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In dem schnellen Strudel der Ereignisse, dem sehr komplexen und oft auch 

wirren ProzeB der deutschen Einigung, in den wir Deutsche-West und Deut

sche-Ost uns teils bewuBt begeben, ja gesturzt haben, teils auch hineingerissen 

wurden, nimmt fur AuBenstehende das Orchideen-Feld der Asienwissenschaften 

eher eine Randlage ein. Dabei konnte auch hier zusammenfinden, was von 

Tradition und Herkunft einmal aus gleicher Quelle, der deutschen Orientwis- 

senschaft, trank. Doch wird man hier wie anderswo im EinigungsprozeB fest- 

stellen, daB man - mit Ausnahmen - relativ wenig voneinander wuBte, einander 

nicht sehr intensiv zur Kenntnis nahm und jetzt sehr Unterschiedliches mitbringt.

Wenn hier die Asienwissenschaften der ehemaligen DDR, d.h. also der funf 

ostdeutschen Bundeslander und Ost-Berlins, vorgestellt werden sollen, dann 

kann dies nur eine sich auf ganz personliche Erfahrungen und Kenntnisse stiit- 

zende Beschreibung sein, die punktuell Fragen aufwirft und Probleme darstellt, 

ohne sie immer schlussig beantworten zu kbnnen oder ein Urteil zu fallen. Es gilt 

hier, gegen zweierlei Vorurteile anzugehen: mancher Kollege-West wird fragen, 

ob da nicht ein sehr geschbntes Bild zustande kommt, um nach dem Motto, "zu 

retten, was zu retten ist", den Mantel der Nachstenliebe iiber Ineffizienz, Biiro- 

kratie und Inkompetenz zu decken. Und die Kollegen-Ost fiirchten, ob so nicht 

leichtfertig und schnell gewendet ein Ansatz gemacht wird, zu verkaufen, zu 

verramschen oder zu streichen, was ihre Arbeit, ihre Miihe, ihr bisheriges Leben 

ausmachte. Dabei soli und kann nicht der Anspruch erhoben werden, alles so 

schon immer gewuBt, nur nicht gesagt zu haben. Viele der folgenden Bemerkun- 

gen sind Ergebnisse eines Prozesses, der bei mir und mehreren meiner Kollegen 

nicht erst blitzschlagartig am 9. November 1989 einsetzte, sondern schon fruher, 

durch zunehmendes Differenzieren und Hinterfragen begonnen hatte und der 

noch langst nicht abgeschlossen ist.

Ich glaube jedoch, daB man in diesem Kreise der Deutschen Gesellschaft fiir 

Asienkunde, die sich bereits in der Vergangenheit sehr gezielt mit Praxisbezug, 

Leistungsfahigkeit und Kompetenz der westdeutschen Asienwissenschaften  

auseinandersetzte, nicht falsch liegt, nach dem professionellen Gewicht der 

ostdeutschen Asienwissenschaften zu fragen und zu Selbstverstandnis, Ent- 

stehung, Struktur, Altlast und Neubeginn hier eine Antwort zu entwerfen.

Dazu sind jedoch einige Vorbemerkungen erforderlich:

Eine Beurteilung der ostdeutschen Asienwissenschaften im direkten Vergleich 

mit der Bundesrepublik wird dadurch erschwert, daB es sich in vielem um nicht 

vergleichbare GroBen handelt. Wenn man nicht voraussetzt und akzeptiert, daB 

es sich in der DDR, trotz der gemeinsamen deutschen Orientalistik-Tradition, 

um eine eher kleine, relativ eigenstandige, an anderen Pramissen orientierte und 

zu anderen Strukturen gewachsene Wissenschaftslandschaft handelte, die sich in 

den osteuropaischen und vor allem den sowjetischen Kontext einordnete, wird 

man schwer zu einem Sachurteil iiber Bleibendes kommen. Voraussetzen und als 

gegeben akzeptieren muB man die unterschiedlichen politischen Ausgangsposi- 

tionen des Kalten Krieges, die die Sicht auf die Welt und damit auch auf Asien 

aus verschiedenen, ja diametral entgegengesetzten Interessenkonstellationen
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begriindeten. Fur die landerwissenschaftlichen, politik- und gesellschaftsbezoge- 

nen Teile der Asienwissenschaften gilt da zunachst, dab sie sich in der DDR 

haufig vom Anspruch auf Antiimperialismus leiten lieBen (obwohl auch der oft 

nicht genuin war, da Kompromisse immer dort geschlossen wurden, wo es dem 

Geltungsbediirfms und der Machtsicherung der DDR-Fiihrung genehm war), 

dem auf bundesdeutscher Seite wohl ein eigenes MaB an Antikommunismus 

entsprach. Hier soli allerdings gleich zu Beginn betont werden, daB eine platte 

Gegenrechnung nicht beabsichtigt und mbglich ist, wohl wissend, daB Wissen- 

schaft in der Bundesrepublik immer andere Entwickhmgsmbglichkeiten der 

Wahl, Kompetenz und konkurrierenden Leistung hatte, die es in der DDR me 

gab. Und es soli andererseits nicht der Versuch gemacht werden, ein eintbnig 

graues Bild von "40 Jahren Unterdruckung" zu malen, weil die Unterdriickten 

selbst vielfaltig mehr oder weniger aktiv in dieses System einbezogen waren und 

mitmachten und weil andererseits historische Umbruch- und Modernisierungs- 

prozesse in Osteuropa, und besonders eben auch in der DDR, schon in den 

siebziger Jahren einsetzten, auch wenn ihnen System- und Strukturdefizite die 

Entfaltung versagten. Die Divergenz geht bis in den Begriffsapparat und die 

Kategorien, so daB MiBverstandnisse nicht ausgeschlossen werden kbnnen. So 

wird Asien von Suez aus gerechnet, wahrend ich hier versucht habe, wo das 

mbglich war, den Angaben das in der Bundesrepublik gangige Verstandnis (von 

Indien ostwarts) zugrunde zu legen. Auch sind viele Angaben als vorlaufig oder 

voriibergehend anzusehen, da der UmbruchprozeB in der ostdeutschen Wissen- 

schaftslandschaft seit Jahresfrist zu Personalreduzierungen, institutionellen Auf- 

Ibsungen und Umbildungen fuhrte und auch weiter fiihrt. Daher handelt es sich 

hier eher um eine Momentaufnahme, die in vielem auf Schatzungen beruhen 

muB, obwohl sie, wo das mbglich war, auf recherchierten Angaben aus den be- 

treffenden Einrichtungen basiert.

