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kapitel hatte zusammenfuhren konnen. Der 

Mehrwert des Bandes ware dadurch be- 

trachtlich gesteigert worden. So aber bleibt 

der Leser mit seinen Fragen, die sich aus der 

Vielfalt der Fallbeispiele ergeben, alleine. 

Dies umfasst auch eine (fehlende) zusam- 

menfassende Bewertung der Gemeinsam- 

keiten und Unterschiede zwischen Europa 

und Ostasien.
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Ende der !980er-Jahre avancierte Japan zum 

wichtigsten Geber staatlicher Entwicklungs- 

hilfe. Das enorme quantitative AusmaB 

japanischer Entwicklungshilfe bedeutet ein 

groBes MaB an internationaler Verantwor- 

tung. Trotz der sich seit den 1970er-Jahren 

abzeichnenden intemationalen Tendenz, 

Frauenforderung im Entwicklungsprozess in 

die Diskussion einzubeziehen, vermied es 

die japanische Regierung bis 1988, Frauen- 

forderung in den MaBnahmenkatalog ihrer 

Entwicklungspolitik aufzunehmen. Die 

Frauenforderung tauchte erstmalig 1989 im 

ODA-WeiBbuch der japanischen Regierung 

auf. Erst in den Jahren zwischen 1994 und 

1998 nahm die Diskussion liber Frauenfdr- 

derung in der japanischen Entwicklungspo

litik einen prominenteren Stellenwert ein.

In der auf Grundlage ihrer Dissertation 

entstandenen Publikation verfolgt Cornelia 

Akatsu-Kriesel das Ziel, die Begriindungs- 

zusammenhange fur die spate Beriicksichti- 

gung der Frauenforderung in der Entwick

lungspolitik Japans herauszuarbeiten und zu 

analysieren. Derzeitliche Rahmen der Arbeit 

liegt in den Jahren zwischen 1970 und 2000. 

Die methodische Vorgehensweise der Unter- 

suchung beruht auf offenen Interviews mit 

Experten und Expertinnen in Japan sowie 

auf Inhaltsanalysen von sowohl westlich- 

sprachigen als auch japanischen schriftlichen 

Materialien und Sekundaranalysen von 

vorhandenen Datenmaterialien.

Das Buch gliedert sich in fiinf Kapitel. Nach 

einer kurzen Einleitung steckt Kapitel 2 den 

theoretisch-analytischen Rahmen ab und 

ermittelt Faktoren und Umstande, die eine 

Beachtung von Geschlechterdifferenzen in 

der Entwicklungspolitik fordern bzw. ver- 

hindern konnen. In Anlehnung an die ver- 

gleichende Studie von Niiket Kardam Bring

ing Women in: Women's Issues in Internati

onal Development Programs werden fur den 

japanischen Fall verschiedene Aspekte und 

Elemente herausgearbeitet, die eine Frauen- 

fbrderung in der japanischen ODA (Official 

Development Assistance) unterstutzen 

konnten - so beispielsweise die Frauenbe- 

wegung. Basierend auf eigenen Beobachtun- 

gen der japanischen Gesellschaft und Politik 

erganzt die Autorin weitere Einflussfaktoren, 

denen Beachtung gebiihrt, so etwa die der 

japanischen Gesellschaft zugrunde liegende 

Geschlechterordnung. Des Weiteren bietet 

das Kapitel einen kurz gestalteten Uberblick 

zum Stand der Frauen- und Geschlechterfor- 

schung im Bereich der Beriicksichtigung von 

Frauenforderansatzen in der Entwicklungs

politik sowie konkret zur Frauenfrage in der 

japanischen Entwicklungspolitik.

Kapitel 3 prasentiert ein relativ ausfuhrliches 

Basisprof'll der japanischen ODA, um die 

Voraussetzungen aufzuzeigen, denen das 

Einbringen von Frauenforderung in die 

japanische Entwicklungspolitik unterlag. Im 

daran anschlieBenden Kapitel werden, aus- 

gehend von den Erkenntnissen aus den 

vorangegangenen Kapiteln, die ausgewahl- 

ten Einflussfaktoren auf die Frauenfrage in 

der japanischen Entwicklungspolitik ange- 

wandt. Akatsu-Kriesel kommt in ihrer Ana

lyse unter anderem zu dem Ergebnis, dass 

die Ursachen fur die vergleichsweise spate 

Beachtung der Frauenforderung in der japa

nischen ODA vornehmlich auf zwei Rah- 

menbedingungen beruhen: auf der primar
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auf wirtschaftliche Entwicklung in den 

