinseln auf. Dieses Ziel stand, neben allgemeinen lokal-, 

innen- und weltpolitischen Forderungen, selbstredend im Mittelpunkt der Ruckglie- 

derungsbewegung der spaten 1960er-Jahre (Molaski 2001 sowie Nakano und Ara- 

saki 1996).

Der Landkonflikt in der wiederbelebten Friedensbewegung der 1990er-Jahre wurde 

sowohl mit dem Anspruch auf ein faires innerjapanisches bur den-sharing''2 als auch 

mit der Forderung nach verbesserter bffentlicher Sicherheit in Okinawa verknupft. 

Im Zentrum der Tragerschaft der Renaissance der Friedensbewegung stand eine

11 Es war dies nicht die erste Vergewaltigung einer okinawischen Frau durch US-amerikanische Solda- 

ten. In der Tat ist der erste solche Fall bereits aus dem Jahr 1854 iiberliefert (Kerr 2000: 331). Im 

Laufe der Jahre, insbesondere nach 1945, kam es jedoch wiederholt zu derlei Gewaltverbrechen. Eine 

ahnliche, die Motivation zu lokalem Widerstand starkende Wirkung hatte auch eine Vergewaltigung 

aus dem September 1955. Damals wurde die sechsjahrige Yumiko von US-Soldaten vergewaltigt und 

ermordet. Das Schicksal Yumikos goss weiteres 01 in das Feuer der antiamerikanischen Atmosphare 

inmitten des inselweiten Widerstandes der 1950er-Jahre (Ota 1996b: 6).

12 Ublicherweise wird mit dem Begriff des burden-sharing im politikwissenschaftlichen Rahmen der 

Japanologie die verteidigungspolitische Lastenteilung zwischen den Aktionspartnern USA und Japan 

bezeichnet. An dieser Stelle soil durch die bewusste Anspielung auf die Dispute zwischen den beiden 

Staaten hinsichtlich der Verteilung der sicherheitspolitischen Verantwortungen auf die Rolle Okina

was in diesem Konflikt hingewiesen werden. Zentrales Ziel von Akteuren der Friedensbewegung der 

1990er-Jahre war eine gerechte Aufteilung der japanischen Verteidigungslasten zwischen alien Pra- 

fekturen.
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Frauenbewegung um die Politikerinnen Itokazu Keiko und Takazato Suzuyo, Ab- 

geordnete im Okinawa Prafekturparlament bzw. im Naha Stadtparlament. Die 

beiden griindeten u.a. die Vereinigung Okinawa kichi-guntai wo yurusanai kodo 

suru onnatachi no kai, die unter ihrem englischen Namen Okinawa Women Act 

Against Military Violence (OWAAMV) v.a. aufgrund des Kniipfens zahlreicher 

transnationaler Allianzen mit insbesondere US-amerikanischen NGOs zu internatio- 

naler Bekanntheit gelangte (Okinawa Women Act Against Military Violence 1996 

und 1999). Neben Umweltschiitzern und Landbesitzern zahlten zu den Unterstutzern 

der Friedensbewegung auch die Prafekturregierung von Okinawa und Gouverneur 

Ota. Bei den Protestwellen des inselweiten Widerstandes und der Riickgliederungs- 

bewegung engagierten sich ebenfalls zentrale Figuren der Lokalpolitik Okinawas, 

alien voran Higa Shuhei und Yara Chobyo, fur die Belange der Widerstand Leis- 

tenden.

Den Kern der Tragerschaft der Protestbewegungen bildeten allerdings die Landbe- 

sitzer und der Lehrerverband - politisch Aktive der ersten Nachkriegsjahre. Die 

Riickgliederungsbewegung wurde auBerdem von Gewerkschaften, Frauen- und 

Studentenvereinigungen und der Anti-Atomwaffen-Bewegung unterstiitzt (Anhalt 

1991). Kampften der inselweite Widerstand und die Riickgliederungsbewegung 

ihren Protest noch mit recht einfach Methoden, z.B. in Form von riesigen Demonst- 

rationen auf den StraBen, aus, so war dies fur das Wiedererstarken der Friedensbe

wegung in den 1990er-Jahren nur ein Aspekt von Agitation unter zahlreichen weite- 

ren. Neben den traditionellen Medien, z.B. Zeitungen,1’ wurden insbesondere die 

neuen Medien kraftvoll zur Artikulation und Koordination des Widerstandes ge- 

nutzt. Viele Einzelgruppen, die sich unter der Renaissance der Friedensbewegung 

zusammengeschlossen hatten, z.B. Red Card Movement* * * * * * 14 oder Save the Dugong 

Foundation,1’ informierten auf regelmaBig aktualisierten Homepages uber die Pro- 

jekte der Gruppe und die Mdglichkeiten zur Beteiligung daran fur jeden Einzelnen. 

Die zielgerichtete Anwendung des direktdemokratischen Instruments zahlte zu den 

politischen Methoden, derer sich die Friedensbewegung bediente. Von der Prafek

turregierung gefbrdert, um als dffentliches Druckmittel in den Verhandlungen um 

die nationale Interdependenzstruktur mit der Zentralregierung funktionalisiert wer-

1' Besonders Aufsehen erregend wirkte eine von verschiedenen Frauenbewegungen Okinawas und

Zentral-Japans gesponserte ganzseitige Anzeige in der New York Times des 26.01.1996. Die Akti-

vistinnen riefen unter dem zweisprachig gedruckten Titel "Sekai no heiwa wo negau hitobito ni Ni

hon no josei ha uttaemasu. The Women of Japan Appeal to The Peace-Loving People of The World."

(New York Times 26.01.1996: All) u.a. dazu auf, um des Weltfriedens Willen alle Soldaten aus

fremden Landern, in denen sie stationiert sind, abzuziehen.