Doch der Unterschiede sind weit mehr: In der Bundesrepublik. Massenstu- 

dium, m der DDR mehr oder weniger eine Eliteausbildung fiir eine kleine Zahl 

von Arbeitsplatzen in den staatlichen, partei- und organisationsgebundenen 

AuBenbeziehungen, der AuBenwirtschaft, der Staatlichen Plankommission, den 

Kulturbeziehungen, den Medien und Verlagen. In der Bundesrepublik oft gelei- 

tet vom wissenschaftlichen Selbstverstandms des Erkenntnisdrangs, wenn auch 

nicht unbeeinfhiBt durch hartere Interessenlagen, in der DDR jedoch deutlich 

angebunden als Instrument der SED-Partei- und Staatspolitik. In der Bundesre

publik bis heute weitgehend auf einer klassischen Pbilologenausbildung aufbau- 

end, immer wieder kritisiert fiir Gegenwarts- und Praxisferne sowie fiir man- 

gelnde Berufsbefahigung, in der DDR unter revolutionspolitischen, aber auch 

auBenwirtschaftlichen Gesichtspunkten fruhzeitig als modeme Landerwissen- 

schaften konzipiert. In der Bundesrepublik in einem dichten Netz von fbdera- 

listischen Fbrdermitteln und -strukturen, konkurrierenden Leistungsangeboten 

eingebunden, in der DDR in einer eher festgeschriebenen, in sich ruhenden 

GrbBe staatlich vorgegebener Mittel und Ziele mit nur maBiger Abrechnung und 

Kontrolle bei unklaren Mbglichkeiten fiir Reisetatigkeit, Bibliotheksausstattung 

und Publikation schwebend. In der Bundesrepublik durch eine offene und bffent- 

liche Wissenschaftsstruktur und -verwaltung uberschaubar, nachvollziehbar und 

bewertbar, in der DDR nach ihren Eckdaten und Leistungsparametern der 

Offentiichkeit weitgehend entzogen, ohne daB sich auch heute der rechte Zugriff 

und die positive Kooperation dazu einstellt. Mitunter scheint den Zustandigen
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nach Wechsel von Staat, Regierung und Leitern der Uberblick uber die bisherige 

Entwicklung verlorengegangen zu sein - wobei ich jedoch positiv die Koopera- 

tionsbemuhungen der Sektion Asienwissenschaften der Humboldt-Universitat 

bei meinen Recherchen hervorheben mbchte.

Selbstverstandnis und Profil

In der DDR entwickelten sich seit Ende der funfziger Jahre die als biirgerlich 

verrufenen und vorwiegend philologisch orientierten Orientalistik-Teildisziplinen 

schrittweise zu modemen Linderwissenschaften.2 Der Weg dahin fiihrte uber die 

Beschreibung der ehemals kolonialen Lander im weltrevolutionaren ProzeB, dem 

sich die regierende Partei, die SED, statutarisch verpflichtet filhlte. Gesell- 

schaftspolitische Vorgaben fur die Formierung dieser Disziplinen standen in den 

funfziger Jahren unter dem Vorzeichen der Abgrcnzung vom deutschen Rassen- 

wahn und der Pflege nichtdeutschen, auBereuropaischen Kultur- und Geistesgu- 

tes. Sie forderten eine Diesseitigkeit der scheinbar jenseitigen Orientalistik hin 

zu den Problemen der jungen Nationalstaaten, aber auch zu den macht- und 

herrschaftspolitischen Anspriichen der SED wie etwa in der Auseinandersetzung 

mit der Bundesrepublik und deren Vorgehen in der Dritten Welt. Neokoloniale 

und altdeutsche Herrschaftsanspriiche wurden angefiihrt, wobei die Diskreditie- 

rung der Bundesrepublik mehr dem Unterlaufen der Hallstein-Doktrin und dem 

Streben nach internationaler Anerkennung durch die Dritte-Welt-Staaten diente. 

So wurde am damaligen Indischen Institut der Leipziger Uuiversitat das Schwer- 

gewicht zunachst auf die "Erforschung der imperialistischen Kolonialpolitik im 

20. Jahrhundert unter besonderer Berucksichtigung der kolonialen bzw. neoko- 

lonialen Politik des deutschen Imperialismus gegeniiber Indien" gelegt3. Die 

siebziger Jahre, in denen das offizielle SelbstbewuBtsein der DDR dank spiirba- 

rer wirtschaftlicher Besserungen und der deutsch-deutschen Ost-West-Pohtik es 

gestattete, sich zunehmend auf sich selbst zu beziehen und sich nicht mehr 

ausschlieBlich aus der Negation der Bundesrepublik abzuleiten, sahen verander- 

te, auf die Sache selbst, d.h. auf die Realitaten in den asiatischen Staaten bezoge- 

ne Mbglichkeiten fur die Asienwissenschaften.

