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Workshop "Perspektiven fur Japan-bezogene Aktivitaten deutscher 

Institutionen"

Berlin, 29. Juni 2000

Bei einem Workshop auf Initiative des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin 

(JDZB) trafen sich am 29. Juni 2000 25 Wissenschaftler und Japan Experten der 

Arbeitsebene aus Ministerien, Verbanden, Fdrderinstitutionen und der japanischen 

Botschaft fur eine Bestandsaufhahme und um "Perspektiven fur Japan-bezogene 

Aktivitaten deutscher Institutionen" zu erbrtem.

In einem einleitenden ausfuhrlichen und fur die Teilnehmer sehr erhellenden Referat 

zu den politischen Beziehungen der beiden Lander berichtete der Japanreferent im 

Ostasienreferat des Auswartigen Amtes Dr. Klaus Vietze anhand seines Arbeitsge- 

bietes tiber die Vielzahl, Breite und Tiefe der deutsch-japanischen Beziehungen, wie 

sie sich besonders nach dem Ende des Kalten Krieges entwickelt haben. Es gibt 

inzwischen in vielen Ministerien und auf alien Ebenen einen regelmaBigen Aus- 

tausch mit Japan, der im tiberseeischen Bereich nur durch den mit den USA iiber- 

troffen werde. Ein positives Bild ergibt sich auch bei den Stadtepartnerschaften und 

Freundschaftsgesellschaften. Im Kontrast dazu steht der Mangel an attraktiven, 

medienfahigen Themen. Uber die deutsch-japanischen Beziehungen wird zu wenig 

geredet. Damit gab Herr Vietze eines der Themen vor, das sich wie ein roter Faden 

durch die Diskussionen zog: die unzureichende und z.T. stereotype Medienprasenz.

Prof. Werner Pascha (Universitat Duisburg) beleuchtete die Wirtschaftsbeziehungen 

und attestierte im Vergleich der ersten mit der zweiten Halfte der neunziger Jahre 

eine deutliche Verringerung des relativen Gewichts des Handels mit Japan und der 

japanischen Direktinvestitionen in Deutschland und vice versa,1 2 auch wenn sich ein 

Teil der Manager und Untemehmer noch eine Ausweitung der Investitionen vor- 

stellen konnte. Mit dem relativen Ruckgang der wirtschaftlichen Beziehungen und 

den Einsparungsbemiihungen der Firmen ist auch eine Ausdiinnung der persbnlichen 

Beziehungen zwischen Japanem und Deutschen verbunden. Zunehmend kommen 

japanische Manager ohne Familie nach Deutschland, die japanischen Schulen haben 

daher weniger Schuler, die Mbglichkeiten fiir Kontakte schwinden.

Prof. Ulrich Teichler (Universitat GH Kassel) breitete in seinem Vortrag nicht das 

von ihm und anderen erarbeitete empirische Material und Zahlenwerk zum wissen- 

schaftlichen Austausch aus, sondem gab einen nachdenklichen Einblick in den heu- 

ristischen Horizont der facts and figures. Wie sind die z.T. extrem abweichenden 

Zahlen zu werten? So gab es nach einer deutschen Statistik im Jahre 1995 1.600

1 Der Anteil der deutschen Exporte nach Japan am deutschen Gesamtexport sank von 2,7% 1990 auf 

2,1% 1999, der der japanischen Importe von 4,9% der Gesamtimporte auf 3,7%. Der Anteil der 

deutschen Importe aus Japan an den Gesamtimporten sank von 6,0% 1990 auf 4,9% 1999, der der 

japanischen Exporte von 6,2% 1990 auf 4,5% 1999.

