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Japan - Volksrepublik China

C.a. hat in seinem Juli-Heft anlahlich des Schroder-Besuches in Peking eine ausfiihrliche China-Deutschland-Dokumen- 

tation vorgelegt.

“Nach dem 28. September” - wie es neuerdings hei&t - spricht nun Kakuei Tanaka, der neue Ministerprasident Ja

pans, in der chinesischen Hauptstadt vor. 1st Deutschlands Verhaltnis zur VRCh - vor allem wegen der sowjetisch- 

chinesischen Implikationen - schon delikat genug, so wird die chinesisch-japanische Annaherung geradezu von einer 

Milchstrahe von Problemen gesaumt.

C.a. mochte einige der wichtigsten Probleme zum chinesisch-japanischen Verhaltnis herausgreifen. Bereits im vorlie- 

genden Heft von “China aktuell” sind zwei Themen des Monats solchen Japanproblemen gewidmet, die das Verhalt

nis zu China betreffen.

Im Beitrag “Japan am Scheidewege” sollen zuniichst die Optionsmoglichkeiten des Inselreiches ausgeleuchtet wer- 

den, wobei die Frage im Vordergrund steht, ob Japan aufgrund seiner geopolitischen Position fiir eine Zusammenar- 

beit mit China determiniert ist.

Der zweite Beitrag “Der Annaherungsprozeh Japan - VRClTbringt einen Riickblick auf die Entwicklung der Bezie- 

hungen beider Staaten seit der Griindung der VRCh im Jahre 1949. In der September-Nummer sollen dann weitere 

Abhandlungen folgen.

JAPAN AM SCHEIDEWEGE

Solange das internationale System in schoner 

Einfachheit noch bipolar gestaltet war, konnte 

Japan es sich leisten, unter dem militarischen 

Schirm der Vereinigten Staaten sich ganz sei

nem wirtschaftlichen Wiederaufbau zu widmen 

und auhenpolitisch passiv zu bleiben. Spatestens 

mit dem Besuch Nixons in Peking und mit den 

ncuesten protektionistischen Mahnahmen der 

USA gegen die japanischen Importe, mit dem 

Beginn ferner einer weltoffenen chinesischen 

Auhenpolitik und schliehlich dem Angebot 

der Sowjetunion an Tokyo zur gemeinsamen 

Ausbeutung Sibiriens ist auch im pazifischen 

Raum der Zug zur Multipolaritat spurbar, - 

man kann sagen, fiir Japan sogar schmerzhaft 

spurbar geworden.

Vier Optionen scheinen dem Inselreich praeter 

propter offenzustehen: die Verbindung mit 

der Sowjetunion, die Aufrechterhaltung der 

engen Bindung an die USA, die Annaherung an 

die VRCh oder schliehlich der grohe Sprung in 

die aufienpolitische Selbstandigkeit und Unab- 

hangigkeit, wobei Japan versuchen miifite, sich 

vor allem im pazifischen Raum eine Infrastruk- 

tur von politischen und wirtschaftlichen Ver- 

bindungen aufzubauen.

Es gilt, diese vier Moglichkeiten im einzelnen 

zu untersuchen und dabei vor allem festzustel- 

len, ob Japan nicht aus geopolitischen Erwii- 

gungen fiir ein enges Zusammengehen toil China 

determiniert ist. Fragt sich doch jeder, der einen
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standig in Gefahr, in die sowjetischen Terri to- 

rialge wasser und damit in sowjetische Gefangen- 

schaft zu geraten. Nachdem sich inzwischen 

die Amerikaner grofiziigig gezeigt und Okinawa 

an Japan zuriickerstattet haben, erwartet Tokyo 

eine entsprechende Geste nun auch von den 

Russen. Diese wiederum beharren nach wie vor 

auf ihrem “Njet”; denn die Riickgabe der Siid- 

kurilen konnte einen PrazedenzfaU fur entspre

chende Grcnzwiinsche der Osteuropaer und nun 

gar der Chinesen schaffen. Aufierdem sind die 

Siidkurilen strategisch von Bedeutung. Von ihnen 

aus liifit sich die Durchfahrtstrafie fur sowjeti

sche Untcrseeboote in den Pazifik absichern. 

Schliefilich befinden sich hier reiche Fischgriinde. 