Euphorisch, aber wenig realistisch, erfolgte in den sechziger und siebziger 

Jahren im Gefolge der staatlichen Unabhangigkeit der meisten ehemaligen 

Kolonien wie auch der gesellschaftlichen Umbriiche in Siidvietnam, Kampuchea, 

Afghanistan, Athiopien und den ehemaligen pcrtugiesischen Kolonien eine groB- 

zugige Ausstattung der DDR-Universitaten und ihrer regionalwissenschaftlichen 

Forschungszentren mit Personal. Kooperationsbeziehungen besonders mit 

Vietnam, Kampuchea und Afghanistan und die Entscheidung in den Achtzigern, 

gegeniiber China eine sozialistische Vorreiterrolle zu spielen, brachten steigende 

Anforderungen fur Dolmetscher und wissenschaftlich gebildetes Fachpersonal.

Nach dem Erddlschock und der sich abzeichnenden Prosperitat einiger Nah- 

und Mitteloststaaten, aber auch angesichts des stabilen und steigenden Wirt- 

schaftswachstums einiger asiatischer Lander glaubte man in den Siebzigern, dort 

groBere Absatzchancen fur die nicht sehr konkurrenzfahigen DDR-Produkte zu 

finden. Die Internationale Anerkennungswelle erhbhte sprunghaft den Bedarf an 

diplomatischen Kadern, war doch die DDR hinter der Sowj etunion in der Regel 

am zweitstarksten in diesen Landern prasent. Erst zu Beginn der Achtziger im 

Zusammenhang mit der Nachriistungsdebatte kam es zu einer deutlichen Hin-
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wendung zu und einem Riickzug auf Europa, wie an der Reisetatigkeit des Polit

buros und der Fachminister zu erkennen war. In diesem Zusammenhang sei 

angemerkt, daB die Asien- und Afrika-Reisen von Honecker im Westen oft 

deutlich iiberschatzt wurden. Trotz erheblichen politisch-propagandistischen 

Effekts war ihr dauerhafter Profit fiir Beziehungen und Wirtschaft eher begrenzt. 

Der entscheidende Schwerpunkt blieb China wegen seiner herausragenden Rolle 

fiir den Weg und das Schicksal der gesamten "sozialistischen Staatengemein- 

schaft", wie man dachte. Japan wurde zwar heftig umworben, mit allerding nur 

maBig ausbeutbaren politischen und wirtschaftlichen Ergebnissen. RGW-Inter- 

essen, besonders an Bodenschatzen, kamen bei der Mongolei ins Spiel. Besonde- 

re Verpflichtungen, vor allem in Ausbildung, Politik, Sicherheit und Wissenschaft 

war man gegeniiber Vietnam, Kampuchea und Afghanistan eingegangen, wo die 

DDR deutlich nach der Sowjetunion an zweiter Stelle rangierte. An Indien, 

Indonesien und den Philippinen fiihrte kein Weg vorbei, was aber zu wenig mehr 

als Teilubereinkunften fiihrte. Die DDR sah sich international gezwungen, zu 

Entwicklungserfordernissen der Dritten Welt aufgrund ihrer, wie wir heute 

wissen, uberbewerteten hohen Leistungsbilanz verstarkt Stellung zu nehmen. 

Dabei iiberwog, ubrigens auch im Gegensatz zur UdSSR, die Abwehrhaltung, 

selbst befreundeten Staaten Schuldenerleichterungen zu gewahren. Das war ein - 

an den Moglichkeiten der DDR gemessen - iiberdimensioniertes, aber haufig 

verbales Engagement, das sich in der letzten Zeit im Abbau befand.

Entstehung der Asienwissenschaften

Begonnen hatte der Neuaufbau der Asienwissenschaften nach dem Ende des 

zweiten Weltkriegs, als im Jahre 1947 unter der Leitung von Eduard Erkes 

(1891-1958) in Leipzig am damaligen Ostasiatischen Seminar (ab 1951 Ostasiati- 

sches Institut) schrittweise der Wiederaufbau der Sinologie erfolgte. Am ehema- 

ligen Indischen Institut war es Friedrich Weller (1889-1980), der sich fur den 

Neubeginn einsetzte. Hier ist auch der Ethn'ologe Julius Lips (1895-1950) zu 

nennen. Weitergepflegt wurden die traditionellen Fachgebiete Tibetologie und 

Mongolistik. In Berlin fand an der ehemaligen Friedrich-Wilhelm-Universitat, 

die bald nach ihrer Wiedereroffnung im Januar 1946 nun Humboldt-Universitat 

hieB, die uber hundertjahrige Tradition der vor allem philologisch ausgerichteten 

Orientforschung ihre Fortsetzung durch Gelehrte wie P. Ratschnevsky (geb. 1899 

- Sinologie/Mongolistik), W. Ruben (1899-1972 - Indologie) oder H. Junker 

(1889-1970 - Iranistik/Koreanistik).

Entscheidende AnstoBe fiir die Hinwendung der Lehre zur Moderne gingen 

von dem auch international anerkannten marxistischen Historiker Walter Mar

kov aus, der mit seiner Griindung eines "Forschungszentrums zur Geschichte 

Asiens, Afrikas und Lateinamerikas" an der Leipziger Universitat 1960 den 

institutionellen Kern fiir die spateren Entwicklungslanderwissenschaften  legte.

Die 3. Hochschulreform von 1968/69, die gleichzeitig auch eine Akademie- 

reform war und die, wohl in Nachwirkung des beruhmten 11. Ideologic- und 

Kulturplenums von 1966, einen deutlichen Bruch mit den Resten der biirgerli- 

chen Bildungsvergangenheit bringen sollte, mischte die Karten der Lehrinstitu- 

tionen vollig neu. An die Stelle der alten Institute und Fakultaten an den Univer- 

siaten traten Sektionen und diese verteilten die Regionalwissenschaften, wie sie
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spat er hieBen, auf Leipzig (Afrika/ Nahost), Berlin (Asien) und Rostock 