14 Die 25-jahrige Shimabukuro Hiroe hatte eine Widerstandsbewegung gegen die andauemde Stationie- 

rung des US-Militars in Okinawa ins Leben gerufen und diese in Anlehnung an den Platzverweis im 

FuBbalIspiel Bewegung der Roten Karte genannt. Shimabukuro war auBerdem zentrale Organisatorin 

der Menschenkette um den US-Luftwaffenstiitzpunkt Kadena, an dem im Vorfeid des G8-Gipfeltref- 

fens am 20.07.2000 fiber 27.000 Menschen teilnahmen. Uber diese und weitere Aktionen, z.B. Sitz- 

blockaden, Unterschriftenaktionen etc., informierte sie unter http://www.cosmos.ne.jp/~redcardm/ 

und per E-Mail-Service. AuBerdem stellt sie auf der Homepage der Bewegung mehrsprachige Flug- 

blatter zum Herunterladen und Verteilen zur Verftigung.

" Save the Dugong Foundation machte sich den Schutz von seltenen Seekiihen in der Bucht von He- 

noko, dem wahrscheinlichsten Standort fiir einen Neubau eines US-Stiitzpunktes, zu eigen. Unter 

http://www.jinbun.co.jp/dugong-e/ wird eine Unterschriftenliste zum Thema gefiihrt.

http://www.cosmos.ne.jp/%7Eredcardm/
http://www.jinbun.co.jp/dugong-e/
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den zu konnen, wurde zweimal wahrend der Phase der Renaissance der Friedens- 

bewegung durch direktdemokratisches Verfahren nach dem Willen des Volkes ge- 

fragt. Beide Male erwiesen sich die Ergebnisse als Unterstutzung der progressiven 

Politiker Okinawas und erteilten den politisch konservativen Ideen der nationalen 

Regierung klare Absagen. Der Einsatz dieses bis dahin in Japan kaum gebrauchten 

politischen Instruments fiihrte zu einer engeren Bindung zwischen Lokalpolitikern 

und Bevdlkerung und damit zu einem neuen Selbstverstandnis der Politiker in Oki

nawa als Vertreter des Volkes und weniger als ausfiihrendes Element einer in Tokyo 

beschlossenen Politik. Dartiber hinaus symbolisiert der Einsatz des direktdemokrati- 

schen Elements einen fordernden Aufschrei nach umfassenderer und direkterer Be- 

teiligung der Bevdlkerung am politischen Willensbildungsprozess und kann in die- 

ser Funktion als Okinawas Beitrag zu den politischen Reformen Japans in den letz- 

ten Jahren verstanden werden (Vogt 200la: 319-342).

Formierung der kulturellen Identitat Okinawas aus der Opferrolle

Die politisch progressiven Krafte Okinawas der 1990er-Jahre klagten lautstark die 

Opferrolle an, die Okinawa seit Jahrzehnten im japanischen Staat hatte einnehmen 

mussen: Die, v.a. von Tokyos politischer und bkonomischer Dominanz gepragte 

nationale Interdependenzstruktur, in die Okinawa hineingedrangt worden sei, er- 

mogliche kein Entkommen aus der Rolle des Opfers. Dieser "narrative of victim" 

(Siddle 1998: 117) - nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Fujiwara Kiichi einer 

der kraftvollsten Motivatoren politischer Opposition von marginalisierten Gruppen 

(Fujiwara 16.02.2000, Interview) - bewertet denn auch den Ryukyu-Shobun16 von 

1879, durch den unter zweifelhaften politischen Vorzeichen die Angliederung der 

Inselkette der Ryukyus17 an den japanischen Meiji-Staat vollzogen wurde, als kolo- 

nialistischen Akt. Repressionen seitens der Zentralregierung gegenuber der siidli- 

chen Inselgruppe hatten sich, den Vertretern des "narrative of victim" (Siddle 1998: 

117) zufolge, durch die gemeinsame Historic der Ryukyus und der japanischen 

Hauptinseln gezogen: Auf die gewaltsam durchgesetzte Japanisierung der Region zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts folgten die traumatischen Erlebnisse von 1945. Japan 

habe die Inselkette als auberen Verteidigungsring - auch unter Mobilisierung der 

Zivilbevblkerung als lebende Schutzschilde - um der einstweiligen relativen Sicher- 

heit der Hauptinseln Willen geopfert.

16 Der US-amerikanische Okinawa-Forscher Gregory Smits sielit den Ryukyu-Shobun als Prozess, der 

1872 mit dem Wunsch des Meiji-Staates nach einer Annexion der Ryukyu-Inselkette begann und 

1895 mit Japans Sieg im sino-japanischen Krieg endete. Er definiert den Ryukyu-Shobun als "at

tempt by the Meiji state to clarify the geo-political status of the Ryukyu Islands, particularly with re

spect to Western notions of sovereignty." (Smits 2001: 280). Meiji-Japan konkurrierte mit China um 

die Vorherrschaft auf den Ryukyus und erlangte schlieBlich nach langjahrigem Einsatz dipiomati- 

scher und militarischer Mittel am 31.03.1879 die Oberherrschaft fiber die Inselgruppe: Kbnig Sho Tai 

verlieB sein Schloss und begab sich ins Exil nach Tokyo. Am 04.04.1879 proklamierte Japan offiziell 

die Annexion der Ryukyus (Smits 2001: 290).