Trotz solcher Uberlegungen taten die Sowjets 

gut daran, liber ihren eigenen Schatten zu sprin- 

gen, wenn die geringe Syrnpathie, die sie ohne- 

hin schon bei der japanischcn Bevolkerung ge- 

niefien, nicht noch tiefer sinken sollte. Immer 

noch sind ja gewisse Vorkommnisse ausjiing- 

ster Zeit den Japanern noch deutlich in Erinne- 

rung. So wurden beispielsweise die japanischen 

Kriegsgcfangenen aus dem Zweiten Weltkrieg 

bis 1956 zuriickgehalten; Moskau erhob aufier- 

dem Einspruch gegen die Mitgliedschaft Ja

pans bei der UNO. Es weigerte sich, den Frie- 

densvertrag von San Francisco zu unterzeich- 

nen - und zwar weil in dicsem Abkommen die 

sowjetischen Anspriiche auf die Siidkurilen 

nicht klar genug zum Ausdruck kamen; 

schmerzhaft war aufierdem die sogenannte 

“Bulganin-Linie”, die 1956 proklamiert wurde 

und die es den japanischen Fischern verbot, 

sich den Siidkurilen bis auf 12 km zu nahern, 

ferner der Ausschlufi der japanischen Fischer 

aus der “Bucht Peters des Grofien” und aus 

dem Ochotskischen Meer seit 1957 bzw. 1959; 

Argernis erregte ferner der nukleare Nieder- 

schlag auf Japan in den Jahren 1959 und 1960, 

der durch sowjetische Atombombenver- 

suche verursacht worden war. Aufierdem kon- 

nen die Japaner nur schwer dariiber hinwegse- 

hen, dafi die Sowjets zwischen 1945 und Ok- 

tober 1969 nicht weniger als 1 312 japanische 

Fischerboote aufgebracht und 11 974 Fischer 

gefangengenommen haben, von denen 32 den 

Tod fanden (5). Gerade diese Vorfalle bewir- 

ken, dab die Sowjetunion keineswegs, wie 

manchmal behauptet wird (6), an der Periphe

rie des japanischen Horizonts, sondern viel- 

mehr mit in dessen Zentrum liegt, allerdings 

in einem durchaus negativen Sinne.

Unerfiillte irredentistische Anspriiche und un- 

gute Reminiszenzen werden also dafiir sorgen, 

dafi der japanische Drang nach Sibirien nicht 

unaufhaltbar wird. Vor allem aber ist es, wie 

gesagt, die Furcht, China durch eine allzu vor- 

eilige Liaison mit Moskau auf nicht absehbare 

Zeit zu verargern. Nur wenige Japaner waren 

bereit, an einer russischen Politik mitzuwirken, 

die China isolieren und eindammen soli. Auch 

die von Moskau 1969 proklamierte und seit- 

her immer wieder hervorgehobene Idee eines 

kollektiven Sicherheitssystems in Asien, dem 

auch Japan angehbren soil, mufi fur Tokyo un- 

annehmbar erscheinen. Hat doch die chine- 

sische Presse gerade wieder anlafilich des Besu- 

ches von Aufienminister Gromyko in Tokyo 

(23. - 28.1.72) Protest erhoben und ernsthafte 

Bedenken angemeldet (7).

2. Option: Japan - USA

Das japanisch-amerikanische Verhaltnis hat 

sich im Verlauf von mehr als zwei Jahrzehnten 

so giinstig entwickelt, dafi sein Fortbestand 

vielen Beobachtern als selbstverstandiich er- 

scheint. Die “special relationship” hat sich u. 

a. dahin ausgewirkt, dab die USA ein Drittel 

der japanischen Exporte aufkaufen und Japan 

ganz unter ihren Sicherheits- und Nuklearschirm 

stellten, mit der Folge, dafi das Inselreich bis 

vor kurzem nur Q9% seines Bruttosozialpro- 

dukts fur die Verteidigung aufzuwenden brauch- 

te, wodurch die Akkumulationsrate fur den 

wirtschaftlichen Aufbau aufierordentlich erhoht 

wurde.

