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Die Verteidigungpolitik der pazifischen Weltwirtschaftsmacht fuhrt in der 

sozialwissenschaftlichen Japanforschung ein Schattendasein. Die intensive Dis- 

kussion um Militarpotential und Verteidigungsstrategie in Japan (Kyogoku 

Junichi, Miyake Masaki, Maeda Tetsuo, Inoki Masamichi, Sakamoto Yoshikazu) 

findet jeweils in internationalen Diskussionen erst in Ansatzen Beriicksichtigung 

- insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Japan und den Ver- 

einigten Staaten. Ein differenziertes, realistisches Verstandnis der japanischen 

Sicherheitspolitik erfordert jedenfalls eine Beriicksichtigung sowohl des Wandels 

des internationalen Systems als auch der sich aus den innenpolitischen Macht- 

strukturen ergebenden Anforderungen an Reichweite und Konsensbedarf dieser 

Politik.

Dieser Herausforderung stellt sich der Autor der vorliegenden breit ange- 

legten Untersuchung. Joseph Keddell ist den innenpolitischen Handlungsvoraus- 

setzungen der japanischen Sicherheitspolitik in einem mehrjahrigen Forschungs- 

aufenthalt an der Universitat Tokyo und an der Tohoku-Universitat nachgegan- 

gen und legt hiermit seine Dissertation an der University of Wisconsin-Madison 

in iiberarbeiteter und erweiterter Fassung vor. Die japanische Sicherheitspolitik, 

so lautet seine Ausgangshypothese, wird wesentlich durch die Sicherheitsgarantie 

der Vereinigten Staaten gepragt. Vor diesem Hintergrund erschbpft sie sich in 

der politischen Praxis in Mandvern, die innenpolitische Konflikte vermeiden 

sollen und sich wenig an internationalen Sicherheitserfordernissen orientieren. 

Diese Erfordernisse und der eigene sicherheitspolitische Handlungsbedarf wur- 

den stets aus der Sicht des Sicherheitsvertrages mit den Vereinigten Staaten 

wahrgenommen. Dieses Biindnis wirkte in der Vergangenheit, wie der Verfasser 

an zahlreichen Beispielen illustriert, als sicherheits- und auBenpolitischer Wahr- 

nehmungsfilter der politischen Fiihrungsschicht. Das gilt auch fur Gesetzesinitia- 

tiven der jungsten Zeit wie etwa das Friedenssicherungs(PKO)-Gesetz des Jahres 

1992.

Nicht durch konzeptionsorientiertes, sondern durch inkrementales Handeln 

gelang es der Regierung - so der zentrale Befund der vorliegenden Studie -, 

internationalen und innenpolitischen Druck abzufangen. Dieses mehr innen- als 

auBenpolitisch bestimmte Konfliktmanagement wirkte sich in dreifacher Hinsicht 

auf die Substanz der japanischen Sicherheitspolitik aus: das Fehlen einer strate- 

gischen Doktrin, die Ausrichtung der gesamten Sicherheitspolitik an innenpoli

tischen Opportunitatsgesichtspunkten und das Streben nach innenpolitischer 

Konfliktminimierung durch ein inkrementales Vorgehen. Diese Konfliktminimie- 

rung bediente sich wiederum dreier Instrumente: erstens des Ausbaus und der 

Konsolidierung sicherheitspolitischer Handlungsschranken (Verbot des Waffen-
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exports, 3 Anti-Nuklear-Prinzipien, Verteidigungspolitisches Rahmenprogramm, 

Begrenzung der Verteidigungsausgaben auf 1 Prozent des BSP und die funf 

einschrankenden Grundsatze der Beteiligung der Selbstverteidigungsstreitkrafte 

an internationalen MaBnahmen der Friedenssicherung), zweitens des Instru

ments eng begrenzter Haushaltszuwachse des Verteidigungsetats und drittens 

des Transfers von Militartechnologie an die Vereinigten Staaten.

Im Detail, auf der Grundlage einer systematischen Auswertung teilweise nur 

schwer zuganglichen Quellenmaterials, zeichnet der Verfasser diese einzelnen 

Handlungsschranken nach: ihre politische Verankerung in einem Klima politi- 

scher Polarisierung in den 60er und 70er Jahren, den holieren auBenpolitischen 

Stellenwert und die wachsenden Anforderungen des amerikanischen Partners in 

den 80er Jahren und die wenn auch geringfugige Uberschreitung der 1-Prozent- 

Schwelle. Im Unterschied zu Kent Calder, der in der Sicherheitspolitik ein In

strument zur Vermeidung innenpolitischer Konflikte sieht, betont Joseph P. 

Keddell die Kontinuitat und das relativ hohe Konsensniveau dieser Politik. So 

konnte es der japanischen Regierung gelingen, amerikanische Forderungen nach 

einem umfassenderen "burden sharing" aufzufangen und einen relativ breiten 

innenpolitischen Konsens fiir ihre Politik zu sichern. Dies unterstreicht - so 

konnte man hinzufugen - auch der sicherheitspolitische Kursschwenk der Sha- 

kaito nach ihrer Regierungsbeteiligung im Sommer 1994. So konnte die politi

sche Klasse in jiingerer Zeit tiefgreifende auBen- und sicherheitspolitische De

batten vermeiden und sich im Schatten der amerikanischen Sicherheitsgarantie 

auf AuBenwirtschafts- und Technologiepolitik konzentrieren.