(Lateinamerika). Hinzu zahlten noch Halle mit seiner Orientarchaologie und 

Greifswald mit Nordeuropakunde. Damit, so soil hier nicht unerwahnt bleiben, 

folgte man auch einem Modernisierungstrend, denn die Auseinandersetzung um 

gegenwarts- und gesellschaftsbezogene Asienforschung halt international und 

auch in der westdeutschen Wissenschaft an. Zugleich wurde ein Instrumentarium 

an staatlichen Raten geschaffen, von denen der wichtigste wohl der Zentrale Rat 

fur Asien-, Afrika- und Lateinamerikawissenschaften war - kurz und staubig 

ZENTRAAL genannt. Als Forschungsrat koordinierte er die Forschungsplane 

und den Ausbau der Potentiate. Er gab mit "asien, afrika, lateinamerika" die 

einzige Fachzeitschrift heraus, ein Jahrbuch und eine Studienreihe. Uber die 

"Multilaterale Problemkommission Entwicklungslander" waren die Asienwissen

schaften mit den RGW-Staaten und vor allem der Sowjetunion verzahnt. Univer- 

sitatsbeziehungen und der Kulturaustausch kniipften seit den Siebzigern regel- 

maBige Verbindungen in wichtige asiatische Lander. Ich verweise hier auf H.J. 

Spanger und L. Brock, die das in ihrem 1987 erschienenen Buch uber die Ent- 

wickhingspolitik und die Entwicklungslanderwissenschaften der DDR ausfuhrlich 

und im wesentlichen zutreffend mit Material bis an die Schwelle der Achtziger 

beschreiben.4

Bis Mitte der sechziger Jahre studierten in den klassischen kultur- und 

sprachwissenschaftlichen Fachrichtungen Vorderasiatische und Ostasiatische 

Sprachen, Agyptologie, Indologie und Afrikanistik (seit 1959/60) kaum mehr als 

100 Studenten. Seit Beginn der siebziger Jahre sind es in den gesellschaftswissen- 

schaftlich orientierten Regionalwissenschaften regelmaBig zwischen 230 und 270 

Studenten. 1982 konnten sich 391 Studenten an den regionalwissenschaftlichen 

Sektionen einschreiben.5

Struktur und Potential

Seit der Reform 1968/69 wurden bis heute Asienwissenschaften als Grundstu- 

diengange nur an der gleichnamigen Sektion der Ostberliner Humboldt- 

Universiat betrieben. Der Griindungsdirektor war 1968 K. Huber, seit 1974 iibte 

Diethelm Weidemann das Amt aus und nach einem Intermezzo durch H.-P. 

Vietze leitet es gegenwartig der Siidostasienwissenschaftler Hans-Dieter Ku- 

bitscheck.

Gegenwartig bildet sich die Sektion in einen Fachbereich Asien- und Afrika- 

wissenschaftem um. Aus den ehemaligen Bereichen entstehen in Anlehnung an 

die vor der letzten Hochschulreform bestehende Struktur neun Institute sowie 

ein Lehr- und Forschungsgebiet "Internationale Beziehungen der Staaten 

Asiens", bei denen die Asienwissenschaften mit der Sinologie, Japanologie, 

Korea-, Zentralasien-, Siidasien-, und Sudostasienforschung vertreten sind. In 

Geschichte, Wirtschaft, Staatsrecht und AuBenpolitik der betreffenden Lan

der unterrichtet, sowie mit religions- und kulturphilosophischen Traditionen und 

ethnischen Problemen vertraut gemacht, waren den Studenten in Kombination 

mit den intensiven Sprachlehrgangen Abschliisse als Regionalwissenschaftler, 

Landerkundler, traditioneller Orientalist oder Sprachmittler moglich. Als Ost-, 

Slid- oder Westasienwissenschaftler erfolgte zusatzlich eine Ausbildung in einer 

gesellschaftswissenschaftlichen Mutterdisziplin wie Okonomie, Geschichte, die
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der Berufsbezeichnung mit Querstrich nachgestellt wurde. Als Beispiel mag das 

Matrikel 1984 an der Sektion Asienwissenschaften der Humboldt-Universitat 

dienen, das 1989 43 Studenten in den Diplom-Berufsrichtungen Chmawissen- 

schaftler (5), Sinologen (3), Sprachmittler Russisch-Chinesisch (4), Japanwissen

schaftler (3), Sprachmittler Englisch-Japanisch (4), Siidostasienwissenschaft- 

ler (6), Sudasienwissenschaftler (6), Indologen (5), Westasienwissenschaftler (6) 

und Westasienwissenschaftler/Internationale Beziehungen (2) abschlossen.

Gegenwartig studieren am Fachbereich 127 Studenten im Hauptfach im 1., 3. 

und 5. Studienjahr. Davon sind 68 neue Hauptfachbewerber. Hinzu kommt eine 

Gruppe von 15 Sinologen aus Westberlin, die ein zweites Hauptfachstudium 

aufnehmen mbchten. Am Fachbereich sind 142 Wissenschaftler angestellt, von 

denen 15 Professoren die Lehrstuhle in den 9 Bereichen leiten.

Doch die Beschaftigung mit Asien in den Schwerpunktrichtungen Sinologie - 

und klassische Indologie land auch nach der Hochschulreform, die in der Praxis 

keine vollige Trennung der Potentiate brachte, ihre Fortsetzung an einem Lehr- 

und Forschungsbereich "Slid- und Ostasien" der Leipziger Karl-Marx-Universi- 

tat, dem seit 1984 der Sinologe R. Moritz vorsteht. Nach einer erzwungenen 

Lehrpause von 22 Jahren - 1988 wurde Moritz die Wiederaufnahme des Haupt- 

fachstudiums in Indologie und Sinologie vom Ministerium fiir Hoch-und Fach- 

schulwesen fiir Leipzig abgelehnt -, wurden in diesem Semester erstmals wieder 

22 Studenten in beiden Hauptfachern immatrikuliert. Seit 1985 war wieder eine 

Nebenfachausbildung in Indologie und Sinologie fiir die Studiengange Philoso- 

phie, Geschichte, Journalistik und Wirtschaftsgeschichte mbglich, die von etwas 

mehr als 20 Studenten genutzt wird. Landerwissenschaftliche und geschichtsrele- 

vante Fragen bearbeitete der Lehr- und Forschungsbereich "Grundfragen der 

nationalen Befreiungsbewegung", ethnische und religiose Probleme der Bereich 

"Ethnographie".