2 Der Gesamtbetrag der deutschen Investitionen in Japan stieg von 456 Mill DM 1990-94 auf 1.096,5 

Mill DM 1995-99. Dies entspricht aber einem Rilckgang gemessen an den gesamten deutschen FDI 

von 1,3% auf 1,0% bzw. von 6,2% der gesamten japanischen FDI-Zufltlssen auf 3,6%. - Umgekehrt 

erhohten sich die japanischen FDI in Deutschland von 675,4 Mill. DN (1990-94) auf 904,8 Mill. DM 

(1995-99), dies entspricht einem Rilckgang des Anteils an den gesamten deutschen FDI Zuflllsse von 

12,0% auf 2,5% bzw. gemessen im Anteil an den gesamten japanischen FDI von 2,2% auf 1,2%.
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japanische Studierende in Deutschland, die japanische Statistik fur das gleiche Jahr 

kommt auf 4.500 japanische Studierende in Deutschland. Er verwies z.B. darauf, 

dass die Erhohung der Zahl international mobiler Studenten, die nach Deutschland 

gehen, wenig sage, wenn nicht gleichzeitig der Zusammenbruch des Austausches in 

Afrika und Asien in Erwdgung gezogen werde. Die bewundemswert hohen Zahlen 

von auslandischen Studierenden in den USA beriicksichtigen in den meisten Fallen 

nicht, dass drei Viertel davon ihr Studium in absolut minderwertigen Instituten ab- 

solvieren. Ferner fragte er, ob die Intemationalisierung durch Austausch nicht uber- 

haupt ein primitives Mittel sei, das einen "Erfahrungszoo" neben den primaren In- 

strumenten der Intemationalisierung schaffe. Intemationalisierung gehdre ins Zen- 

trum der wissenschaftlichen Arbeit. Deutschland und Japan seien in den Sozial- und 

Geisteswissenschaften als two arena countries zu betrachten, in denen die For- 

schung sich entweder in einer nationalen Arena entfalte und auch nur dort ihre Er- 

gebnisse publiziere, bestimmte Leistungen mithin international nicht wahmehmbar 

seien, oder sich nur in einer intemationalen Arena vollziehe. Die deutsche Percep

tion von Japan sei die bubble Perception der bubble gewesen. Eine haufiger ange- 

regte Nutzbarmachung von Kontakten deutscher Japanexperten mit japanischen 

Deutschlandexperten miisse an der jeweiligen Unkenntnis liber das eigene Land ihre 

Grenze finden. Die neunziger Jahre seien insgesamt eine Phase der Konsolidierung 

und Normalisierung gewesen. "Normalisierung" war das zweite zentrale Stichwort 

der Diskussion wahrend des Workshops.

In dem Beitrag von Vera Stercken vom BMBF und in den schriftlichen Beitragen 

der DFG und der VW-Stiftung wurde die von Prof. Teichler angemahnte zentrale 

Stellung der Intemationalisierung als im Vollzug befindlich beschrieben. Von alien 

drei Einrichtungen kann darauf hingewiesen werden, dass ihre Programme fiir Aus- 

lander offen sind oder gebffnet werden, was aber haufig noch nicht hinreichend 

bekannt sei. Die DFG z.B. ist dabei, "viele eigene Fbrderinstrumente fur eine star- 

kere intemationale Zusammenarbeit und Vemetzung zu bffhen, wie etwa die Gra- 

duiertenkollegs, die Schwerpunktprogramme oder die Sonderforschungsbereiche" 

(Glombitza). Die DFG, die seit 1984 gut mit der JSPS zusammenarbeitet, kann 

konstatieren, "dass die Zusammenarbeit mit Japan in Ubersee nur noch von der mit 

den USA ubertroffen wird." Andere Fbrdereinrichtungen, besonders solche im un

dergraduate und postgraduate Bereich, wilrden sich hingegen eine hbhere Bewer- 

berzahl fur die zur Verfugung stehenden Stipendien wiinschen.