Nehmerlandern ausgerichteten Zielsetzung 

der japanischen ODA sowie auf dem dezent- 

ralisierten Entscheidungsprozess innerhalb 

der japanischen offentlichen Entwicklungs- 

hilfe. So verschleiert beispielsweise das 

fragmentierte Entscheidungssystem mit 

Rivalitaten zwischen den funf hauptsachlich 

beteiligten Ministerien den Ort der Verant- 

wortlichkeit fur die Fbrderung von Frauen in 

Entwicklungsprojekten. Dazu kommt ein 

eklatanter Mangel an Befurwortern einer 

starkeren Frauenfbrderung innerhalb und 

auBerhalb der japanischen offentlichen 

Entwicklungshilfe, d.h. es fehlt an Lob- 

byarbeit fur die Frauenfbrderung. Die tradi- 

tionelle Geschlechterordnung in Japan, 

welche die Aufgabe der Frau als Mutter und 

Hausfrau betont, wird als Faktor (unter 

anderen) fur das spate Einbringen von MaB- 

nahmen der Frauenfbrderung in die japani- 

sche bffentliche Entwicklungshilfe angese- 

hen. Als Anfang der 1990er-Jahre das Inte- 

resse der japanischen Regierung an der 

Integration von Frauenfbrderung in die 

japanische ODA stieg, kam es zu kaum 

wahrnehmbaren Veranderungen der analy- 

sierten Bedingungen, die das Einbringen von 

Frauenfbrderung bis dahin verhindert hatten.

Die Ursachen fur die veranderte Haltung der 

japanischen Regierung, so argumentiert 

Akatsu-Kriesel, lassen sich auBerhalb Japans 

finden. Die Neigung der japanischen Regie

rung, sehr tfmpfindlich auf internationalen 

Druck (Gaiatsu) zu reagieren, lasst den 

Schluss zu, dass die Motivation fur das 

Einbringen von Frauenfragen in die japani

sche ODA sich erst mit dem internationalen 

Trend eingestellt hat. Eine gelungene Ge- 

geniiberstellung der MaBnahmen und Aktio- 

nen der Vereinten Nationen (VN) mit denen 

der japanischen ODA im Zeitraum 1975- 

1995 macht deutlich, dass eine zeitverscho- 

bene Parallelitat in den MaBnahmen der VN- 

Organisationen und der japanischen Regie

rung bestand. Japans AVancieren zum grbB- 

ten Geberstaat von ODA und das damit 

steigende Interesse an Frauenfbrderung 

innerhalb der japanischen ODA unterstiitzen 

die Vermutung, dass die Stellung Japans 

unter den Geberstaaten einen Einfluss auf 

die Beachtung der Frage von Frauenfbrde

rung ausgeiibt hat. Das abnehmende Inte

resse der internationalen Organisationen am 

Thema Frauenfbrderung zeigte Parallelen in 

der japanischen ODA. Die Autorin folgert, 

dass "die vorgeschlagenen Strategien in Zu- 

sammenhang mit W1D [Women in Deve

lopment] in den 1990er-Jahren [...] nicht 

mehr als kosmetische Operationen" (S. 167) 

gewesen sind. Die Beachtung von WID 

innerhalb der japanischen ODA kann also 

nur als eine Antwort auf Internationale 

Trends und als eine Reflexion der wirt- 

schaftlichen Starke gewertet werden. Von 

innen heraus haben sich Gender-Perspekti- 

ven in der japanischen Entwicklungspolitik 

nicht wirksam durchsetzen kbnnen.

Im Fazit der Studie werden einige theoreti- 

sche Uberlegungen fur das Einbringen von 

FrauenfbrdermaBnahmen in die Entwick

lungspolitik Japans angefuhrt. Da das Thema 

Frauenfbrderung in der Entwicklungspolitik 

Japans bisher sowohl in der Japanforschung 

als auch in den Gender Studies weitgehend 

unbeachtet geblieben ist, fullt die Untersu- 

chung von Cornelia Akatsu-Kriesel eine 

Lucke. Das Thema Frauen und Entwicklung 

ist vor allem fur diejenigen von Interesse, die 

sich mit der japanischen Entwicklungspolitik 

befassen, doch es birgt auch eine Menge an 

solider, genereller Information zur Thematik. 

Akatsu-Kriesel benutzt einen angenehmen, 

gut lesbaren Schreibstil. Ihre Studie liefert 

nicht nur einen kompetenten Einblick in die 

Grundlagen der japanischen Entwicklungs

politik, sondern bietet eine fundierte Ursa- 

chenanalyse der Begrundungszusammen- 

hange der spaten Beriicksichtigung der 

Frauenfbrderung in der japanischen Ent- 

wicklungszusammenarbeit.
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