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Verkehrsverhaltnisse in vielen GroBstadtregionen der betrachteten Lander, sondern 

auch die drohenden bkologischen Konsequenzen sollten nicht nur die verantwortli

chen Poiitiker, sondern vor allem auch die Untemehmen zur Entwicklung von Ver- 

kehrskonzepten veranlassen, die als sinnvolle Antworten auf den wachsenden 

Wunsch nach Mobilitat geeignet sind. "Konkurrenzvorteile durch angepaBte Unter- 

nehmenspolitik" heiBt nach Kiefer das Gebot der Stunde. Er spart deshalb auch nicht 

mit Kritik an den entsprechenden Interessensverbanden, die seiner Meinung nach 

gemaB dem Motto "Business as usual" versuchen, bislang verfolgte und scheinbar 

erfolgreiche Konzepte einfach auf die globale Ebene zu ubertragen.

Angereichert ist die Studie mit einer Vielzahl anschaulicher Graphiken und Tabellen 

(die jedoch mitunter das "Schubkastendenken" befbrdem, das der Autor an vielen 

Stellen zu Recht kritisiert). Dariiber hinaus hat Kiefer jedes Landerkapitel mit einer 

Anzahl von relevanten Adressen erganzt. Zum Nachschlagen findet sich ein ergiebi- 

ger Literaturteil am Ende der Untersuchung. Vorteilhaft ist sicherlich auch der an- 

genehme Schreibstil des Autors, der es versteht, den Leser sachlich zu informieren 

und gleichzeitig spannend zu berichten. Allerdings hatte die Studie durch eine sorg- 

faltigere Endredaktion zusatzlich gewonnen.
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Beide Bande setzten sich mit dem Stand und den Problemen zentraler Aspekte des 

vietnamesischen Reformprozesses mit Schwerpunkt auf der bkonomischen Ent

wicklung auseinander.

Der von Yuen, Freeman und Huynh herausgegebene Band besteht aus zwei gleich- 

gewichtigen Teilen, deren erster sich mit der Reform von Staatsbetrieben in Viet

nam befaBt, wahrend der zweite Teil Erfahrungen einiger ASEAN-Lander sowie 

Japans mit der Privatisierung von Staatsbetrieben diskutiert. Der Sammelband geht 

auf einen vom ISEAS zusammen mit dem Komitee fur Wirtschaftsreform Vietnams 

im September 1995 veranstalteten Workshop zuriick. Insofem die Beitrage des er- 

sten Teils von hochrangigen Experten bis hin zum Ministerrang verfaBt wurden, 

spiegeln sie den derzeitigen Stand der wirtschaftspolitischen Diskussion in Vietnam 

wieder.

Im ersten, durchaus programmatisch zu verstehenden Beitrag sprechen Phan Van 

Tiem/Nguyen Van Thanh die Hauptprobleme an, mit denen sich der Staatssektor 

derzeit konfrontiert sieht, formulieren die im Zuge einer Reform zu realisierenden 

Ziele und erlautem dazu notwendige wirtschaftspolitische MaBnahmen. Den Auto- 

ren zufolge sollen Staatsbetriebe "play the leading role in Vietnam's mixed



94 ASIEN, (Januar 1998) 66

economy" (S. 4). Der Privatwirtschaft, die 1995 liber 60% des GDP erwirtschaftete, 

wird damit implizit nur eine sekundare Rolle zugewiesen. Als Hauptprobleme nen- 

nen die Autoren u.a. die unklare Positionsbestimmung des Staatssektors in der viet- 

namesischen Volkswirtschaft, die starke Streuung des staatlich investierten Kapitals 

auf zu viele verschiedene Bereiche, die geringe Effizienz der Staatsbetriebe, Unei- 

nigkeit liber die einzelnen Elemente einer Reform des Staatssektors und die Struktur 

des Managements von Staatsbetrieben. Angesichts des ambitionierten Ziels, Viet

nam innerhalb von maximal 25 Jahren zu einem Industrieland zu entwickeln, setzen 

die Autoren fur eine Realisierung des langst liberfalligen Untemehmensreformpro- 

gramms einen Zeitrahmen von 5-7 Jahren.

Der folgende Beitrag von Nguyen Ngoc Tuan, Ngo Tri Long und Ho Phuong ver- 

mittelt einen konzisen Uberblick liber den Staatssektor, der im Industriebereich am 

starksten und im Agrarbereich am schwachsten present ist. Zur Effizienz der zwi- 

schen 1989 und 1994 von rund 12.300 auf 6.264 reduzierten Staatsbetriebe liegen 

unterschiedliche Angaben vor. Wahrend die Autoren von 9% Verlust erwirtschaf- 

tenden Staatsbetrieben ausgehen, meldete die Vietnam Investment Review Anfang 

1997 unter Berufung auf Regierungsquellen, dab nach wie vor etwa ein Drittel der 

Betriebe rote Zahlen schreibe, wahrend ein weiteres Drittel in der Gewinnzone ar- 

beite. Bei der bekannten Ungenauigkeit der vietnamesischen Statistiken muB jedoch 

offen bleiben, wieweit solche Zahlen die Realitat widerspiegeln. Da die einzuleiten- 

den ReformmaBnahmen u.a. von der Genauigkeit solcher Zahlen abhangen, wird 

deutlich, wie schwierig eine Reform des Staatssektors ist.