17 Die Ryukyu-Inselkette, die bis 1879 das Ryukyu-Konigreich formierte, ist groBtenteils mit der heuti- 

gen Prafektur Okinawa identitisch. Einige nordliche Inseln der Ryukyu-Inselkette wurden jedoch der 

heutigen Prafektur Kagoshima angegliedert.
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Im Jahr 1952 schlieBlich wurde Okinawa als langfristig nutzbare Basis den US-Mi- 

litars im Gegenzug zur Gewahrung staatlicher Souveranitat an Japan und der Zu- 

sage, die Prasenz der US-Soldaten auf den Hauptinseln deutlich zu reduzieren, 

iiberlassen (Taira 1997: 140-177 und Vogt 2001b: 305-330).

Fiir die Formierung einer kulturellen Identitat Okinawas aus der Opferrolle war 

jedoch noch pragender als derlei historische Begebenheiten die Perzeption, auf den 

japanischen Hauptinseln stets argwohnisch betrachtet worden zu sein. Der Historiker 

Kerr sah "the widespread Japanese sense of superiority toward the Okinawans as an 

'out-group1, a minority of rather second-class, country cousins" (Kerr 2000: 448) in 

Japan noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschen. Wenn die nationale 

Regierung Japans - teilweise auch heute noch - sich stets davor verwahrte, Okinawa 

als eine den anderen Prafekturen gleichberechtigte Region in den Nationalstaat zu 

integrieren, so liegt der Grund dafur im Simmel'schen Sinne18 in der Furcht vor der 

Gegenwart des Fremden. Das Fremde bringe "ein[en] Verlust an Uniformitat, an 

Konsens, an Solidarity und an innerer Geschlossenheit" (Helle 1997: 118) mit sich. 

Die Exotik Okinawas drohe die propagierte Homogenitat des japanischen 

Nationalstaates zu sprengen. Kernpunkt des exotischen Charakters Okinawas sind 

dabei nicht auBere Faktoren, wie z.B. das Klima, die die Prafektur deutlich von 

anderen Teilen Japans unerscheiden, sondern die offensive Presentation einer sich 

auf gewachsene pazifistische Traditionen berufenden kulturellen Identitat Okinawas, 

die sich als in Opposition zum japanischen bushidd [Weg des Kriegers (Samurai- 

Stand)] stehend definiert.

Das zentrale Schlagwort der Idee von der aus einer historischen Opferrolle 

hervorgegangenen kulturellen Identitat Okinawas lautet Okinawa no kokoro [Herz 

Okinawas]. Die Philosophie bzw. das Lebensgefiihl des Okinawa no kokoro habe 

sich, so Ota Masahide, aus den Erfahrungen um die Schlacht von Okinawa und dem 

anschlieBenden Leben unter der Herrschaft des US-Militars bzw. spater einer zivilen 

Administration der USA konstituiert (Ota 1981, 1990, 1994, 1995, 1996a und 

1999b). Kriegserlebnisse und Fremdherrschaft hatten unter der Bevolkerung 

Okinawas einen unbedingten Willen zum Frieden gesat. Schlagworte wie hansen- 

heiwa [Gegen den Krieg und fiir den Frieden], jinken-kaifuku [Wiederherstellung 

der Menschenrechte] und jichi-kakuritsu [Errichtung der (lokalen, G.V.) 

Selbstverwaltung] markieren die politische Dimension von Okinawa no kokoro (Ota 

1996c). Die pazifistische Grundrichtung dieser Philosophie wurde von den politisch 

progressiven Kraften um den Gouverneur der Prafektur wahrend der Renaissance 

der Friedensbewegung als Argument gegen den Status quo der japanischen 

Stationierungspolitik von US-Soldaten in der Prafektur funktionalisiert. Wie solle es 

einer durch und durch friedliebenden Prafekturbevolkerung moglich sein, die 

Prasenz von Soldaten, die in Okinawa fiir Kriegseinsatze ausgebildet werden, zu 

ertragen?

Zur verstarkten Presentation des pazifistischen Charakters Okinawas zogen Politiker 

aus dem politisch linken Lager ein Kurzgedicht des letzten Ryukyu-Kbnigs, Sho

s Der Abschnitt "Exkurs liber das Fremde" aus dem 1908 veroffentlichten Buch Soziologie von Georg 

Simmel gilt nach Horst-Jurgen Helle als fur die gegenwartige Soziologie relevantester Forschungs- 

beitrag Simmels (Helle 1997: 115-116).
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Tai, heran. Dieses lautet im Ryukyu-Dialekt: "Ikusayu n sumachi. Mirukuyu n 

yagati. Nagikunayo shinka. Nuchi du takara." (Taira 2000: 4).10 Zentraler 

Bestandteil ist der letzte Vers "Nuchi du takara" bzw. auf Hochjapanisch "Inochi 

koso takara" [Das Leben selbst ist ein Schatz.].19 20 Das Leben an sich sei der grbbte 

Schatz des Menschen. Es diirfe ihm nicht gewaltsam, etwa durch militarische 

Handlungen, genommen werden. Okinawa no kokoro und Inochi koso takara gelten 

als verifizierbare pazifistische Elemente Okinawas (Ahagon 1999).

Fur die pazifistischen Krafte der Prafektur, die einen zentralen Bestandteil ihrer 

kulturellen Identitat - wohl aufgrund der glorreichen Geschichte des Ryukyu- 

Konigreiches - aus historischen Faktoren bezieht, erschien eine weiter in die 

Vergangenheit zuriickreichende Verwurzelung des Okinawa-Pazifismus notwendig. 