Einen direkten Bezug zu den Asienwissenschaften hatte auch die Sektion 

Orient- und Altertumswissenschaften an der Martin-Luther-Universitat in Halle, 

wo am Wissenschaftsbereich Orientalische Archaologie auch fiir Vorder-, Mittel- 

und Siidasien Lehrbereiche fur Archaologie und Kunst sowie fiir die altindischen 

Sprachen Sanskrit, Prakrit und Pah existierten und deren Leiter, Burchard Brent- 

jes, mit seinen Publikationen auch international bekannt wurde. Sie immatriku- 

lierten entsprechend den Zulassungsbeschrankungen alle 2 Jahre 2 Studenten im 

Hauptfach. Der Bereich beschaftigt 11 Wissenschaftler fiir 1 Lehrstuhl und 7 

Lehrbereiche. Vor der Verbffentlichung stehen 2 abgeschlossene Buchmanus- 

kripte zur Rolle des Orient in der europaischen Kulturgeschichte und ein Buch 

liber die Turkisierung Kleinasiens.

An der Jenenser Friedrich-Schiller-Universitat bildet sich der Wissenschafts

bereich Indoeuropaistik/Orientalistik der Sektion Sprachwissenschaft in ein 

Institut fiir Altertumswissenschaft (Hebraisch/Griechisch/Latein) und ein Insti- 

tut fiir orientalische Sprachwissenschaft um. Letzteres beschaftigt vier Mitarbei- 

ter (2 Indonesistik/2 Kaukasische Sprachen), deren Schwerpunkt die Forschung 

war. Sie boten fakultative Lehrveranstaltungen an, bildeten in letzter Zeit einen 

Studenten im Sonderstudienplan fur Indonesisch aus, zwei haben sich zum neuen 

Semester im Nebenfach angemeldet, zwei studieren bereits kaukasische Spra

chen.

Das im Zuge der Ersten Welthandelskonferenz UNCTAD 1 1964 gegriindete 

"Institut Okonomik der Entwicklungslander" an der Ostberliner Hochschule fiir
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Okonomie, vertreten dutch bekannte Namen wie den jetzigen Direktor Peter 

Stier und H. Faulwetter (letzterer war 1970-1974 DDR-Botschafter auf Sri Lan

ka), erforschte zielgerichtet entwicklungslanderbezogene Wirtschafts-, Finanz- 

und Strukturprobleme unter dem konzeptionellen Bezugspunkt kapitalistischer 

Transformationsprozesse. Neben vielen Verlagstiteln, so dem auch in der Bun- 

desrepublik und Osterreich verlegten "Handbuch Entwicklungslander" von 1987, 

schlug sich die Forschung in einer eigenen englischsprachigen Vierteljahres- 

schrift "Economic Quarterly" nieder, die seit 1966 erscheint. Ingo Klein absolvier- 

te 1989 eine B-Promotion zu den ost- und sudostasiatischen Schwellenlandem. 

Die Aufgabe lag vorwiegend bei Kursen fur Studenten aus der Dritten Welt am 

Institut. Kunftig ist fur den Studiengang Volkswirtschaft eine Nebenfachausbil- 

dung in Entwicklungsokonomie, Entwicklungspolitik. und Entwicklungszusam- 

menarbeit vorgesehen, die ab 3. Studienjahr angeboten wird und voraussichtlich 

von 10-20 Studenten wahrgenommen wird. Am Institut sind gegenwartig 12 

Wissenschaftler in 2 Lehrstuhlen "Entwicklungslander in der Weltwirtschaft" und 

"Sozio-okonomische Entwicklung in der Dritten Welt" tatig.

Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen im Entwicklungslanderbereich, 

die sich auch auf Asien bezogen, kamen aus dem Wissenschaftsbereich Demo- 

grafie der Sektion Wirtschaftswissenschaften der Humboldt-Universitat unter 

dem in der DDR-Fachliteratur bekannten Entwicklungstheoretiker Khalatbari. 

Dort gab es auch einen kleinen Lehrstuhl Weltwirtschaft unter K.-H. Domdey, 

der zusammen mit H. Grienig von der Asiensektion einen interdisziplinaren 

Arbeitskreis "Weltwirtschaft, Weltfrieden, Okonomie der Entwicklungslander" 

leitet.

Das ehemals dem AuBenministerium zugeordnete Institut fiir Internationale 

Beziehungen (IIB), das heute zur Hochschule fiir Recht- und Verwaltung, Pots- 

dam/Babelsberg, gehort und dort den neuen Fachbereich Politische Wissen- 

schaft/Internationale Beziehungen mitbegriindete, verfiigte ebenfalls uber asien- 

kundliches Potential in Lehre und Forschung. Das seit den sechziger Jahren 

bestehende Institut bildete seit 1970 in Fiin^ahresstudiengangen Diplomanden 

fiir Internationale Beziehungen mit regionaler Spezialisierung und internationa- 

len Verkehrssprachkenntnissen wie Englisch, Russich, Franzbsisch, Arabisch aus. 

In der Spezialisierung asiatisch-pazifischer Raum warden ca. 3-5 Studenten pro 

Jahr erfaBt. Zur Zeit haben sich fiir Entwicklungslander als Nebenfach an dem 

Fachbereich 38 Studenten (von insgesamt 125) im ersten und sieben (von 20) im 

zweiten Studienjahr eingetragen. Von den gegenwartig noch 65 Mitarbeitem des 

ehemaligen IIB beschaftigen sich fiinf weiter aktiv mit Asien (Japan, China, 

Siidostasien), sechs sind auf Kurzarbeit mit null Stunden gesetzt.