Doch sind diese Vorteile wiederum aufs stark- 

ste mit Nachteilen verbunden: Gerade der ge- 

waltige Wirtschaftserfolg der Japaner hat bei 

der amerikanischen Industrie Gefiihle der Eifer- 

sucht erweckt und weite Kreise in Politik und 

Wirtschaft zu Anwalten des Protektionismus 

werden lassen. Auch die amerikanische Fiirsorge 

fiir die Sicherheit Japans hat ihre Kehrseite ge

zeigt: der im Januar 1960 geschlossene und 

1970 verlangerte amerikanisch-japanische Si- 

cherheitsvertrag hat z.B. mehrere Auswirkun- 

gen, die in Kreisen der japanischen Politik und 

der Offentlichkeit Proteste hervorgerufen ha

ben. Drei dieser Folgeerscheinungen seien hier 

kurz erwahnt:

- Urspriinglich hatte der Sicherheitsvertrag den 

Zweck, Japan davon abzuhalten, dem Kommu- 

nismus in die Arme zu fallen und mit der Wie- 

deraufriistung zu beginnen. Dieser Zweck hat 

sich nunmehr gewandelt. Wie Edwin Reischau- 

er, der friihere US-Botschafter in Japan, aus- 

fiihrte, dient das Vertragswerk nunmehr dazu, 

nicht nur den japanischen Militarismus im Zau- 

me zu halten, sondern dem japanischen Natio- 

nalismus iiberhaupt gewisse Grenzen zu setzen

- eine Auswirkung, die fiir alle Nachbarn Ja

pans, besonders fiir China, beruhigend ware.(8) 

Fiir viele Kreise Japans ist eine solche Vormund- 

schaft der USA unertraglich.

- Auch haben die mit diesem Vertrag verkniipf- 

ten Sicherheitsiiberlegungen dazu gefiihrt, dafi 

Okinawa, obwohl es inzwischen an Japan zu- 

riickgegeben wurde, doch noch zum grofien
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Teil militarise)! in amerikanischer Hand liegt. 

So bleiben beispielsweise 12,5% des gesamten 

Landareals amerikanischen Basen vorbehalten. 

Die Amerikaner haben auf Okinawa dieselben 

Freiheiten wie vor der Riickgabe, nur dafi 

keine ABC-Waffen mehr dort gelagert werden 

durfen. Peking hat denn auch den “Schwindel 

der Riickgabe Okinawas” als ein “schmutziges 

Geschaft” hingestellt und hervorgehoben, dafi 

trotz offizieller Dementis Okinawa “nach wie 

vor der grofite USA-Nuklearstiitzpunkt im 

Fernen Osten” sei (9). Mit dem Abkommen 

iiber die sogennnte “Riickgabe Okinawas” sei 

nichts anderes als die standige Besetzung Oki

nawas von seiten der US-Imperialisten legali- 

siert worden, urn auf diese Weise die “Okina- 

waisierung” ganz Japans zu beschleunigen und 

das militarische Zusammenspiel zwischen den 

“reaktionaren Kreisen” Japans und den USA 

zu verstarken (10) . Solche Argumentationen 

sind in der japanischen Offentlichkeit nicht 

ohne Wirkung geblieben, wie die zahlreichen 

Demonstrationen bewiesen haben.

- Im Zusammenhang mit dem Sicherheitsver- 

trag stand schliefilich auch das Nixon-Sato- 

Kommunique vom November 1969, in dem 

Siidkorea und Taiwan als essentiell fiir die 

Sicherheit Japans.und der USA bezeichnet 

worden waren. Diese Klausel wirkte in Peking 

so sensationell, dafi Chou En-lai wenige Tage 

spater bereits nach P’yongyang reiste und da- 

mit die seit der Kulturrevolution stark bela- 

steten chinesisch-nordkoreanischen Beziehun- 

gen gleichsam iiber Nacht in eine Achse der 

Freundschaft umwandelte. Seit dem Besuch 

Nixons in Peking und seit der langsam zur Ge- 

wifiheit werdenden Uberzeugung der VRCh, 

dafi keine unmittelbare militarische Aktion von 

seiten der USA gegen die VRCh bevorsteht, 

nimmt Peking gegeniiber dem amerikanisch- 

japanischen Sicherheitsvertrag allerdings eine 

etwas gelockertere Haltung ein. Die Interpre

tation, die Reischauer dem Vertragswerk ge- 

geben hat, diirfte nach und nach auch fiir die 

Chinesen immer iiberzeugender werden.

