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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.

Amo Kohl

Simone Heidegger: Die Frau im japanischen Buddhismus der Kamakura-Zeit 

Kopenhagen: The Seminar for Buddhist Studies, 1995 (SBS Monographs; 4), 151 S.

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-
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lichkeiten des Buddhismus der Zeit wird untersucht, welches Frauenbild sich aus 

deren Schriften ablesen laBt und inwieweit Frauen in ihre religidsen Aktivitaten ein- 

bezogen waren. AuBerdem wird ein AbriB uber die Entwicklung der Nonnentempel 

gegeben. Ein Zeichenglossar findet sich am Ende des Buches.

Heidegger, deren Arbeit im wesentlichen auf Auswertung japanischer Sekundarlite- 

ratur beruht, setzt sich kritisch mit einigen Klischees auseinander. So weist sie dar- 

auf hin, daB die haufig vertretene These von der "Fortschrittlichkeit" des Kamakura- 

Buddhismus im Vergleich zum alteren Buddhismus beziiglich der Stellung der Frau 

nicht ohne weiteres tiberzeugt, auch wenn dies von den Anhangem der "neuen" 

Schulrichtungen gem behauptet wird. Auch greift sie die Frage auf, ob der Kama- 

kura-Buddhismus selbst nicht zu sehr unter dem Aspekt des "Neuen" interpretiert 

wird und wer tiberhaupt Vertreter dieses "neuen Buddhismus" sein soil. Entspre- 

chend fuhrt sie nicht nur die Grunder neuer Schulrichtungen als Reprasentanten an, 

sondern auch herausragende Persbnlichkeiten alterer Schulen. Beziiglich der umge- 

kehrten These, namlich daB im Rahmen der Konfuzianisierung der Gesellschaft und 

damit einhergehend der gesellschaftlichen Abwertung der Frau eine entsprechende 

negative Parallelentwicklung im Buddhismus stattgefunden habe, ergeben sich 

ebenfalls Fragezeichen. Das Problem der Diskriminierung ware so leicht auf das 

historische Umfeld abzuwalzen. Einiges deutet darauf hin, daB Frauen besonders am 

Ende der Kamakura-Zeit religibs aktiver werden konnten. Auch wurden sie von 

seiten der Manner in zentrale religiose Aktivitaten einbezogen. Insofem laBt sich 

eher fur den Kamakura-Buddhismus eine Parallele von Zuwendung zum Volk und 

starkerer Berticksichtigung der Frauen aufstellen. Die Zusammenhange waren, wie 

sich daraus ergibt, wesentlich komplexer, wie auch Frauenbild und konkrete Situa

tion der Frauen im Buddhismus, ob im Laienstand oder als Nonne, sich nicht unbe- 

dingt entsprachen.

Heidegger raumt ein, daB es insbesondere zur Lebensrealitat von Buddhistinnen des 

vormodemen Japan noch zu wenig gesicherte Erkenntnisse gibt und die Mate- 

riallage entsprechend durftig ist. Daher liegt der Schwerpunkt der Untersuchung 

zwangslaufig auf der theoretischen Seite. Dabei wird deutlich, daB die explizite Er- 

brterung der "Frauenfrage" in den Schriften japanischer Buddhisten meist apologeti- 

sche Hintergrtinde hat. Entweder soil bewiesen werden, daB "sogar" Frauen mit der 

je eigenen Lehre erldst werden kbnnen, womit ein Universalanspruch begriindet 

wird und Frauen als Anhanger (und Stifter) angesprochen werden sollen, oder die 

Diskriminierung von Frauen wird in Abgrenzungsabsicht den anderen buddhisti- 

schen Richtungen vorgehalten. Bezeichnenderweise wurden kanonische Texte, die 

ein positives Frauenbild vermittelten, nicht herangezogen, was die These der rheto- 

rischen Verwendung des Frauenthemas sttitzt.

Daraus ergibt sich das vordergriindige Paradox, daB gerade mit der Thematisierung 

der Erlbsungsfahigkeit der Frau im Kamakura-Buddhismus die Vorstellung von der 

Frau als "Problemfall" allgemein verbreitet wurde. In jedem Fall blieb die Frau im 

Schrifttum der japanischen Buddhisten der Kamakura-Zeit weitgehend Objekt, da 

kaum Stellungnahmen von buddhistischen Frauen vorliegen.