So ist in Okinawas Nachkriegszeit verstarkt eine Tendenz zu erkennen, den 

friedliebenden Charakter der Inselprafektur bereits auf den Ryukyu-Kbnig Sho Shin, 

der 1477 den Thron von Shuri bestieg, zuriickzufuhren. In Sho Shins Amtszeit sei 

u.a. ein Waffenverbot fur die Bewohner der Ryukyus erlassen worden, dessen 

historische Uberlieferung auf eine Inschrift in einer der Ballustraden des Shuri- 

Schlosses zuriickgeht. Die Historiker Nakahara Zenchu und Sakihara Mitsuru 

bezweifeln allerdings die Korrektheit der friihen Ubersetzung dieser Inschrift, die 

Iha Fuyu, '"father of Okinawan studies'" (Siddle 1998: 125) angefertigt hat (Sakihara 

2000: 543-544). Sie vermuten, die Legende um ein Waffenverbot sei politisch 

vorsatzlich und zielgerichtet entstanden: Entweder geformt von Pazifisten, die dem 

friedliebenden Charakter Okinawas eine tiefere historische Verwurzelung als 1945 

zuteil werden lassen wollten, oder aber von Anhangern des Nichi-ryu doso-ron 

[Lehre der gemeinsamen kulturellen Wurzeln von Japan und den Ryukyus], die 

haufig danach trachte(te)n, historische Parallelen zwischen Okinawa und Japan zu 

formulieren.21

Derlei nicht eindeutig verifizierbare historische Ereignisse, denen ein Beigeschmack 

von nachtraglicher Konstruktion aufgrund politischem Ansinnens anhaftet und deren 

Auswirkungen in die Gegenwart entsprechend nur bedingt als echte survivals, als 

kulturelle Anachronismen in einem modernen Staat, bezeichnet werden kbnnen, 

diirften kaum in die Kategorie von gelebten Traditionen eingeordnet werden. 

Vielmehr miissen sie als Traditionalismus, als Produkt der Transformation 

urspriinglich kulturellen Ausdrucks zu einem ideologisch motivierten Konstrukt 

voller "kiinstlicher Alterspatina" (Antoni 1991: 125), die den "Eindruck des

19 [Die Zeit der Kriege ist vorbei. Die friedliche Zeit des Miroku (Miroku-Boddhisatva/Maitreya, G.V.) 

kommt bald. Beklagt Eucli nicht. Das Leben selbst ist ein Schatz.]

20 Filr Aufsehen sorgte US-Prasident Bill Clinton, der wahrend einer Ansprache am Heiwa no ishiji 

Mahnmal anlasslich des G8-Gipfeltreffens im Juli 2000 in Okinawa das Festhalten am japanisch- 

amerikanischen Sicherheitsbiindnis und auch am militarpolitischen Status quo fur die Prafektur Oki

nawa gerade mit diesem Kernsatz des Gedichts Sho Tais begriindete. Das Militarbiindnis sei notwen

dig fur die Sicherheit des Lebens der Menschen in der asiatisch-pazifischen Region. Clinton recht- 

fertigte die US-amerikanische Militarprasenz in Okinawa mit einem der Kernslogans der antimilita- 

ristischen Friedensbewegung {Okinawa Times 22.07.2000, Internet und Ryukyu Shimpo 22.07.2000, 

Internet).

21 Ein Waffenverbot durch Sho Shin Ende des 15. Jahrhunderts erinnert stark an das zwischen 1586 und 

1587 von Toyotomi Hideyoshi auf den japanischen Hauptinseln durchgesetzte Verbot zum Tragen 

von Waffen.
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historisch Legitimierten vermittelt" (Antoni 1991: 125), klassifiziert werden. 

Spektakularer Hohepunkt der historischen Legitimation eines Okinawa-Pazifismus - 

und vermutlich ebenso den Traditionalismen zuzurechnen - ist die Uberlieferung 

des erstaunten Ausrufs Napoleon Bonapartes', nachdem ihm Kapitan Basil Hall, 

heimgekehrt von einem Besuch des Landes Loo-Choo im Jahr 1871, in St. Helena 

vom waffenlosen Volk der Ryukyus berichtet hatte: "Point d'armes! [...] Mais, sans 

armes, comment se bat-on?" (Napoleon 1871, u.a. zitiert in Kerr 2000: 259 und 

Kreiner 2001: 28).

Formierung der kulturellen Identitat Okinawas aus dem Nichi-ryu ddso- 

ron [Lehre der gemeinsamen kulturellen Wurzeln von Japan und 

den Ryukyus]

Wichtigster Gegenpol einer auf der Opferrolle Okinawas basierenden kulturellen 

Identitat ist die Lehre der gemeinsamen kulturellen Wurzeln von Japan und den 

Ryukyus {Nichi-ryu doso-rori). Die vom Nichi-ryu doso-ron verkorperte gemeinsa- 

me Abstammungsgeschichte gilt als ideologisch verbindendes Glied zwischen den 

japanischen Hauptinseln und den Ryukyus. Die derzeit v.a. von Vertretern des kon- 

servativen politischen Lagers funktionalisierte politische Aussage des Nichi-ryu 

doso-ron ist die Existenz eines historisch belegbaren freundlichen Nachbarschafts- 

verhaltnis zwischen den beiden Inselreichen. Dieses miisse in politischen Fragen der 

Zeitgeschichte zu einer engen, loyalen Kooperation zwischen den Regionen fuhren.

Seinen historischen Ursprung hat der Nichi-ryu doso-ron im Chiizan Seikan, einer 

Zusammenstellung der Geschichte der Ryukyus, die Prinz Haneji Choshu - bekannt 

geworden unter dem Namen Sho J6-ken - 1650 in Auftrag gegeben hatte. Chuzan 

Seikan wurde nicht, wie bei offiziellen Schriftstucken der Zeit iiblich, in chinesi- 

scher Sprache abgefasst. Sho J6-ken lieb die Ryukyu-Historiografie auf Japanisch 

formulieren. Neben anderen Mabnahmen seiner Amtszeit, z.B. der Einfiihrung japa- 

nischer Feiertage (Kerr 2000: 219), gilt gerade diese Entscheidung zur Sprachaus- 

wahl fiir das Chuzan Seikan als Indikator seiner japanophilen Grundhaltung: Er 

wollte die Ryukyus ideologisch stark an Japan binden. So steht im Chuzan Seikan 

zur Entstehung des Konigshauses von Ryukyu folgende Legende vermerkt: Der 

japanische Krieger Minamoto no Tametomo sei eines Tages auf See nahe Izu von 

einem Sturm erfasst und nach Okinawa abgetrieben worden. Dort sei er freundlich 

empfangen und vom lokalen Fursten von Osato gar mit dessen Tochter vermahlt 

worden. Aus der Verbindung entstammte 1166 ein Junge. Dieser habe sich Shunten 

genannt und sei schlieBlich zum ersten Kbnig des Ryukyu-Reiches geworden (Kerr 

2000: 48-49).