Ob der Zweck des Vertrages, Japan militarisch 

zu domestizieren, allerdings den nationalen 

Kraften Japans besonders sympathisch ist, 

steht auf einem anderen Blatt.

Zu diesen Oberlegungen tritt langfristig ein star- 

keres, durchaus natiirliches Distanzbediirfnis 

Japans, kurzfristig aber die Serie der “Nixon- 

Schocks” (namlich: die Chinareise des amerika

nischen Prasidenten, die erst im letzten Augen- 

blick angekiindigt wurde, obwohl im Nixon- 

Sato-Kommunique 1969 voile Konsultationen 

in der China-Frage vereinbart worden waren; 

die Einfuhrsperren gegeniiber japanischen Waren, 

die ebenfalls vollig iiberraschend kamen, und 

schliefilich die Einbeziehung Japans in das so 

viel Gesicht kostende Spiel zur Aufrechterhaltung 

der Mitgliedschaft Taiwans in der UNO).

Immer noch werden also die USA breitesten 

Raum in den Oberlegungen der Japaner einnehmen, 

doch wird andererseits die Tendenz, sich aus die- 

ser von Bevormundung nicht ganz freien Partner- 

schaft mit Washington langsam zu losen, in den 

niichsten Jahren wachsen.

3. Option: Japan - VRCh

Die Griinde, die fiir einen engeren Zusammen- 

schlufi Japans mit der VRCh sprechen, sind so 

zahlreich und so selbstverstandlich, dafi hier eine 

blofi stichwortartige Erwahnung genugen mufi: 

Es sei erwahnt die geographische Nachbarschaft, 

die psychologische Nahe (gemeinsame kulturel- 

le Vergangenheit), ferner die in Sympathic ver- 

wandelten Schuldgefiihle der Japaner gegeniiber 

China, nicht zuletzt aber auch der Handel, bei 

dem Japan in China wieder ganz oben steht. (11) 

Nicht so offenkundig sind demgegeniiber die 

Hindernisse, die einer chinesisch-japanischen 

Annaherung im Wege stehen konnten.

Gemeint sind hierbei nicht die Probleme der 

Verhandlungstaktik, die in den nachsten Wochen 

auftauchen werden (die Frage lautet hier: 

Normalisierung wie 1956 mit der Sowjetunion 

in Form einer “Gemeinsamen Erklarung”, die 

den Kriegszustand formell beenden und zu- 

gleich eine Kiindigung der offiziellen politischen 

Verbindung mit der Republik China bedeuten 

wurde; sodann Botschafteraustausch und 

schliefilich formeller Friedensvertrag - oder 

aber umgekehrt formeller Friedensvertrag als 

erster Schritt? )

Gemeint sind hierbei vielmehr folgende fiinf 

Streitfragen:

a) Die Taiwan-Frage. Es ist nicht zu leugnen, 

dafi Tokyo hier schon betrachtliche Konzes- 

sionen gemacht hat. Es ist z.B. nunmehr prin- 

zipiell bereit, im Chinahandel niedrig verzins- 

liche, langfristige Kredite der Staatlichen Im- 

und Exportbank zu gewahren. Noch 1964 hat- 

ten Proteste Taiwans gegen die Gewahrung 

solcher “weichen” Kredite zu dem beriihmten 

Yoshida-Brief gefiihrt, in dem der einstige ja- 

panische Premier der Regierung Chiang Kai- 

shek versicherte, dafi Tokyo den Festlandchi

nesen in Zukunft keine solchen Vergiinstigungen 

mehr gewahren wurde. Schon Sato hatte gegen 

Ende seiner Regierungszeit den Brief nur mehr 

als “offiziell nicht mehr verbindliches Privat- 

dokument” betrachtet. Eine andere Frage aber 

geht dahin, was aus dem Friedensvertrag mit 

Chiang Kai-shek von 1952 werden soil. Friihere 

Ministerprasidenten, unter ihnen Kishi, hatten 

z.B. angesichts def Generositat Chiangs, der 

von Japan keinerlei Reparationen verlangte,
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der Rcpublik China gegeniiber die Loyalitat 

