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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.

Gabriele Vogt

Gyorgy Szell, Roland Czada (Hgg.): 

Fukushima. Die Katastrophe und ihre 

Folgen

Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013. 292 S., 

EUR 44,95

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.
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Im ersten Schwerpunktblock zu Wirtschafts- 

krise und Umwelt geht es um die zentrale 

Frage, welche Lehren die Regierung in 

Tokio aus der Dreifachkkatastrophe in 

Fukushima gezogen hat und ob diese gar 

eine Kehrtwende in deren Energiepolitik 

einleitete. Udo E. Simonis (Berlin) pladiert 

mit Nachdruck fur eine „strategische Trias“ 

aus Effizienz - Suffizienz - Konsistenz, 

wodurch Japan „grundsatzlich zu einem 

attraktiven neuen Wohlstandsmodell werden 

(konnte)“ (S. 73). Gastautor Johan Galtung, 

Begriinder der Friedens- und Konfliktfor- 

schung, bemiiht eine andere Trias - „ein 

eisemes Dreieck von Partei, Biirokratie und 

Industrie als Trager der ultimativen Macht“ 

(S. 78 f.). Um eine solche herauszufordem, 

geschweige denn zu beschneiden, bedarf es 

eines langen Atems beziehungsweise anderer 

(als der langjahrig regierenden Liberaldemo- 

kratischen) Partei/en sowie einer wesentlich 

gestarkten Zivilgesellschaft. In „Rechnen 

mit dem Restrisiko: Fukushima 1“ weist 

Johannes Jaenicke unter Mitarbeit von 

Richard Abendroth (beide Erfurt) darauf hin, 

dass Haftungsbeschrankungen beziehungs

weise gar Haftungsausschlusse der Atom- 

kraftbetreiber aufgnlnd staatlicher Forder- 

politik kaum Interesse an einer Risikominde- 

rung schur(t)e. Die Autoren zeigen sich op- 

timistsch, weil aufgrund der Entwicklungen 

seit Marz 2011 „alles auf einen raschen 

Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der 

Kemenergie hin[deutet]“ (S. 99).

Fiinf Beitrage umfasst der zweite Schwer

punktblock zu gesellschaftlichen Aspekten 

der Dreifachkatastrophe. Yasuko Ishikawa 

(Tokio), eine Aktivistin der japanischen 

Friedensbewegung, skizziert in lebhaften 

Schilderungen den couragierten Kampf der 

Eltem in Fukushima, ihre Kinder vor Radio- 

aktivitat zu schutzen. Shuji Yamada und 

Yoshifumi Fujii von der Bunkyo Universitat 

in Fujisawa (Prafektur Kanawaga) riicken 

Biirgerberatungen und -beteiligungen sowie 

das vielfaltige Engagement von NROs (in 

Japan ist der Terminus NPO = Nichtprofit- 

organisation gelaufig) und Zivilgesellschaft 

ins Zentrum ihrer Betrachtungen. Erortert 

werden unter anderem Erhebungen in der 

Gemeinde Chigasaki, einem Ort mit etwa 

235.000 Einwohnem im GroBraum Tokio. 

Dort kam als paradoxes Resultat zutage, dass 

die meisten Burger auch nach den Katastro

phen am 11. Marz und Teilhabe an offentli- 

chen Foren staatlichen Instanzen noch 

immer Vertrauen entgegenbrachten, wenn- 

gleich die Behorden im Katastrophenmana

gement versagt hatten. Die Autoren weisen 

auf im intemationalen Vergleich groBe Defi- 

zite in der Ausgestaltung der japanischen 

Zivilgesellschaft hin, sehen aber im weiteren 

Katastrophenmangement auch und gerade 

die Chance, starker als jemals zuvor ent- 

scheidende Debatten im bffentlichen Raum 

anzustoBen und erfolgreiche Kampfe „von 

unten“ zu fuhren. Eine Einschatzung, die 

Daniel Joachim (Halle-Wittenberg) aufgrund 

intensiver Kontakte mit Friedensaktivisten 

vor Ort teilt. Eiichi Kido (Osaka) betrachtet 

die japanische Atompolitik hingegen als 

„einen Teil der Militarisierung“ (S. 184) 

seines Landes, woran „die profit- und 

gewaltorientierten Medienkonzeme“ einen 

betrachtlichen Anteil haben.

Den abschheBenden Schwerpunktblock zur 

Politik leitet Carmen Schmidt (Osnabriick) 

mit einer fundierten Betrachtung des Partei- 

ensystems in der Nachkriegszeit mit all 

seinen fur AuBenstehende arkan anmutenden 

Faktionen ein. Im Fokus ihrer Ausfuhrungen 

liegt die Politik der Demokratischen Partei 

Japans (DPJ), der es zwar nach Jahrzehnte 

wahrender Dominanz der Liberaldemokrati- 

schen Partei (LDP) gelang, eigene Regierun

gen zu bilden, aber keinen sich fundamental 

von dieser absetzenden Politikwechsel her- 

beizufuhren. Narahiko Ito (Tokio) geht 

scharf mit dem von der DPJ betriebenen Kri- 

sen-, besser Nicht-Krisenmanagement nach 

Marz 2011 ins Gericht. Paul Kevenhorster 

(Munster) sieht nach Fukushima nicht nur 

den Mythos der Sicherheit samtlicher 54 

japanischer Kemkraftwerke zerstort. Er anti- 

zipiert angesichts der Reaktion der politi- 

schen Klasse auf die Katastrophe uberdies 

eine langer anhaltende Systemkrise. Sein 

Fazit ist einem Zitat der Tageszeitung Asahi
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Shinbun entlehnt: „Japan muss sich neu 

erfinden und die Welt von neuem iiberra- 

schen!“ (S. 242) Dazu zahlt gewiss auch eine 

„griine Politik“, der Florian Zimmeck 

(Osnabriick) im Rahmen eines Japan- 

Studienaufenthalts nachspiirte. Wenngleich 

keine Analogien zum Entstehungsprozess 

Gruner Parteien in Europa statthaft sind, 

existiert in Japan das Potenzial zur Heraus- 

bildung einer solchen politischen Kraft.

In seiner Schlussbetrachtung resumiert der 

Koherausgeber Roland Czada ebenso infor- 

mativ wie kenntnisreich die Auswirkungen 

von Three Mile Island (1979), Tschemobyl 

(1986) und Fukushima. Als beklemmend 

bleibt anzumerken, dass bereits gut einein- 

halb Jahre nach der Dreifachkatastrophe - 

Mitte Dezember 2012 - mit Shinzo Abe 

wieder ein LDP-Ministerprasident in Tokio 

regiert, der unter fataler Doppel-Amnesie 

leidet: Abe ist nicht nur ein erklarter Befur- 

worter der Kemenergie, sondem auch ein 

Mann, der Japans Rolle wahrend des Zwei- 

ten Weltkriegs notorisch herunterspielt.

Die Herausgeber haben ein rundum gelun- 

genes und facettenreiches Opus vorgelegt, 

das im Sinne wechselseitigen Lemens und 

Erkenntnisgewinns gleichermaBen fur Um- 

weltaktivisten wie fur an der Geschichte, 

Politik und Wirtschaft Japans Interessierte 

erhellend ist.

Rainer Weming




