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Dieser Band beginnt mit einer provokanten 

Aussage, die es von da an zu verteidigen 

gilt. „Das gegenwartige Japan ist ein Immig- 

rationsland“ (S. 1) heiBt es da. Es sei 

sogleich resiimiert, dass es dem Autor uber 

weite Strecken gelingt, iiberzeugende Argu- 

mente fur diese These anzufuhren. Die tat- 

sachlichen Zahlen scheinen ihm zu wider- 

sprechen, denn deutlich weniger als zwei 

Prozent der Gesamtbevblkerung Japans 

besitzen einen auslandischen Pass. Fur 

Chiavacci ist dies nichts weiter als der Aus- 

druck dessen, dass Japan sich den „Mythos 

ein Nichtimmigrationsland zu sein“ (S. 272) 

noch immer leiste.

Das Buch ist chronologisch aufgebaut. Auf 

einen generellen historischen Uberblick, der 

sowohl die Zuwanderungsbewegungen der 

Kolonialzeit als auch der unmittelbaren 

Nachkriegsjahre apspricht und damit die 

Wurzeln von Japans koreanischer Minder- 

heit erlautert, folgen umfassende Ausfuh- 

rungen zu den 1970er und 1980er Jahren. 

Das wirtschaftliche Hochwachstum hatte 

sich mittlerweile in Japans Bilanzen fest 

etabliert; dennoch blieb eine Liberalisierung 

der Zuwanderungspohtik aus. Dass Japan in 

dieser Phase, anders als beispielsweise 

Deutschland, ohne Gastarbeiterprogramm 

auskam, fuhrt in der Fachliteratur zu einer 

„Betrachtung Japans als eine Art real existie- 

rendes Beispiel fur den Idealtyp eines 

Nichtimmigrationslandes“ (S. 75).

Chiavacci fragt nach den Hintergriinden der 

ausbleibenden Liberalisierung. Seine Per- 

spektive ist dabei zweigeteilt: zum einen 

interessieren ihn die Positionen der zentralen 

Akteure in Japans Zuwanderungspohtik. Als 

solche macht er einige Ministerien aus - 

etwa die Ministerien fur Justiz, fur Arbeit, 

fur Wirtschaft und fur AuBeres - sowie 

Japans langjahrige Regierungspartei LDP 

(Liberaldemokratische Partei Japans) und 

einschlagige Lobbygruppen, alien voran den 

Wirtschaftsverband Nippon Keidanren, 

Japans Klein- und Mitteluntemehmen und 

Gewerkschaften. Zum anderen blickt 

Chiavacci stets auf Japans Internationale 

Einbettung und insbesondere auf die Ent

wicklung der Migrationsfliisse in Ostasien.

Dass in den 1970er und 1980er Jahren groBe 

Zuwanderungsbewegungen nach Japan aus- 

blieben, schreibt Chiavacci denn auch zum 

einen dem starken Widerstand einiger zent- 

raler Akteure dieses Politikfeldes in Japan zu 

und andererseits den in diesen Jahrzehnten 

noch fehlenden regionalen Rahmenbedin- 

gungen. Erst in den spaten 1980er Jahren 

begann die Transformation Ostasiens „von 

einer Nichtmigrationsregion in eine Migrati- 

onsregion“ (S. 89). Verantwortlich dafur 

seien „erstens die wirtschaftliche Entwick

lung und regionale Integration in Ostasien 

und zweitens der relative Nachfrageeinbruch 

in der Golfregion“ (S. 89). Es mutet ein we- 

nig ironisch an, dass in der Innenschau der 

Analyse dem klassischen Push/Pull-Modell 

der Migrationsstudien - der rein 

okonomischen Betrachtung von Nachfrage 

und Angebot in Migrationsflussen - durch 

Einbindung einer Vielzahl von Akteuren und 

ihren Intentionen abgeschworen wird, dieses 

Modell aber in der AuBenschau der Analyse 

zugleich Anwendung findet.

Die Zweiteilung der Analyseperspektive 

setzt sich in den folgenden Kapiteln zur 

ersten groBen Immigrationsdebatte und 

Reformwelle um 1990 (Kapitel 4), zu einer 

Phase der Stagnation nach dem Platzen der 

Wirtschaftsblase (Kapitel 5) und zu einer 

zweiten Immigrationsdebatte mit Beginn der 

Jahrtausendwende (Kapitel 6) fort. Sie ges- 

tattet der Leserschaft Einblicke in Interde- 

pendenzen zwischen Innen- und AuBenpoli- 

tik. Exemplarisch werden diese etwa am 

Praktikantensystem dargestellt, welches un- 

ter dem Deckmantel von Japans intematio- 

naler Entwicklungszusammenarbeit de facto 

die Zuwanderung Niedrigqualifizierter uber-
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wiegend aus China ermoglicht. Oder auch 

am Schlupfloch der Zuwanderung von 

Japanischstammigen, die meist aus den 

Mittelschichten Brasiliens und Perus stam- 

men und sich in Japan allzu oft als Fabrikar- 

beiter verdingen.