Seit der europaischen Nachriistungsdebatte konnte sich auch schrittweise eine 

eigene Friedensforschung etablieren, aus der unter anderem im April das Institut 

fiir Friedens- und Konfliktforschung an der Humboldt-Universitat unter D. 

Weidemann hervorging. Der Bereich "Frieden, Sicherheit und Entwicklung in 

der Dritten Welt", zu dem zwei Asienwissenschaftler fiir Siid- und Siidostasien 

gehbren, bietet asienkundliche Lehrveranstaltungen fiir die Studiengange Sozial- 

wissenschaften, Asien-/Afrikawissenschaften und das Studium Generale an.

Im auBeruniversitaren Bereich waren Asienwissenschaften bis 1969 im Deut- 

schen Orient-Institut an der Akademie der Wissenschaften angesiedelt. Dieses 

Potential wurde aus den erwahnten Zentralisierungsgriinden zerschlagen und in 

semen modernen Bestandteilen dem Zentralinstitut fiir Geschichte, seit 1986
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Institut fur Allgemeine Geschichte, zugeteilt, wo neben einer kleinen For- 

schungsgruppe Siidasien ini Bereich Orientforschung mit fiinf Wissenschaftlern 

drei sprachkundige Japan- und Chinawissenschaftler den Bereichen West- und 

Osteuropa angegliedert sind. Der Alte Orient, darunter auch Sinologie und 

Indologie, fand sich am Zentralinstitut fiir Alte Geschichte und Archaologie der 

Akademie wieder. Im Zuge der Akademiereform planten die Modernen ein 

kleines Orientinstitut, die Althistoriker ihre Anbindung an eine Berliner Akade- 

mische Gelehrtengesellschaft im Rahmen der Wiederbelebung der beriihmten 

Orientalischen Kommission.

Forschungspotentiale mit hoher Sprachqualifikation und Landererfahrung 

bestanden in den SED-Parteiinstitutionen wie der Akademie fiir Gesellschafts- 

wissenschaften beim ZK der SED, von denen 6 Chinakundler im Zuge der Auf- 

losung und Umstrukturierung die East Asia Consult G.m.b.H. bildeten. Sieben 

Wissenschaftler der Forschungsgruppe Entwicklungslander am Institut fiir 

Politik und Wirtschaft (IPW), das Politikberatung fur die SED-Fuhrung und die 

Regierung ausubte, streiften bei ihren Querschnittsanalysen zur Lage der Ent

wicklungslander in der kapitalistischen Weltwirtschaft auch gelegentlich Asien. 

Das IPW, nach dem Umbruch von der SED an die Regierung abgetreten, wird 

zum Jahresende geschlossen. Auch an der Parteihochschule der SED wurde 

vereinzelt zu Asien geforscht.

Einzelne beschaftigten sich an den verschiedenen Sektionen Geschichte mit 

Asien; die Ethnografen an den Universitaten in Berlin und Leipzig thematisier- 

ten asiatische Probleme, darunter in ihrem Fachorgan, der "Ethnographisch- 

Archaologischen Zeitschrift" (Berlin). Beachtenswert sind hier die Forschungen 

von Mitarbeitern der recht gut ausgestatteten Museen fiir Volkerkunde in Leip

zig und Dresden.

Mit der Wende begann auch eine Erneuerung der Vereinsstrukturen. Der 

ZENTRAAL als zentralistisches Organ Ibste sich auf. Damit verschwand nicht 

nur ein Element biirokratischer Bevormundung, es fielen auch Diskussionsforen 

fiir den Austausch zwischen den Disziplinen, Regionen und Institutionen weg wie 

die Arbeitskreise Geschichte, Politik, Okonomie, Religion. Aus diesem Vakuum 

enstand der AnstoB zu neuen regionalen Wissenschaftlervereinigungen. Im Juni 

1990 konstituierten sich Gesellschaften fiir Sudostasien- und fiir Siidasien- 

Studien e.V. unter W. Lulei und J. Heidrich, die ihren Wirkungskreis jedoch 

nicht auf die ehemalige DDR beschranken.

Altlast und Neubeginn

Die Einordnung in den Herrschaftsmechanismus der SED-Partei- und Staatsfiih- 

rung war ambivalent. Wie schon erwahnt, kamen die Impulse fiir den Ausbau der 

Asienwissenschaften fast durchweg von der politischen Fiihrung. War es in den 

sechziger Jahren die weltweite Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik im 

Ringen um Internationale Anerkennung der deutschen Zweistaatlichkeit, so war 

es gerade diese Anerkennung, die zu Beginn der siebziger Jahre das Politburo zu 

neuen Hochrechnungen tiber den voraussichtlich steigenden Kaderbedarf ver- 

anlaBte. Das schlug sich in zwei Beschliissen der SED-Fiihrung von Mitte und 

Ende der siebziger Jahre meder, die ihre Prazisierung in einer vom Minister fiir 

Hoch-und Fachschulwesen erlassenen Konzeption uber die weitere Entwicklung
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der Asienwissenschaften in der DDR fand. Ahnliche Konzeptionen folgten fiir 