Von den Wirtschaftsvereinigungen (Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis [Uwe 

Kerkmann] und BDI) wurden vor allem zwei Aspekte in den Mittelpunkt gerUckt: 

zum einen die Unterstlitzung des Mittelstands beim Japangeschaft bzw. seine Moti- 

vierung dazu und zum anderen ankniipfend an letztere die Bewusstseinsarbeit und 

das Problem der Voreingenommenheit gegeniiber dem Japangeschaft, wahrend 

China und die Moglichkeiten auf dessen Markt eindeutig positiv gewertet werden. 

Frau Borger (Japan-Initiative des BDI) schlug mehr Kooperation in der Pressearbeit 

und der Offentlichkeitsarbeit in bezug auf Japan vor. Herr Misawa (Japanische Bot- 

schaft) und andere lokalisierten das Problem in den Redaktionen. Es wurden meh- 

rere Beispiele aus Print- und audiovisuellen Medien vorgebracht, in denen Korres- 

pondenten vor Ort ihre Heimatredaktionen kontinuierlich mit guten Berichten uber
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Japan versorgten, diese aber von den Redaktionen nur selten aufgegriffen warden. 

Die Japanberichterstattung werde zu haufig in Sonderredaktionen verlagert. Zu 

wiinschen sei eine Normalitat auf hdherem Niveau. Angemerkt wurde aber auch, 

dass sich gerade in den urbanen Zentren bei den jungeren Leuten eine japanbezo- 

gene Subkultur in Kunst und Musik herausgebildet habe, die allerdings nicht in 

Vereinen (z.B. DJG) oder durch andere Formen organisierbar sei.

AuBerdem berichteten noch der Deutsch-Japanische Jugendaustausch (DJJA, Susan 

Bergen) iiber seine Tatigkeiten und sehr nachgefragten Programme sowie der 

Deutsch-japanische Kooperationsrat fur Hochtechnologie und Umwelttechnik (DJR, 

Dr. Mennicken, Frau Lingenberg) und das Hamburger Institut fur Asienkunde (Frie- 

derike Bosse).

Fiir die zukunftige Arbeit wurde auf folgende Ereignisse aufmerksam gemacht, die 

fur die Japan-bezogene Arbeit relevant werden wiirden:

die FuBball-Weltmeisterschaft im Jahre 2002 in Japan und Korea, allerdings 

abhangig von der Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft;

eine Anzahl von in Diskussion befindlichen, nicht naher spezifierten groBen 

deutschen kulturelles Ereignis in Japan (2001/2002);

eine mbgliche Konsugerma in Japan (2002);

die EXPO 2005 in der Nahe von Nagoya.

Als Perspektiven kristallisierten sich heraus:

Eine Normalisierung der Beziehungen, die allerdings noch auf ein hbheres Ni

veau gehoben werden kann.

Besondere Aufmerksamkeit sei der Berichterstattung uber Japan und der Of- 

fentlichkeitsarbeit zu widmen.

Zu einzelnen wurden folgende Vorschlage gemacht und Initiativen angeregt:

Zum Japanbild: Zu priifen ware die Mbglichkeit einer gemeinsamen Berichter

stattung iiber Japan, wie sie das DIW, das Wirtschaftsforschungsinstitut Halle 

und das Institut fiir Weltwirtschaft in Kiel fiir Russland durchgeflihrt haben. 

Zwei- oder dreimal pro Jahr kbnnte ein Bericht verfasst werden, was allerdings 

Uber einen langeren Zeitpunkt durchgehalten werden musse (Vorschlag Dr. 

Mechthild Schrooten, DIW).

Eine Mbglichkeit der Zusammenarbeit ergabe sich, wenn ein solcher Bericht an 

Entscheidungstrager versandt wurde, die in von anderen Organisationen wie 

z.B. dem JDZB betreuten Foren versammelt sind (etwa Jour Fixe mit Teilneh- 

mem aus Politik und Verwaltung in Berlin), Deutsch-Japanisches Forum.