Die politischen Anspriiche der zentralen 

Akteure kreisen in den genannten Beispielen 

immer wieder um wirtschaftliche Interessen 

einerseits und das Diktum des Schutzes der 

offentlichen Sicherheit andererseits. Neu 

hinzugekommen in der zweiten Immigrati- 

onsdebatte ist zudem Japans demographi- 

scher Wandel als Argument derjenigen, 

welche die Zuwanderung intemationaler 

Arbeitskrafte after Qualifikationsstufen als 

ultima ratio der Debatte etablieren wollen. 

In der regionalen Perspektive findet sich 

dieser neue Aspekte der Zuwanderungspoli- 

tik bereits in bilateralen Abkommen liber 

wirtschaftliche Zusammenarbeit manifes- 

tiert, welche die Zuwanderung von Pflege- 

fachkraften aus Indonesien und aus den 

Philippinen nach Japan ermoglichen.

Chiavacci gelingt mit diesem Buch ein Pla- 

doyer fur die Anerkennung Japans als Im- 

migrationsland. Er weist wiederholt auf die 

strukturelle Abhangigkeit einzelner Sektoren 

des japanischen Arbeitsmarkts von Arbeits- 

migranten hin. Ebenso auf die Implikationen 

regionaler Entwicklungen auf die Reformen 

von Japans Zuwanderungspolitik. Wollte 

man dennoch eine Kritik anbringen, dann 

die, dass der Autor das Thema der Integra

tion groBtenteils ausklammert. Die Nicht- 

existenz integrationspolitischer MaBnahmen 

in Japan mag als Gegenargument fur das 

Postulat vom Immigrationsland Japan ange- 

fuhrt werden. Selbst wenn Japan - so wie es 

der Autor vorschlagt - lediglich ein „wider- 

williges Immigrationsland in einer wider- 

willigen Immigrationsregion“ (S. 273) ist.
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Dieser Sammelband, herausgegeben von den 

Osnabriicker Sozialwissenschaftlem Gyorgy 

Szell und Roland Czada, vereint Aufsatze 

namhafter deutscher und japanischer Wis- 

senschaftler, die zumeist anlasslich der im 

November 2011 gemeinsam von der For- 

schungsstelle Japan an der Universitat Osna- 

briick und der Volkshochschule Osnabriick 

ausgerichteten Konferenz „Japan nach der 

Katastrophe - eine strahlende Zukunft?“ 

vorgetragen wurden. Die zentralen Frage- 

stellungen, welche Auswirkungen die Drei- 

fachkatastrophe (Erdbeben, Tsunami und 

Reaktor-GAU) auf die Wirtschaft, Politik, 

auf die Technologieentwicklung, insbeson- 

dere im Energiebereich, sowie auf die inter

nationale Zusammenarbeit hat, werden in 

dem Buch in drei Schwerpunktblbcken - 

Wirtschaftskrise und Umwelt, Gesellschaft, 

Politik - behandelt.

Die Einleitung eines der beiden Herausgeber 

(G. Szell) bietet einen konzisen Uberblick 

fiber die letzten 150 Jahre japanischer 

Geschichte, als das Land seit der Meiji-Ara 

(ab 1868) seine lange verfolgte Abschottung 

nach auBen zugunsten einer Politik revi- 

dierte, die gemaB der Devise „Reiches Land, 

starke Armee“ auf Expansion und Annexion 

ebenso setzte wie auf die Zurichtung einer 

Irmenpolitik im Geiste eines rigiden biiro- 

kratischen Zentralismus. Die, die beides bit- 

terst am eigenen Leib erfahren mussten, wa- 

ren die „Kellerkinder“ des 20. Jahrhunderts, 

die Koreaner. Nicht nur wurde Korea 1910 

eine Kolonie Japans und nach Ende des 

Zweiten Weltkriegs geteilt. Auch im Zuge 

des groBen Kanto-Erdbebens im Jahre 1923 

mussten Koreaner als Sundenbbcke herhal- 

ten. Und ein GroBteil der Hibakusha, der 

iiberlebenden Strahlenopfer von Hiroshima 

und Nagasaki, waren zwangsverschleppte 

Koreaner, die im Lande ebenso geachtet 

blieben wie in ihrer urspriinglichen Heimat.