gewahrt. Tanaka dagegen, der im aufienpoliti- 

schen Bereich - und nun schon gar in der Chi- 

na-Fragc - bisher kaum hervorgetreten ist, mufi 

fur die Chinesen wie ein unbeschriebenes Blatt 

sein, auf dem sich die schonsten Sehriftzeichen 

malen lassen. Er mag zwar fiir die “Hong-Kon- 

gisierung” Taiwans (keine Beziehungen, wohl 

aber inlensiver Absatz- und Investitionsmarkt, 

intensiver Kulturaustausch, Touristik) eintre- 

ten, doch wird Peking, das ja auch von der 

neuen japanischen Regierung als einzig legiti

mes Regime Chinas anerkannt wird, auf einer 

Taiwan-Klausel bestehen, die auf alle Faile 

deutlicher ist als das

Shanghai-Kommunique (“Die Regierung 

der V RCh ist die einzig rechtmafiige 

Regicrung Chinas; Taiwan ist eine Pro- 

vinz Chinas, die schon seit langem zum 

Mutterland zuriickgekehrt ist; die Be- 

freiung Taiwans ist eine innere Ange- 

legenheit Chinas, in die sich einzumi- 

schen, kein anderes Land ein Recht 

hat ...”), die 

Kanada-Formel (Kanada nimmt die 

Anspriiche Pekings auf Taiwan zur 

Kenntnis) oder die 

Mexiko-Formel, in der Taiwan iiber- 

haupt nicht erwahnt ist.

Wird Japan, das ja selbst fiinf Jahrzehnte lang 

uber Taiwan als Kolonie geherrscht hatte, den 

Anspruch Pekings auf Taiwan ausdriicklich an- 

erkennen, oder aber wird es sich darauf beru- 

fen, dafi alle Fragen bereits im Friedensvertrag 

von San Francisco geregelt seien und dafi die 

VRCh sich als Vertragspartner i.S. des damali- 

gen Vertragswerkes betrachten moge? Wird 

Japan ferner der formlichen Aufhebung des 

Friedensvertrages mit Chiang Kai-shek zustim- 

men , oder aber wird es darauf bestehen, dafi 

dieses Abkommen durch einen neuen, diesmal 

mit Peking geschlossenen Friedensvertrag auto- 

matisch aufgehoben werden soil? AR dies sind 

Probleme, die zwar als nebensachlich erscheinen 

mbgen, die aber letzten Endes doch den WillCn 

Japans manifestieren werden, ob es sich fiir 

eine weitere Selbstandigkeit Taiwans einsetzen 

oder ob es fiir die Riickkehr der Insel zum Fest

land pliidieren will.

b) Schwierigkeiten wird ferner die Fernostklau- 

sel in Art. VI des amerikanisch-japanischen 

Sicherheitsvertrages vom 19.1.1960 bereiten. 

Darin ist namlich bestimmt, daft die USA 

zum Schutze der Sicherheit Japans und zur 

Aufrechterhaltung des Friedens im Fernen 

Osten Stiitzpunkte in Japan unterhalten diir- 

fen. Im Nixon-Sato-Kommunique von 1969 

wurde ferner, wie bereits erwahnt, die Sicher

heit Taiwans und Koreas als fiir die Sicherheit 

Japans essentiell bezeichnet.

Es wurde bereits oben ausgefiihrt, dafi China 

seit seinem Einstellungswandel gegeniiber Wa

shington den Sicherheitsvertrag als ein Mittel 

zur militarischen Domestizierung Japans durch 

die USA betrachtet und ihn insofern auf lange 

Sicht billigen wird. Gleichzeitig wird Peking 

jedoch darauf dringen, dab die Fernostklausel 

nicht auf Taiwan Anwendung finden und damit 

das Nixon-Sato-Kommuniquc von 1969 entwer- 

tet werden soil.

c) Gewisse Probleme werden sich u.U. auch im 

Zusammenhang mit Reparationsfragen ergeben. 