Diese Legende proklamiert die Abstammung des Ryukyu-Kbnigshauses von der 

japanischen Kriegerklasse. Uber ihren Wahrheitsgehalt kann nur spekuliert werden. 

Erstaunlich mutet allerdings an, dass sie ihre erste Niederschrift erst im Jahr 1609, 

dem Jahr der Satsuma-Invasion der Ryukyus, erfuhr. Ein Priester hatte sie fest- 

gehalten; in die offizielle Geschichtsschreibung der Ryukyus wurde sie dann etwa 

fiinfzig Jahre spater aufgenommen (Kerr 2000: 46). Es ist v.a. die Zeitspanne von 

vier Jahrhunderten zwischen dem Ereignis und seiner ersten schriftlichen Fixierung,
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die Zweifel an der historischen Wahrheit der Legende um Shunten schiirt. Es darf 

gemutmaBt werden, die Legende sei einzig niedergeschrieben worden, um die ab 

dem 17. Jahrhundert wachsende politische Verbindung zwischen Japan und den 

Ryukyus historisch und ideologisch zu legitimieren. Der Ursprung des Nichi-ryu 

doso-ron kann als einer der altesten Traditionalismen innerhalb der heutigen Pra- 

fektur Okinawa gewertet werden. Er findet im gegenwartigen Okinawa Zustimmung 

v.a. unter der intellektuellen Unterstutzerschar des politisch konservativen Gouver- 

neurs Inamine. Hierzu zahlt Takara Kurayoshi, Professor fur Geschichte an der 

Universitat der Ryukyus, der in den Jahren 1999 und 2000 mit zwei seiner Kollegen, 

den Wirtschaftswissenschaftlern Oshiro Tsuneo und Maeshiro Morisada, eine Studie 

zur Zukunft Okinawas erarbeitet hat, die ihn als offensichtlichsten akademischen 

Vertreter des Nichi-ryu doso-ron der Gegenwart ausweist. Die drei Wissenschaftler 

fertigten die Studie Toward an 'Okinawa Initiative' - A Possible Role for Okinawa 

in Asia Pacific (Takara, Oshiro und Maeshiro 2000, Internet) im Rahmen des vom 

japanischen Ministerprasidenten Obuchi Keizo initiierten Forschungsprojekts "Ja

pan's Goals in the 2 Ist Century" an.

Als Ergebnis dieser als Okinawa Initiative bekannt gewordenen Studie sind zahlrei- 

che Forderungen an die Prafektur Okinawa zu verzeichnen, die in ihrem Charakter 

auf eine Schwachung der kulturellen Identitat der Inselprafektur abzielen. Grund- 

satzlich wird von Okinawa Folgendes erwartet: "We would like Okinawa to take a 

positive view of its own past, present and future; to define its own creative role 

within Japanese society; and to come up with a clear vision of the role it can play in 

Asia Pacific." (Takara, Oshiro und Maeshiro 2000, Internet). Die Autoren der Oki

nawa Initiative erkennen charakteristische Ereignisse und Perioden in der Historie 

Okinawas, wie die Entstehung des Ryukyu-Kbnigreiches, die Erfahrung von Aus- 

grenzung, die Wunden des Zweiten Weltkrieges, den Riickgliederungswunsch und 

auch "The Unfair Burden of U.S. Military Bases" (Takara, Oshiro und Maeshiro 

2000, Internet), als pragende Elemente einer eigenen kulturellen Identitat der Region 

an. Allerdings seien all diese Faktoren, die eine eigene kulturelle Identitat Okinawas 

und damit die partielle psychologische Autonomie der Region von den japanischen 

Hauptinseln unterstiitzen, im Vergleich zu Okinawas historischer Verbindung zu 

Japan letztlich schwacher.

Begriindet wird diese These mit der Entstehung der Riickgliederungsbewegung, die 

aufgrund des Gefuhls von "psychological connection with Japan" (Takara, Oshiro 

und Maeshiro 2000, Internet) die Riickgliederung an das "motherland" (Takara, 

Oshiro und Maeshiro 2000, Internet) forciert habe. Die originare Kultur Okinawas 

sei auf die friihe Kultur Japans zunickzufuhren, d.h. es handele sich bei Okinawa 

und Japan in Wirklichkeit um verwandte Kulturen, die sich lediglich vorubergehend 

unterschiedlich entwickelt hatten und nun, d.h. im Vorfeld der Riickgliederung von 

1972, wieder zueinander strebten. Takara, Oshiro und Maeshiro verleugnen im Zuge 

dieser Argumentation die Bedeutung bkonomischer, sozialer und politischer 

Interessen der Bevblkerung und der lokalen Politiker Okinawas, die fur die Riick- 

gliederungsbewegung zu motivierenden Faktoren wurden.22 Stattdessen folgt der

22 Gerade die Anziehungskraft der okonomischen, sozialen und politischen Situation Japans verhinderte 

in Okinawa den Erfolg von Ideen zur Konstruktion eines unabhangigen Ryukyu {Okinawa dokuritsu-
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Aufruf an Okinawa, seiner nationalen and historischen Pflicht nachzukommen und 

die separatistische Funktionalisierung der kulturellen Identitat der Region einzu- 

dammen. Die Prafektur Okinawa miisse sich ideologisch und intellektuell gegenuber 