Es ist ein Verdienst dieser Untersuchung, die innenpolitischen Bestimmungs- 

faktoren und Handlungsschranken der Sicherheitspolitik klar herauszuarbeiten, 

etwa den verteidigungspolitischen Pragmatismus von Komeito und DSP, wahrend 

der spatere sicherheitspolitische Opportunismus der in Auflbsung befmdlichen 

Shakaito wohl kaum vorherzusehen war. Interessant ist dabei vor allem der 

Nachweis, daB sich die LDP auch in Zeiten stabiler parlamentarischer Mehrhei- 

ten stets um eine Abstimmung ihrer Sicherheitspolitik mit den kleineren Opposi- 

tionsparteien im milderen Spektrum bemuhte. Diese Konsensstrategie machte 

schlieBlich auch - durch Einbindung von Komeito und DSP - die Verabschiedung 

des PKO-Gesetzes mbglich. Der Verfasser rechnet wegen der breiten konsensu- 

alen Verankerung dieser Politik, des eigenen Interessenprofils der Weltwirt- 

schaftsmacht und des umfassenden Interesses an der Erhaltung der amerikani

schen Sicherheitsgarantie mit einer weiteren sicherheitspolitischen Kontinuitat 

auch nach dem Ende des "Kalten Krieges".

Obwohl die Studie eindrucksvoll und gut fundiert ist, sind einige kritische 

Randbemerkungen angebracht. So wird die nur zeitlich eng begrenzte und im 

iibrigen geringfugige Uberschreitung des 1%-Richtwertes durch den Verteidi- 

gungshaushalt in den Jahren 1987-1989 in seiner politischen Reichweite iiber- 

schatzt, wie auch die Haushaltsplanung der letzten Jahre unterstreicht (S. 149). 

Ein sicherheitspolitischer Kurswechsel fand jedenfalls nicht statt. Interessant 

ware es auch gewesen zu erfahren, wie die Formulierung eines eigenstandigen 

japanischen Strategiekonzepts, wie es etwa von Aichi, Sakamoto, Kamei und 

Ishihara gefordert worden ist, nach dem Ende des "Kalten Krieges" zustande 

kommen und welche Beitrage Japan kiinftig zum Aufbau regionaler Sicherheits-
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netzwerke und zur internationalen Riistungskontrollpolitik leisten kbnnte. 

Gleichwohl stellt die Studie Kedells ein Standardwerk zur japanischen Sicher- 

heitspolitik dar, an dem die kunftige politikwissenschaftliche Forschung zur 

internationalen Stellung Japans nicht vorbeigehen kann.
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Die vorliegende Arbeit thematisiert den langanhaltenden wirtschaftlichen Bedeu- 

tungsverlust Australiens im Kontext des prosperierenden asiatisch-pazifischen 

Wirtschaftsraumes. Gefragt wird nach den Chancen und Risiken einer verstark- 

ten Integration des fiinften Kontinents in die "Asia-Pacific Economic Coopera- 

tion"-Gruppe (APEC). Unter Integration wird dabei die fiber eine Kooperation 

hinausgehende Abschaffung jeglicher Diskriminierung von Giitern und Produk- 

tionsfaktoren verstanden. Ziel ist die Steigerung des Wettbewerbs und damit eine 

hbhere Produktivitat der Industrien, denen in der heutigen Weltwirtschaft eine 

weit grbBere Relevanz als der Ressourcenausstattung eines Landes zukommt. 

Der Autor verfolgt einen interdisziplinaren sozialwissenschaftlichen Ansatz, der 

den Wechselbezug von Wirtschaft und Politik in den Mittelpunkt der Analyse 

stellt.

Da das Pazifische Becken fur den ProzeB der wirtschaftlichen Globalisierung 

von groBer Bedeutung ist, werden eingangs die Strukturmerkmale dieser Region 

herausgearbeitet. Obwohl die Summe der Wirtschaftsleistungen der einzelnen 

Anrainerstaaten des Pazifiks beeindruckend ist, laBt sich die Region kaum mit 

den beiden anderen Zentren der Weltwirtschaft vergleichen. Wahrend in Euro

pa und Nordamerika in bkonomischer, politischer und kultureller Hinsicht 

weitgehend homogene Raume vorliegen, handelt es sich im Pazifik um grund- 

verschiedene Lander in sehr stark voneinander abweichenden Stadien der Ent

wicklung. Den leistungsfahigen, dynamischen Staaten stehen Lander wie Neu- 

seeland und Australien mit andauernden Wachstumsproblemen gegeniiber. 

Zudem gilt es zu beriicksichtigen, daB es im Vergleich zu den beiden wichtigsten 

Volkswirtschaften der APEC-Gruppe, den USA und Japan, keine Staaten mit 

gleichartiger bkonomischer Leistungsfahigkeit gibt. Dies erhbht die Gefahr der 

Machtasymmetrie und Ubervorteilung der schwacheren Staaten.

Als weiteres Problemfeld werden zwei vollig verschiedenartige Staats- und 

Wirtschaftssysteme konstatiert. Einerseits die angelsachsisch gepragten Staaten 

USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die als mehr oder weniger freie 

Marktwirtschaften und Demokratien die weitgehende Entfaltungsmbglichkeit 

der Individuen in der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Andererseits die 

kapitalistischen Entwicklungsstaaten Asiens, die weder uneingeschrankt als freie 

Marktwirtschaften noch als demokratische Gesellschaften zu bezeichnen sind, 

die zudem statt der individuellen Bediirfnisbefriedigung nationale Interessen 

praferieren.