Chiang Kai-shek hatte seinerseits auf entspre- 

chende Leistungen Japans ausdriicklich verzich- 

tet. Peking hat die Reparationsfrage bisher noch 

nicht angesprochen; doch ist es nicht undenk- 

bar, dab dieses Problem aufs Tapet kommt, 

sobaid die Verhandlungen zwischen Peking 

und Tokyo sich einmal eingelaufen haben.

d) Ein gefiihrliches Konfliktspotential sammelt 

sich gegenwartig um die Frage an, wem die im 

Ostchinesischen Meer liegende Sengaku-Gruppe 

gehort. Taipei, Peking und Tokyo machen sich 

diese Inseln, um die herum reiche Olvorkommen 

vermutet werden, mit immer lautstiirkeren Ar- 

gumenten streitig (12).

e) Stbrend fiir eine Ameliorisierung des beider- 

seitigen Verhaltnisses konnte sich schliefilich 

die scharfe Propaganda Pekings gcgen den Neo- 

Militarismus und den Neo-Kolonialismus Japans 

auswirken. Seit dem Regierungsantritt Tanakas 

ist diese Propaganda, die sich ja hauptsachlich 

auf die “Sato-Clique” konzentriert hatte, nahe- 

zu verstummt. Aufierdem hat die meisterhafte 

Einladungsstrategie der Chinesen dazu gefiihrt, 

dab die Presse Japans in ihren Sympathiekund- 

gebungen gegeniiber dem kontinentalen Nach- 

barn fast keine Grenzen mehr kennt. Keine Re

gierung in Tokyo konnte es sich deshalb lei- 

sten, offizielle Gesprache noch lange hinauszu- 

zogern, selbst wenn sie unter dem Trommelfeuer 

feindseliger Propaganda verhandeln miifite.

Langfristig ist die chinesische Politik gegeniiber 

Japan darauf abgestimmt, aus dem hohen in- 

dustriellen und technologischen Entwicklungs- 

stand Japans Nutzen zu ziehen und gleichzeitig 

eine gewisse militarische und politische Kontrol- 

le iiber den Nachbarstaat auszuiiben (13). Ob 

Japan, das in China ja auch den ernsthaften Ri- 

valen um die Vorherrschaft in Siidost- und Ost- 

asien erblicken mufi, solchen Bestrebungen 

entgegenkommen wird, ist eine Frage, die auf 

einem anderen Blatt steht. Langfristig gesehen 

ist dies jedenfalls unwahrscheinlich; derm die 

normative Kraft des Faktischen zwingt Japan 

immer mehr zu der Uberlegung, ob es nicbt 

doch langsam danach streben sollte, auf eigenen 

Beinen zu stehen und sich dadurch einen grofie- 

ren Spielraum gegeniiber den drei anderen Grofi-
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einem sowjetisch-amerikanisch-japanischen 

Dreierblock, der sich auf lange Sicht gegen die 

Achse Europa - China richten konnte. Hier 

schiebt der Verfasser des Buches “Bald werden 

sic die Ersten sein: Japan im Jahre 2000” je- 

doch weit liber das Ziel hinaus. Abgesehen da- 

von, dab die meisten seiner Aussagen liber China 

schon deshalb unriehtig sind, weil sie auf fal- 

schen Pramissen beruhen (19), wird hier der 

grundlegende Gesichtspunkt auberachtgelassen, 

dab China niemals ein bewubt gegen Peking ge- 

richtetes Japan dulden wiirde - schon gar nicht, 

wenn es in engster Verbindung mit den beiden 

“Supermachten” steht. Innerhalb welchen Rah- 

mens also konnte Japan sich ein eigenes Wir- 

kungsfeld aufbauen?

AJard von Schack (20) entwickelte vor kurzem 

ein Pentarchie-Modell, das sich aus folgenden 

Nord-Siid-Konstellationen zusammenseUt:

- USA - Lateinamerika (Ansatze sind hier be- 

reits in Form der OAS und der “Allianz fiir 

den Fortschritt” vorhanden);

- Europa - Afrika (hierzu vgl. die Assoziations- 

vertriige zwischen der EWG und 18 afrikani- 

schen Staaten im Abkommen von Jaunde vom 

Juli 1963)

- Sowjetunion - Nahost - Indischer Ozean - 

Indischer Subkontinent (Drang Moskaus nach 

dem persischen 01; Flottenpolitik im Indi

schen Ozean; jahrelanges strikt pro-arabisches 

Verhalten im Nahostkonflikt; sowjetisch-indi- 

scher Freundschaftsvertrag vom August 1971 

usw.)

- China - Slidostasiatisches Festland

- Japan - Pazifisches Slidostasien (Ansatzpunkt 

ware hierfiir der Asian and Pacific Council, 

kurz ASPAC genannt, sowie der intensive Han

del zwischen Japan und diesen Landern, der 

ein Drittel des gesamten japanischen Auben- 

handels ausmacht).