Asien und Japan bffnen und als Schnittstelle zwischen beiden fungieren.* 2' 

AuBerdem sei ein pragmatischer Umgang mit dem Status quo der militarischen 

Stationierungspolitik Japans und der USA von Noten. Unter Berufung auf die Lehre 

der gemeinsamen kulturellen Wurzeln von Japan und den Ryukyus versuchen die 

Autoren der Okinawa Initiative, die stark von einer originaren Historic gespeiste 

kulturelle Identitat Okinawas subtil zu untergraben. Deren offensive Presentation 

stehe dem Wohl der Prafektur Okinawa, der japanischen Nation und auch der Re

gion Asien-Pazifik entgegen. Unter Berucksichtigung der Tatsache, dass die Oki

nawa Initiative im Auftrag von Obuchi Keizo entstanden ist, kbnnen deren Ergeb- 

nisse bereits als Reaktion der nationalen Regierung Japans auf die Ausweitung der 

politisch und sozial brisanten Dimension der von der kulturellen Identitat Okinawas 

als Opferrolle gespeisten Friedensbewegung begriffen werden.

Reaktionen der nationalen Regierung

Nicht nur mit subtil psychologischen MaBnahmen reagierte die nationale Regierung 

Japans auf die immer weitere Kreise ziehende Protestbewegung Okinawas der Jahre 

1995 bis 2000 und ihre vom Bewusstsein um eine eigene kulturelle Identitat der 

Region gepragte Motivationsstruktur; auch konkrete realpolitische Mittel zur Ein

dammung dieses die Stabiiitat des Nationalstaates gefahrdenden okinawischen Re- 

gionalstolzes wurden seitens der Zentralregierung eingesetzt. Im Zentrum der Reak

tionen stand die Errichtung einer neuen, gegenuber den Anweisungen der nationalen 

Regierung kooperativeren politischen Fiihrung der Prafektur Okinawa. Der von 

1990 bis 1998 amtierende Gouverneur Ota Masahide gait als "a thorn in Tokyo's 

side" (Johnson 1999b: 221), nachdem er im September 1995 angekiindigt hatte, die 

Pachtvertrage fur die Bereitstellung von Landereien zur militarischen Nutzung durch 

die USA nicht erneut zu verlangern, und an dieser gegenuber Tokyo provokativen 

Linie iiber Monate hin festhielt, bis schlieBlich der Oberste Gerichtshof ihn im Au-

rori), die seit der Griindung der ersten Partei im Okinawa der Nachkriegszeit, der Okinawa minshu 

domei [Demokratische Allianz Okinawas], im Juni 1947 existierten. Nakasone Genwa, Griinder der 

Partei, erkannte zwar eine gemeinsame ethnische Identitat der Ryukyus und Japans an, klagte aber 

die von Japan initiierten Geschehnisse des Ryukyu-Shobun an und pladierte entsprechend fur die 

Griindung eines eigenen Ryukyu-Staates nach Entlassung aus der US-Administration (Anhalt 1991: 

16-17). Die vielfaltigen, in den Augen der Okinawaer erstrebenswerten Errungenschaften Japans in 

der Nachkriegszeit, z.B. Wirtschaftswachstum und Friedensverfassung und nicht etwa eine roman- 

tisch verklarte Vorstellung liber ein "Mutterland", sorgten fur die Entstehung des Rtickgliederungs- 

wunsches. Insbesondere in der unmittelbar auf den Zweiten Weltkrieg folgenden Phase verband die 

Menschen Okinawas mit Japan ob der Geschehnisse der Schlacht um Okinawa eher Hass als Zunei- 

gung - die positive Konnotation des Wortes "Mutterland" scheint auf die Konstellation zwischen 

Okinawa und Japan in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht anwendbar.

2' In den Boden Okinawas sollten folgende zwei symbolische Inschriften eingegraben werden: "Here is 

where Japan ends and Asia begins." und "Here is where Asia ends and Japan begins." (Takara, 

Oshiro und Maeshiro 2000, Internet). Mit der Betonung einer wiinschenswerten Rolle Okinawas als 

Schnittstelle zwischen Asien und Japan wird der langjahrigen Historie der Ryukyus als Handelsdreh- 

scheibe Ostasiens Tribut gezollt.
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gust 1996 dazu verurteilte, seine Unterschrift unter die Vertrage zu leisten (Ota 

1999a: 205-214).

Zur Persona non grata wurde Ota fur die nationale Regierung Japans, als er, dem 

Ergebnis eines prafekturweiten Referendums in der Stadt Nago folgend,24 im Feb- 

ruar 1998 die Baugenehmigung flir einen von Japan und den USA geplanten Stiitz- 

punktneubau25 in der Region Henoko urn Nago verwehrte. Die Zentralregierung 

reagierte im Vorfeld der Gouverneurswahl vom November 1998 in Okinawa mit 

einer "get Ota campaign" (Gabe 2000a: 14). Bestandteil dieser politischen Jagd auf 

Ota war die Demontage seiner politischen Errungenschaften in der konservativen 

Presse des Landes (Johnson 1999b: 221) sowie der Boykott seiner Person bzw. sei

ner Mitarbeiter. Hochrangige Beamte aus der Ota-Administration wurden nach dem 

Februar 1998 in Tokyo nicht mehr empfangen (Gabe 2000a: 14). Finanzhilfen an die 

Prafektur, alien voran die Gelder des dritten Okinawa Entwicklungsforderplans,26 

wurden eingefroren (Gabe 2000b: 5). Nonaka Hiromu, Leiter des Okinawa Ent- 

wicklungsamtes, bot im Oktober 1998 an, liber die Wiederaufnahme der Finanzhil

fen mit einer neuen Prafekturregierung zu verhandeln (Okinawa Times Weekly 

Times 31.10.1998, Internet).