Afrika, Lateinamerika und Nahost. Auf dem Hohepunkt der Euphorie Anfang 

der Achtziger sah die Berliner Sektion Asienwissenschaften um die 400 Studen- 

ten. Der Elitestatus der Ausbildung wurde durch die am internationalen Stan

dard gemessen relativ niedrige Studentenanzahl im Verhaltnis zum Lehrkorper 

unterstrichen. Wahrend anspruchsvolle Aufgaben auf den Gebieten der For- 

schung und der Neuaufbau vieler landerwissenschaftlicher Fachrichtungen einen 

umfangreichen Wissenschaftlerstamm wachsen lieBen, regelten Zulassudgsbe- 

schrankungen fachlicher, sicherheitspolitischer und ideologischer Art den Stu- 

dienzugang. In den offiziellen Studienangeboten der siebziger Jahre waren die 

Studiengange Regionalwissenschaften nicht enthalten. Viele Studenten erhielten 

durch Bekannte uber die in der realen DDR so wichtigen Beziehungen davon 

Kenntnis und bewarben sich direkt bei den Hochschulen, viele waren auch soge- 

nannte Delegierungskader, von den kunftigen Arbeitgebern des offentlichen 

Dienstes bereits ausgewahlt und mit einem Vorarbeitsvertrag versehen. Weder 

Westverwandtschaft noch negativer politischer Leumund waren akzeptabel fiir 

die spater in den aus DDR-Sicht sensiblen AuBenbereichen Tatigen, denen sich 

durch die Auslandsaufenthalte auch giinstige Moglichkeiten zur sogenannten 

Republiksfhicht boten, ja die durch den haufigen internationalen Kontakt zum 

Vergleich mit eigenen Zustanden und moglicherweise kritischen Auffassungen 

angeregt wurden. DaB sich dennoch unter den DDR-Asienwissenschaftlern 

kaum "Aufstandische" fanden, hing wohl auch mit ihrer Abhangigkeit von der 

Beschaftigung im offentlichen Dienst, von der Gewahrung der zusatzlich durch 

Devisenknappheit beschrankten seltenen Auslandsaufenthalte ab, deren Nicht- 

gewahrung ihre Berufsausiibung im Kern infrage gestellt hatte.

Waren die Asienwissenschaften formal dem Hochschulministerium unter- 

stellt, blieb doch der Referent fur Regional- und Sprachwissenschaften in der 

Abteilung Wissenschaften des ZK der SED als informeller Leitungsweg die 

letzte Instanz, die ohne rechtliche Fbderung beanspruchte, kadermaBige, politi- 

sche oder ideologische Verfehlungen zu ahnden. Wer als Asienwissenschaftler im 

Ausland seinen PaB verlor, muBte zusammen mit dem Sektionsdirektor bei dem 

Referenten antreten. Die Aufsicht uber die Forschung wurde uber die fiinfjahri- 

gen Zentralen Forschungsplane ausgeiibt, die im wesentlichen in der Abteilung 

Wissenschaften des ZK der SED ausgearbeitet und kontrolliert wurden. In den 

fruheren Jahren hauptsachlich auf Publikationen ausgerichtet, brachten sie seit 

den Achtzigern einen verstarkten Trend zu Studien mit sich, deren Schicksal 

ungewiB war. Zumindest aus der Abteilung Wissenschaften des ZK kam zu 

inhaltlichen Aspekten wohl selten eine Reaktion. Es war eine formalisierte, 

burokratisierte Wissenschaftsstruktur. Publikationen zu unliebsamen Themen 

waren unerwiinscht und wurden durch die politischen Gutachten des AuBen- 

ministeriums oder des ZK, Abteilung Internationale Verbindungen, unterbun- 

den. So erging es einem kompletten Buchmanuskript zur Asienpolitik Chinas 

1949-79 von R. Felber und anderen, das Anfang der Achtziger gestoppt wurde, 

weil es mit seinen kritischen Tonen zu Chinas GroBmachtstreben nicht mehr in 

die ambitionierte politische Landschaft des neuen Tauwetters paBte. Aus den 

gleichen Griinden "starb" 1980 eine Geschichte Vietnams von Lulei/Heidel an 

ihrem Kapitel zu den vietnamesisch-chinesischen Beziehungen, aber auch gene- 

rell an ihrem realistischeren Ansatz zu Vietnam. Ahnliches geschah mit einem 

Buch uber die internationalen Beziehungen in Slid- und Sudostasien von Weide-
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mann/Wiinsche, dessen Kapitel uber die Bewegung der Nichtpaktgebundenen 

aus der Sicht des AuBenministeriums viel zu negativ war. Dabei ging es neben 

auBenpolitischen Interessen oft um die Eitelkeiten der Politiker, die gegeniiber 

dem Ausland ein mbglichst ungetriibtes, geschlossenes und widerspruchsfreies 

Bild der DDR-Asienpolitik und -wissenschaft prasentieren wollten.

Doch gab es auch gegenlaufige Tendenzen. Restriktionen und Bevormundung 

in einem totalen AusmaB konnten mil den Achtzigern und besonders seit etwa 5 

Jahren nui noch maBig effektiv greifen. Die Vorgaben aus den Forschungsplanen 

"von oben" muBten und konnten immer haufiger durch eigene Themenvorschlage 

"von unten" imtersetzt werden. Lagen Anfang der Siebziger zentrale Themen wie 

die "Grundlagen des antimperialistischen Kampfes" noch sehr eng bei der Revo- 

lutionstheorie, so enthielten die Themen der Projektgruppe des letzten groBen 

zentralen Projektes "Das Wechselverhaltnis von Frieden, sozialem Fortschritt 

und revolutionarem ProzeB in Asien", das etwa 1985 bis 1988 bearbeitet wurde, 

sehr differenzierte Fragestellungen nach dem Islam in der Sowjetunion, den 

Belutschen, der Islamischen Konferenz, Japans Haltung zu SDI, Chinas Dritte- 

Welt-Politik, dem Buddhismus in Kampuchea usw., von denen manches in Zeit- 

schriften erschien, jedoch auch einiges unverbffentlicht blieb. Hier auch nicht zu 

vergessen, die unverbffentlichten Hochschulschriften und B-Promotionen, darun- 

ter jene aus "geschlossenen" Verfahren, zu denen die Offentlichkeit aus iiberstei- 

gerter sicherheitspolitischer Abgrenzung nicht zugelassen war.