Ein Modell, wie es hier entwickelt ist, ware 

eine Rlickkehr zum Konzept regionaler Einflub- 

spharen. Ein solcher Entwurf ist mit Chinas 

weltrevolutionarer Strategic, die die Welt nicht 

nach regionalen Einflubsphiiren, sondern nach 

Zwischenzonen aufteilt und in ein grobes Stra- 

tegiekonzept hineinstellt, kaum vereinbar. 

Trotzdem haben sich inzwischen starke Verbin- 

dungen zwischen Japan und dem pazifischen 

Asien herausgebildet - eine Entwicklung, mit 

der China sich auf lange Sicht wahrscheinlich 

arrangieren mub. Bereits heute gibt es eine An- 

zahl iiberregionaler Organisationen in diesem Be- 

reich, so z.B. die 1967 auf flinf Mitglieder (In- 

donesien, Singapore, Malaysia, Thailand und 

die Philippinen) erweiterte ASEAN. 1965 wur- 

de iiberdies die Asian Development Bank in 

Manila gegriindet, der 31 Staaten, darunter 19 

asiatische Nationen, angehoren und in der Ja

pan einen ganz wesentlichen Einflub auslibt. 

(Auch ihr Priisident ist Japaner.)

Bereits diese Gruppierungen aber sind wiederum 

dabei, in einer noch groberen Pazifischen Ge- 

meinschaft aufzugehen, wie ja liberhaupt - grob 

gesprochen - die groben Meere zu Kristallisa- 

tionspunkten internationaler Systeme werden 

konnten. Schon jetzt zeichnen sich atlantische, 

indische und pazifische Aktionsmuster ab. Der 

Pazifik z.B., auf den es im vorliegenden Zusam- 

menhang besonders ankommt, und der bis zum 

Zweiten Weltkrieg noch als trennendes Hinder- 

nis zwischen den Kontinenten empfunden wur- 

de, labt die Anliegerstaaten heute im Zeichen 

der schnellen Verbindungen, des Container - 

Verkehrs, der gemeinsamen Verkehrssprache 

Englisch und der Massenkommunikationsmittel 

zu einer “Pazifischen Gemeinschaft” zusammen- 

wachsen. Vorlaufer dieser Entwicklung ist 

auch hier die Wirtschaft, vor allem der intensive 

Handel zwischen Japan, Australien und den 

USA. Japan ist u.a. in der Lage, Stahl aus ame- 

rikanischem Eisenerz nach Verhiittung im eige- 

nen Land billiger in den Vereinigten Staaten 

abzusetzen, als er dort hergestellt werden konn

te. Uber dcr wirtschaftlichen Basis, die freilich 

zwischen den Anliegerstaaten noch recht un- 

gleich entwickelt ist, beginnt sich bereits ein 

organisatorischer und bewubtseinsmabiger Uber- 

bau herauszubilden. Schon entstehen pazifische 

Organisationen wie die ASPAC oder etwa der 

“Ausschub fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit 

im Pazifischen Becken” sowie ein “pazifisches 

Bewubtsein”, das u.a. in der 1969 gegriindeten 

Zeitschrift “Pacific Community” gepflegt wird.

Ein selbstandiges Japan als Ordnungsmacht, 

das sich als eine Art Lokomotive fiir die Pazi

fische Gemeinschaft bewahrt, diirfte also fiir 

die neue japanische Generation die Funktion 

einer realen Utopie iibernehmen. Japan wird 

sich dabei bewubt sein miissen, dab es in Siid- 

ostasien ahnlich an Ansehen verlieren konnte 

wie die USA in Lateinamerika. Behutsamkeit 

und Taktgefiihl, die dazu beitragen konnten, 

die neu aufgebrochenen Erinnerungen an die 

verblabte “Grobasiatische Wohlstandssphare” 

vernarbert zu lassen, werden fiir Japan oberste 

Regel sein miissen.