Beide Beitrage verdeutlichen das vietnamesische Interesse am "stidkoreanischen 

Modell" mit einigen groBen, die Wirtschaft dominierenden Untemehmensgruppen, 

denen unzahlige kleine Privatbetriebe als Zulieferer dienen. Es ware interessant, der 

Frage nachzugehen, ob dahinter neben einem bkonomischen Kalklil auch die politi- 

sche Uberlegung steht, den privatwirtschaftlichen Bereich begrenzt zu halten und 

ihn in Abhangigkeit vom Staatssektor zu bringen, um dem sich abzeichnenden Ent- 

stehen einer privatuntemehmerischen Mittelschicht mit eigenen politischen Ansprli- 

chen entgegenzusteuem. Bei unserer Untersuchung der vietnamesischen Privatun- 

temehmerschaft wurde von den befragten Unternehmem in der Tat wiederholt der 

Vorwurf geauBert, der Staat verhindere bewuBt ein Wachstum der Privatbetriebe 

liber eine bestimmte Grenze hinaus.

Einen Leitfaden durch das Dickicht der zahllosen Verordnungen und Reformschritte 

hinsichtlich des Staatssektors seit 1981 bieten Nguyen Van Huy/Tran Van Nghia, 

wahrend sich Le Dang Doanh mit dem gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen die 

staatlichen Betriebe wirtschaften, auseinandersetzt. Die unter den veranderten Be

dingungen der "sozialistischen Marktwirtschaft" erwtinschte Gleichheit der einzel

nen Untemehmensformen vor dem Gesetz wurde bisher (theoretisch) realisiert 

durch das Konkursgesetz 1993 und das Gesetz liber Staatsuntemehmen 1995. Leider 

wird von Doanh die in der Praxis nach wie vor anzutreffende Diskriminierung des 

Privatsektors nicht weiter thematisiert.

Die positiven wie negativen Erfahrungen Japans auf dem Gebiet der Privatisierung 

von Staatsuntemehmen beleuchtet Kiyoshi Nakamura an den Beispielen der Nippon 

Telegraph and Telephone Public Corporation NTTPC und der Japan National Rail-
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ways JNR. Obgleich diese Staatsbetriebe vor ihrer Privatisierung mit ahnlichen Pro- 

blemen wie die vietnamesischen zu kampfen hatten, hiitet sich der Autor zu Recht 

davor, die japanischen Erfahrungen einfach auf die vietnamesischen Verhaltnisse zu 

iibertragen. Er beschrankt sich darauf, einige allgemeine Lehren fur den vietnamesi

schen Fall zu ziehen (z.B. Errichtung eines von Interessengruppen unabhangigen 

Reformkomitees).

Faisal R. Harahap behandelt die Reform des indonesischen Staatssektors unter ei- 

nem sehr weit gefassten Begriff von Privatisierung, die allgemein definiert wird als 

"a move towards a more market-oriented economy" (S. 103). Der Autor sieht sich 

zu diesem umfassenden Privatisierungsverstandnis gezwungen, da eine mit Vietnam 

vergleichbare Privatisierung des Staatssektors (im Sinne einer Anderung der Eigen- 

tumsverhaltnisse) in Indonesien aus diversen Grunden derzeit weder durchfuhrbar 

noch beabsichtigt ist. (Angesichts dessen erscheint der Beitrag im vorliegenden 

Band etwas deplaziert.)

Mukul G. Asher untersucht die Beziehungen zwischen Staats- und Privatsektor in 

den ASEAN-Landern vor dem Hintergrund der Reform von Staatsbetrieben. Aus 

einer Analyse der fachwissenschaftlichen Privatisierungsdebatte zieht er den SchluB, 

daB nicht Eigentumsverhaltnisse, sondern der Grad des Wettbewerbs das wichtigste 

Reformelement sei.

Mit der in einzelnen Beitragen bereits mehrfach angesprochenen Korporatisierung 

von Staatsbetrieben als Privatisierungsstrategie setzt sich Ian Thynne systematisch 

auseinander. Er unterscheidet zwischen den beiden Hauptformen der "statutory cor

poratization" und der "certified corporatization", deren Charakteristika anhand der 

Eigentumsstruktur, Finanzierung, Management sowie Regel- und Kontrollmecha- 

nismen dargelegt werden. In einem abschlieBenden Kapitel versuchen die Heraus- 

geber, ein Fazit aus den einzelnen vorgestellten Positionen zu ziehen.