Diplomatisches und finanzielles Ausbluten der Prafektur sollte nach den Erwartun- 

gen der nationalen Regierung zu einem Meinungsumschwung unter der, Ota Masa- 

hide immer noch mehrheitlich unterstiitzenden, Bevblkerung Okinawas fiihren. Otas 

Gegenkandidat im Wahlkampf um das Gouverneursamt, der LDP-Politiker Inamine 

Kei'ichi, prasentierte sich der Prafekturbevolkerung als Mann der guten 

Beziehungen (kone paipu) zu Tokyo: Im Faile seines Wahlsieges wurde die Isolie

rung der Prafektur durch die Zentrale beendet werden kbnnen. Inamine erlangte bei 

der Gouverneurswahl am 15.1 1.1998 schlieblich 52,1% der Stimmen; Ota erreichte 

46,9% (Okinawa Times 16.11.1998, Internet). Die durch Ota symbolisierte offensive

24 Den Ergebnissen von Referenden ist in Japan ein nicht-bindender Charakter zu eigen, d.h. der im 

direktdemokratischen Verfahren artikulierte Volkswille muss von den regierenden Politikem der Re

gion lediglich zur Kenntnis genommen, nicht aber in Realpolitik umgesetzt werden. Dieses Charakte- 

ristikum zahlt zu den das direktdemokratische Instrument in Japan schwachenden Faktoren (Vogt 

2001a: 325-327). Im Dezember 1997 wurde in Nago ein Referendum abgehalten, bei dem sich 53% 

der Bevolkerung gegen den Bau des Heliport aussprachen (Asahi Shinbun 22.12.1997: 1). Ota er- 

kannte diese Artikulation des Volkswillens als entscheidende Richtlinie fur sein weiteres politisches 

Handeln an.

Das Special Action Committee on Okinawa (SACO), ein von den Regierungen der USA und Japans 

eingesetztes bilaterales Komitee, das etwa ein Jahr fiber Okinawas Zukunft und mogliche militarpo- 

litische Entlastungen der Prafektur beriet, legte im Dezember 1996 seinen Abschlussbericht vor. 

Zentraler Punkt des SACO-Abschlussberichts (United States Forces Japan 1996a und 1996b sowie 

Special Action Committee on Okinawa 2001a, 2001b und 2001c) war die Auflosung Futenmas, des 

mitten im stadtischen Siedlungsgebiet von Ginowan gelegenen Stiitzpunktes der U.S. Marines. Als 

Ersatz fur Futenma sollte ein neuer Stiitzpunkt, nach Moglichkeit ein so genannter Heliport, also ein 

Helikopterstiitzpunkt aufeiner kiinstlich errichteten Plattform im Meer, gebaut werden. Dass Nago in 

der Region Henoko, nahe des Stiitzpunktes Camp Hansen, ein geeigneter Standort fur den Heliport 

sei, wurde vom japanischen Verteidigungsministerium erstmals im November 1996 bestatigt.

26 Nach der Riickgliederung Okinawas an Japan 1972 setzte ein zehnjahriger Forderplan zur okonomi- 

schen Entwicklung der Inselprafektur ein. Diese wurde seither zweimal um wiederum je zehn Jalire 

verliingert. Ziel der Plane ist die Angleichung des okinawischen Wirtschaftsniveaus an das japanische 

(Tomikawa und Momose 1999: 15-20).
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Presentation einer kulturellen Identitat Okinawas als Opfer zentraljapanischer Politik 

unterlag in diesen Wahlen knapp dem pragmatischen, Tokyo-freundlichen und auf 

den Nichi-ryu doso-ron zuriickfuhrbaren Politikansatz Inamines. Damit wurden 

separatistische Tendenzen, die eine regionale kulturelle Identitat in Form der 

Selbstperzeption als Opfer mit sich bringt, geschwacht und die nationale Identitat 

Japans innerhalb der Prafektur Okinawa gestarkt.

Fazit: Grenzen von kulturell motivierten sozialen Bewegungen

[...] the distinctiveness of Okinawan customs and identity has been for over a 

century - and remains - a highly politicized and contested issue. One of the 

consequences of that story is that all expression of culture are 'always already' 

politicized and all claims of Okinawan distinctiveness become part of this 

larger debate over contemporary political identity. [...] Rememberance and 

culture always have powerfully political dimensions, but that fact is unusually 

explicit in Okinawa now. (Hein 2001: 32-33)

In der Tat stellen das historische Erinnern und die sich daraus zu einem groBen Teil 

speisende kulturelle Identitat einer Region allgemein sehr kraftvoile politische 

Komponenten dar. Zweifellos gilt diese These in ganz besonderer Weise fur die 

Geschehnisse in Okinawa zwischen 1995 und 2000. Nach zwei heiBen Phasen des 

antimilitaristischen Widerstandes in Okinawa erlebte die Friedensbewegung 1995 

ihre Renaissance. Nach dem Amtsantritt Gouverneur Inamines Ende 1998 wurde sie, 

da sich die politischen Inhalte der Prafekturregierung vom Kampf gegen die Statio- 

nierungspolitik Japans und der USA in Okinawa zur Fbrderung der Wirtschaft in

nerhalb der Inselprafektur wandelten, zwar geschwacht, flackerte jedoch zum G8- 

Gipfeltreffen in Okinawa im Sommer 2000 erneut in Form einer Massenbewegung 

gegen die andauernde Prasenz des US-Militars innerhalb der Prafektur auf. Der 

Renaissance der Friedensbewegung gelang es v.a. aufgrund ihrer ideologischen 

Ausrichtung, Menschen jeden Alters und von jeder sozialen Herkunft zum Wider- 

stand gegen den Status quo der militarpolitischen Belastungen der Prafektur zu mo- 