Entscheidend fiir die Realisierung solcher Ziele 

wird u.a. auch das Verhalten Chinas sein. Wird 

China fortfahren, mit Mitteln der linken Strate

gic, d.h. der Unterstiitzung von Volkskriegen, 

sowie der rechten Strategic (maximale Isolie

rung der Supermachte, u.a. auch Japans, durch 

maximale Vereinigung der Zwischenzonen) die 

etablierte Weltordnung zu revolutionieren, oder 

wird es sich, wenn sich seine Vorstellungen der 

nationalen Renaissance eines Tages erfiillen, mit
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den sich entwickelnden neuen Strukturen, vor 

allem mit der sich abzeichnenden Pazifischen 

Gemeinschaft, abfinden? Wird die Frage also 

auf lange Sicht lauten miissen: “Asien: China 

o d e r Japan”, oder aber wird man feststellen 

konnen, dafi China u n d Japan eines Tages an
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DER ANNAHERUNGSPROZESS JAPAN - VR CHINA

Startpunkt: drei Vertrage

“Die beiden vertragschliefienden Parteien verpflichten 

sich, gemeinsam alle ihnen zur Verfiigung stehenden 

notwendigen Mafinahmen zu treffen, um eine Wieder- 

holung der Aggression und eine Verletzung des Frie

dens seitens Japans oder irgendeines anderen Staates, 

der sich mit Japan unmittelbar oder miltelbar zu Ag- 

gressionsakten verbinden sollte, zu verhindern.” (1)

Dieser Satz aus Artikel 1 des “Vertrags zwischen 

der Volksrepublik China und der Union der So- 

zialistischen Sowjetrepubliken uber Freund- 

schaft, Biindnis und gegenseitigen Beistand” 

(unterzeichnet am 14.2.1950) gibt einen Hin- 

weis auf die dutch die Kriegserfahrungen geprag- 

te Einstellung der Regierung in Peking gegeniiber 

Japan kurz nach der Griindung der VRCh.

Wenn sich auch dieser Vertrag infolge der poli- 

tischen Entwicklung seit 1958 iiberlebt hat, so 

sind doch die chinesischen Angste gegeniiber 

einem japanischen Militarismus nicht gewichen; 

sie wurden wahrend der jetzt zu Ende gegange- 

nen Ara Sato wieder aufgeriihrt, vor allem dutch 

die selbstbewufitere Au&enpolitik der Japaner 

seit der beriihmten Rede Satos vom Januar 1969 

zur Auhenpolitik Japans.

Als ein weiterer Vertrag, der einer raschen posi- 

tiven Entwicklung des VRchinesisch-japanischen 

Verhaltnisses nach dem Kriege entgegenstand, 

ist der Friedensvertrag von San Francisco (un

terzeichnet am 8.9.1951) anzusehen, der von 48 

Staaten, aber weder von der VRCh noch von 

der Sowjetunion unterzeichnet worden ist.

Im Gefolge dieses Vertrages, der am 28.4.1952 

in Kraft trat, unterzeichnete Japan mit der Re- 

publik China auf Taiwan einen separaten Frie

densvertrag, der ebenfalls am 28.4. abgeschlos- 

sen wurde. Der damalige Ministerprasident, 

Shigeru Yoshida, gibt folgende Uberlegungen, 

die ihn bei der Frage bescnaftigten, welches Chi

na er zum Signatarstaat eines cliinesisch-japani- 

schen Friedensvertrages wiihlen sollte, in seinem 

Buch “Japans Decisive Century” (2) wieder:

Mit dem Eintritt chinesischer Bodenstreitkrafte 

in den Koreakrieg seien die USA besonders 

empfindlich geworden gegen jede Annaherung 

eines Staates der “freien Welt” an die VRCh. Es 

sei daher fur Japan unerlafilich geworden, vor 

Ratifizierung des Friedensvertrages von San 

Francisco dutch den US-Senat verbindlich zu 

erklaren, dab nur ein Friedensvertrag mit der 

Republik China von Japan unterzeichnet werden 

wurde.

Obwohl das Hoheitsgebiet der Regierung Chiang 

Kai-sheks eng begrenzt gewesen sei, so sei es 

doch diese nationalchinesische Regierung gewe

sen, mit welcher sich Japan seit Juli 1937 im un- 

erklarten Kriegszustand befunden habe; dieses 

China sei ein emflu&reiches Mitglied der Ver- 

einten Nationen gewesen, und Japan hatte iiber- 

dies die freundlicne Haltung dieser Regierung 

gegeniiber Japan nach dem Kriege nicht iiberge- 

hen konnen.

Andererseits sollte Japan aber, nach Yoshidas 

Aussage, die Moglichkeit behalten, Kontakte mit