Soweit sich Daten fur die konkrete Situation der Nonnen auffmden lassen, zeigt sich 

die Tendenz, Nonnenklbster an Mbnchsklbster zu koppeln, was in der Regel Unter-



98 ASIEN, (Januar 1998) 66

ordnung bzw. Hilfsfunktionen (z.B. Waschewaschen fur die Mbnche) bedeutete. 

Ansonsten hatten die Nonnentempel auch die Funktion, alleinstehende (z.B. verwit- 

wete) Frauen zu versorgen, wobei diese sich besonders um das Seelenheil der 

verstorbenen Familienmitglieder kiimmerten. Allerdings gibt es auch Hinweise auf 

eigenstandige religiose Aktivitaten.

Heideggers Studie ist zwar im Wesentlichen auf die Kamakura-Zeit bezogen, hilft 

aber auch zu einem erweiterten Verstandnis der Frau im heutigen japanischen Bud- 

dhismus, da sich die verschiedenen Denominationen an den Frauenbildern in den 

Schriften der jeweiligen Grunder oder Exponenten orientieren. Dementsprechend 

hat auch der Grobteil der japanischen Forschung zur Stellung der Frau im Buddhis- 

mus, die Heidegger auswertet, seinen Platz in der heutigen Suche nach einer Neu- 

bewertung der eigenen buddhistischen Tradition, wobei sich zunehmend Frauen 

engagieren um auszuloten, wo ihre Rolle im zukiinftigen japanischen Buddhismus 

liegen kbnnte.

Das Buch ist klar gegliedert und gut lesbar mit der Einschrankung, dab die zahlrei- 

chen japanischen Termini fur einen nicht fachspezifisch vorgebildeten Leser die 

Lektiire erschweren diirften.

Gotelind Muller

Hilaria Gossmann: Schreiben als Befreiung. Autobiographische Romane und 

Erzahlungen von Autorinnen der Proletarischen Literaturbewegung Japans

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996, 309 S. (laponia Insula. Studien zu Kultur 

und Gesellschaft Japans, Bd.4)

"Schreiben als Befreiung" ist eine solide Studie zu drei japanischen Autorinnen 

Miyamoto Yuriko (1899-1951), Sata Ineko (*1904) und Hirabayashi Taiko (1905- 

1972), alle wichtige Vertreterinnen der sogenannten Proletarischen Literatur, die 

eine der Hauptstrbmungen der japanischen Vorkriegsliteratur darstellt. Beachtlich 

an der Arbeit, eine erweiterte und aktualisierte Fassung der Dissertation von 1992, 

ist zunachst die Fulle von Primartexten, die die Verfasserin erschliebt - drei Ro

mane, die alleine schon fast tausend Seiten zahlen und die man, wohl weil viele den 

Leseaufwand scheuen, seiten besprochen findet, diskutiert Gossmann im Kapitel zu 

Miyamoto Yuriko. Eine weitere Besonderheit ist, dab die Schriftstellerinnen, die 

man bisher jede nur fur sich sah, miteinander in Bezug gesetzt werden. Wie ergiebig 

eine solche komparatistische Herangehensweise sein kann, zeigt dieser Band.

Gossmann setzt den Akzent da, wo sich die japanische Literaturwissenschaft noch 

wenig engagiert hat: im Bereich der Genrefrage und bei einer Analyse mbglicher 

Charakteristika weiblichen autobiographischen Schreibens; ihr liegt daran, das japa

nische Deutungsmuster zu durchbrechen und Leben und Werk der Autorinnen nicht 

unbedingt als kongruent zu betrachten, denn "[a]uch wenn die Figuren als alter ego 

der jeweiligen Autorin bezeichnet werden kbnnen, handelt es sich selbstverstandlich 

nicht um simple Spiegelbilder" (S. 9). Wenn Gossmann im ersten Teil ihrer Arbeit 

iiberlegt, wie weibliches autobiographisches Schreiben in Japan zu definieren ware, 

bezieht sie die Ergebnisse anglistischer und germanistischer Forschung, die der