bilisieren. Es handelt sich bei dieser Friedensbewegung der 1990er-Jahre um eine 

soziale Bewegung, die offensichtlich regional kulturell gepragt ist: Im Sinne einer 

kulturellen Standardisierung steht die Identitat Okinawas als Opfer im Mittelpunkt 

der Friedensbewegung der 1990er-Jahre. Mit vielfaltigen Mitteln von Kommunika- 

tion, neben Demonstrationen z.B. auch mit umfassendem Einsatz neuer Medien und 

der Funktionalisierung des politischen Instruments der Direkten Demokratie, stimm- 

ten die einzelnen Gruppen der Friedensbewegung ihre politischen Ziele ab und tru- 

gen sie bffentlich vor. Damit gewannen sie zum einen unter der das okinawische 

Schicksal analog perzipierenden Bevblkerung, dem Kollektiv dieser kulturellen 

Identitat, groBe Unterstiitzung.

Zum anderen erfuhr sie jedoch gleichzeitig durch die Zentralregierung, fur die die 

Friedensbewegung zu einer Gefahrenquelle fur Japans nationale Sicherheit heran- 

wuchs, gezielte Versuche der kontrollierten Eindammung. Die nationale Regierung 

Japans wollte das Wiedererstarken der Friedensbewegung augenscheinlich nur 

schwachen, nicht aber zerstbren, denn eine kulturelle Eigenstandigkeit wurde nicht 

in Frage gestellt. Die Existenz einer eigenen, sich von der standardisierten japani-
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schen unterscheidenden kulturellen Identitat Okinawas ermoglichte es der Zentralre- 

gierung, der Prafektur innerhalb der japanischen Nation eine Sonderrolle zuzuwei- 

sen. Dies kann nach Bahrdt (1990: 149) durchaus funktional sein: "Die Hervorhe- 

bung [...] kultureller Besonderheiten hat jedoch in aller Regel eine ideologische 

Funktion. Sie legitimiert auf anschauliche Weise eine Diskriminierung, Abgrenzung 

oder sogar AusstoBung Die Zuweisung eines starken Fremdlingscharakters 

verhindert eine die nationale Homogenitat weiter gefahrdende deutliche Solidarisie- 

rung anderer Prafekturen mit dem Antibasenkampf Okinawas. Er liefert der natio- 

nalen Regierung gleichzeitig eine, wenn auch oberflachliche, so doch realpolitisch 

umsetzbare Rechtfertigung ihrer die Prafektur Okinawa in besonderem MaBe be- 

lastenden Stationierungspolitik von US-Soldaten in Japan. Kulturelle Identitat einer 

Region kann also in einem gewissen, die Stabilitat des Nationalstaates nicht gefahr- 

denden Rahmen durchaus von der nationalen Regierung gewlinscht sein.

Die Zentralregierung entschloss sich denn auch just in einem Augenblick dazu, 

politisch und psychologisch gegen die kulturelle Identitat Okinawas zu agieren, als 

diese die nationale Sicherheit Japans zu bedrohen begann. Die Weigerungen Gou- 

verneur Otas, Land flir das US-Militar bereit zu stellen bzw. einen neuen Stiitzpunkt 

bauen zu lassen, gefahrdeten die nationale Interdependenz zwischen Tokyo und 

Naha. Aufgrund der zentralen sicherheitspolitischen Thematik der Bereitstellung 

von Land reichte die Gefahr, die von dieser Haltung Otas ausging, sogar noch 

weiter: Gleichzeitig mit der nationalen Interdependenz Japans wurde auch Japans 

internationale Interdependenz zu den USA gefahrdet, da die Zentralregierung nicht 

zu einer grundlegenden Reform ihrer Stationierungspolitik von US-Soldaten in Ja

pan bereit war. Die Renaissance der Friedensbewegung, obwohl kraftvoll durch die 

kulturelle Identitat der Region motiviert, scheiterte in ihren Zielen schlieBlich an 

zwei Faktoren: der engen, den Handlungsspielraum der nationalen Regierung de- 

terminierenden Interdependenzen zwischen Prafektur, nationaler Regierung und 

internationalem Interaktionspartner sowie an der ausgepragten politischen und oko- 

nomischen Dominanz der nationalen Regierung gegeniiber der Prafektur Okinawa. 

Letztere ermoglichte es der Zentralregierung, durch Repressalien gegen die Pra- 

fekturalregierung einen Regierungswechsel und damit ein Einlenken der Prafektur in 

der Basenproblematik zu erzwingen.

Eine soziale Bewegung, die, wie die Renaissance der Friedensbewegung in Oki

nawa, aus einer auf kulturellen Identitaten begrundeten Etablierten-AuBenseiter- 

Konfiguration entsteht, stellt eine sehr kraftvolle, die Massen anziehende Bewegung 

dar. Ihre umfassende Dimension wird jedoch alsbald den eben dieses Charak- 

teristikum als Gefahrenquelle begreifenden Nationalstaat zu GegenmaBnahmen 

veranlassen. In zentralistisch organisierten Staaten, in denen die Regionen am "gol- 

denen Ziigel" (Kevenhbrster 1993: 29) der nationalen Regierung gehalten werden, 

muss eine soziale Bewegung dieser Art, insofern es ihr nicht gelingt, in anderen 

Landesteilen oder aber durch transnationale Allianzen eine umfassende Solidarisie- 

rung mit ihren Zielen hervorzurufen, letztlich scheitern.
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