Der umfassenderen Frage nach den Entwicklungsaussichten Vietnams widmet sich 

der von Suiwah Leung herausgegebene Sammelband, der aus der alljahrlich an der 

Australian National University stattfindenden Vietnam Update Conference des Jah- 

res 1995 hervorging. Eindrucksvoll demonstriert Le Dang Doanh anhand eines Ver- 

gleichs mit Osteuropa und China die bkonomischen Erfolge Vietnams seit Einfuh- 

rung von doi moi. Der Wandel ist seiner Meinung nach bereits so tiefgreifend, daB 

er die Entwicklung als irreversibel ansieht. Wie Phan Van Tiem (s.o.) erkennt auch 

Doanh in der Frage nach der zukiinftigen Rolle des Staatsektors das Elauptproblem 

des Reformkurses, ohne darauf allerdings eine Antwort geben zu kbnnen. Das lang

same, aber stetige Anwachsen des Anteils des Staatsektors am BSP sowie die Tatsa- 

che, das die iiberwiegende Mehrzahl der auslandischen Joint Ventures mit Staatsbe

trieben geschlossen werden, halt der Autor fur problematisch, da es das Wachstum 

des dynamischen Privatsektors, "the driving force behind the growth of manufac

turing industries in the Asian ’tigers'" (S. 18), behindere.

AusmaB und Folgen des Reformprozesses im agrarwirtschaftlichen Bereich analy- 

siert iiberzeugend Nguyen Tri Khiem. Dabei zeigt sich, daB die Bauem oft die staat- 

licherseits gezogenen Grenzen uberschritten, wie etwa im Faile von Landverkaufen, 

die trotz Verbots stattfanden (und noch stattfinden).
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Obwohl im Mittelpunkt von doi moi Wirtschaftsreformen stehen, wurden in be- 

grenztem Umfang auch politische Reformen durchgefiihrt, deren Verlauf in den 

90er Jahren Thaveeporn Vasavakul im Hinblick auf die Regierungsinstitutionen und 

den politischen Prozeb analysiert. Die politische Reform, die auf eine Starkung des 

Staatsapparates durch eine Rezentralisierung abzielt, stellt nach Ansicht der Autorin 

eine Reaktion auf die in den 80er Jahren einsetzende Verquickung von politischen 

und bkonomischen Interessen vor allem auf mittlerer und unterer Verwaltungsebene 

dar.

Die drei folgenden Beitrage befassen sich mit der Tatigkeit auslandischer Investoren 

in Vietnam unter bkonomischen und juristischen Gesichtspunkten. Nguyen Tuan 

Dung analysiert die vietnamesische Investitionspolitik gegeniiber dem Ausland vor 

dem Hintergrund des intemationalen Standortwettbewerbs. Im Vergleich mit Indo- 

nesien und anderen ASEAN-Mitgliedem schaffe Vietnam, so Dung, ein attraktives 

Investitionsklima, das durch weitergehende Reformmabnahmen - deren Notwendig- 

keit Elizabeth Maitland auf der Basis eines Surveys von 19 australischen Joint 

Ventures in Vietnam belegt - noch an Zugkraft gewinnen kbnne. Die juristische 

Praxis in Vietnam beleuchtet Bui Kim Chi.

Wahrend der Band uber die Reform von Staatsbetrieben zumindest in einigen Bei- 

tragen gewisse Vorkenntnisse voraussetzt und somit mehr den Spezialisten an- 

spricht, bietet der zweite Band auch dem politisch interessierten Nicht-Spezialisten 

einen spannenden Einblick in zentrale Problembereiche der derzeitigen Entwicklung 

in Vietnam, wobei der Schwerpunkt auf der bkonomischen Entwicklung liegt.
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Die Studie von Simone Heidegger, hervorgegangen aus einer Magisterarbeit in Re- 

ligionswissenschaft an der Universitat Marburg, beleuchtet einen Aspekt des in 

letzter Zeit zunehmend aufgegriffenen Themas "Frau im Buddhismus". In einem 

ersten Teil geht die Verfasserin auf die kanonischen Aussagen beziiglich Frauen und 

ihren Heilsmbglichkeiten ein. Die haufig negativen Assoziationen zur Weiblichkeit 

bis hin zur Infragestellung der Erlbsungsfahigkeit von Frauen sowie verschiedene 

Ansatze, diese Vorbehalte zu iiberwinden, werden kurz aufgefuhrt. Das Hauptau- 

genmerk liegt auf den kanonischen Schriften, die in Japan besonderen Einflub aus- 

iibten. In einem zweiten Teil wird die Rolle der Frau im japanischen Buddhismus 

bis Ende der Heian-Zeit skizziert, wobei sowohl der gesellschaftliche Kontext als 

auch das allgemeine Frauenbild neben der konkreten Situation buddhistischer 

Frauen beriicksichtigt wird. Es zeigt sich, dab im friihen japanischen Buddhismus 

die Frauen noch eine vergleichsweise gefestigte Stellung hatten, die sie allmahlich 

im Laufe der Heian-Zeit einbiibten. Dabei spielten Probleme mit der Ordination 

ebenso eine Rolle wie die erweiterte Kenntnis buddhistischen Schrifttums, das eben 

teilweise frauendiskriminierende Passagen enthielt. Der dritte Teil der Arbeit ist 

dem Kamakura-Buddhismus gewidmet. Anhand einzelner herausragender Person-