Aufbau von Datenbanken: Die European Association of Japanese Studies 

(EAJS) bereitet den Aufbau einer Datenbank mit Japan-bezogenen Disserta- 

tionsvorhaben auf.

Die japanischen Botschaften in den deutschsprachigen Landem versuchen, eine 

Liste der in diesen Staaten sich langerfristig aufhaltenden japanischen Gastpro- 

fessoren und Forscher zu erstellen.
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Die European Japan Experts Association (EJEA) strebt an, eine solche Daten- 

bank fur Europa aufzubauen, ebenso einen projektbezogenen Verbund von meh- 

reren europaischen Universitaten fur japanbezogene Lehre.

Die Vereinigung fur sozialwissenschaftliche Japanstudien (VSJF, Prof. Voll

mer) bereitet eine Datenbank mit den Forschungsschwerpunkten ihrer Mitglie- 

der vor.

Da alle genannten Organisationen schon aufgrund ihrer personellen Ausstattung 

bzw. der Schwerpunkte ihrer Mitglieder nur jeweils einen begrenzten Bereich 

des mbglichen Spektrums abdecken kbnnen, ist hier Arbeitsteilung und Ergan- 

zung denkbar und geboten. Hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang 

auch die Informationen der Deutschen Gesellschaft fur Asienkunde (DGA) uber 

Studiengange, Aktivitaten der Vereinigungen und Institutionen sowie die von 

ihr betriebene Vemetzung der Wissenschaft mit der Politik und dem APA.

Verstarkung vorhandener Programme: Joumalistenprogramme (auch unter 

Einbezug der Redaktionen), Schuler- und Jugendaustausch, Informationsreisen 

fur Lehrer nach Japan (Jutta Gbur, Auslandsamt der TU Berlin).

Da groBe Persbnlichkeiten der deutsch-japanischen Beziehungen wie Graf 

Lambsdorff langsam von der politischen Btihne abtreten, ist die rechtzeitige 

Identifizierung von jUngeren potentials dieses Formats (Young Leaders) und die 

Schaffung von Foren fur deren Austausch geboten. Das Junior Experts Pro- 

gramm des DJR ist ein Schritt in diese Richtung.

Der Berichterstatter wurde gebeten, tiber den Workshop nicht nur im JDZB- 

Echo zu berichten, damit die Diskussion fortgesetzt werden kann.

Wolfgang Brenn

Regional Conference on Capital Mobility

Kuala Lumpur, 27.-28. Juni 2000

Rund drei Jahre nachdem 1997 in Thailand der Baht ins Bodenlose stiirzte und die 

Finanzkrise in der ganzen Region ihren Lauf nahm, erholen sich die stidostasiati- 

schen Krisenstaaten langsam von den immensen Wirkungen. Der Tiefpunkt der 

Krise scheint Uberwunden. Schon zeigen sich erste Anzeichen eines neuerlichen 

Booms und geben Skeptikem eher AnlaB zur Besorgnis als zur Freude.

Vordergriindig stellt sich die Frage, wie kilnftig ein hektischer kollektiver Riickzug 

ausldndischer Investoren verhindert werden kann. Allen Krisenstaaten gemein war 

kurz vor Ausbruch der Krise der drastisch steigende Anteil kurzfristiger auslandi- 

scher Bankkredite und volatiler Portfolioinvestitionen an der Gesamtsumme auslan- 

discher Kapitalzufliisse. Diese Mittel wurden 1997/98 in ktirzester Zeit abgezogen 

und stiirzten die Empfangerldnder in eine desolate Liquiditdts- und drohende Insol- 

venzkrise. Die Suche nach Moglichkeiten zur Verhinderung eines iiberstiirzten 

RUckzugs intemationalen Kapitals fuhrt im weiteren Schritt zur Frage, welche re- 

gulativen Mechanismen zur Stabilisierung der MSrkte und zur Verhinderung derar

tiger Krisen in der Zukunft notwendig sind.