Immer waren die Asienwissenschaften der DDR auch ein Nischenfeld, wo 

man sich mit interessanten Fragen beschaftigte, die dennoch eher am Rande von 

Herrschaftsinteressen lagen. Es ist schon ein gewisses Verdienst der systemati- 

schen Arbeit von Asienwissenschaftlern, wenn es ihnen gelang, die traditionellen 

Grundlagen der Sinologie, Indologie und Japanologie zu erhalten und zu vertei- 

digen, auch auszubauen. Politische Modernisierungsprozesse ermbglichten den 

Aufbau neuer, international und auch aus westdeutscher Sicht wohl attraktiver 

Zweige wie der Mongolistik, der Forschungen zu Nordkorea, Vietnam, Laos und 

Kampuchea in Sprache, Literatur, Kultur und Landeskunde.

SchheBlich trugen die Asienwissenschaften, fur sich und als Teildisziplin der 

Entwicklungslanderwissenschaften, dazu bei, in der wissenschaftlichen Debatte 

realistischere Fragestellungen, die sich den Gegebenheiten in den Landern selbst 

zuwenden, aufzuwerfen und auf die Politik ausstrahlen zu lassen. Das war etwa 

bei der Diskussion um Tradition und Islam, die auch die Religionen Asiens 

begiinstigte, seit Ende der Siebziger der Fall. Das traf auf eine realistischere 

Einschatzung der gesellschaftlichen Gegebenheiten in Landern der sogenannten 

sozialistischen Orientierung wie Afghanistan und Kampuchea zu, in denen von 

revolutionaren Situationen im herkommlichen Sinne kaum die Rede sein konnte. 

Ich denke, auch die Chinakundler haben mit ihren sehr intimen Kenntnissen des 

Landes, der Geschichte und der Gegenwart ihren Beitrag zur Wiederaufnahme 

des osteuropaischen Dialogs mit China geleistet, wenn einzelne zuvor auch recht 

straff den politischen Winkelziigen der Fuhrungen gefolgt waren. Und an Kon- 

struktivem nicht zu vergessen, die regional ubergreifende Debatte (Khalatbari, 

Stier, Schilling) um Unter entwicklung und kapltalistische Transformationspro- 

zesse, die klarlegte, daB der Weg eigentlich alter Entwicklungslander in den 

Kapitalismus fiihrte und daB das fur ihre Entwicklungsperspektiven zwar nicht 

unproblematisch aber auch nicht durchweg negativ sein muBte. Eine deutliche 

Evolution gab es auch im Konfliktverstandnis. Wahrend bis in die Siebziger noch
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iiberwiegend die Schuld fur alle Konflikte abstrakt beim Imperialismus gesehen 

wurde, nahm die Erkenntnis autochthoner Konfliktursachen gegen Mitte der 

Achtziger schnell zu: an religidsen Gegensatzen, ethnischen Zwistigkeiten und 

Stammesrivalitaten versagten die herkommlichen orthodox-marxistischen Erkla- 

rungsmuster. Diskussionen um das Fortschrittspotential von Bourgeoisie und 

Kapitalismus, um soziale, nichtklassengebundene Stratifizierung trugen zu einer, 

wenn auch nicht iibermaBigen, Belebung der Gesellschaftsdebatte bei. Doch sind 

Forschungsdefizite, verglichen am Weltstand, nicht zu ubersehen. Nicht nur, dab 

die interessantere akademische Marxismusdebatte wahrscheinlich im Westen 

stattfand, vieles in der DDR war kein Mandsmus, sondern politisch verklarte 

selektive Beschreibung mit einem oft scholastischen Instrumentarium, das der 

Wirklichkeit ubergestiilpt wurde, um abzuschneiden, was noch vorguckte. Nicht- 

marxistische Theorieansatze wurden kaum ausgewertet, die Quellennutzung 

schloB zwar zunehmend Primarmaterialien aus den Ziellandern ein, doch igno- 

rierten viele den internationalen Forschungsstand und erfanden das Fahrrad neu. 

Die Arbeit mit den zumeist vorhandenen orientalischen Sprachkenntnissen in 

der Forschung lieB wohl zu wiinschen iibrig, was auch durch den auBerst schma- 

len Zugang zu aktueller Literatur in diesen Sprachen verursacht wurde. Insge- 

samt verfiigen die Wissenschaftler jedoch fast alle uber eine Ausbildung in min- 

destens einer asiatischen Sprache. Ein merkwiirdiges Desiderat der DDR-For- 

schung waren die sowjetischen Asiengebiete. Lange Zeit wurde von sowjetischer 

Seite die innere politische Thematisierung des eigenen Orient vermieden, ja 

unterdriickt. Uber Kultur- und Literaturstudien fmgen einige DDR-Absolventen 

von Hochschulen aus Baku oder Taschkent an, sich mit der Materie zu befassen. 

Hier liegt noch Ungenutztes brach.

Hinzu kommen Defizite der Wissenschaftsadministratoren der ehemaligen 

DDR, die mit Wettbewerb beinhaltenden Methoden von Stellenausschreibungen, 

Angebotseinholung, Projektformulierung, Mittelbewilligung nicht vertraut sind 

und fur die Offentlichkeit und Mitwirkung nicht nur unbekannt sondern auch 

ungewohnt sind, ja bis dato verboten waren. Es gab keine offentlichen Selbstdar- 

stellungen und Forschungsberichte, kaum Verzeichnisse und Bibliographien der 

Mitarbeiter. Der eigentliche Abschied von alten Arbeitsgewohnheiten steht hier 

erst noch bevor.

Was bleibt

In der DDR wurden seit Anfang der sechziger Jahre schatzungsweise 900 in 

orientalischen Spachen ausgebildete Asienwissenschaftler in alien Bereichen des 

offentlichen Dienstes, einschlieBlich Forschung und Lehre, eingesetzt. Danmter 

sind auch ca. 200 Absolventen von sowjetischen Lehreimichtungen mitgezahlt, 

die wegen ihrer guten philologischen Ausbildung und ihres oft direkteren Zu- 

griffs auf die Problematik dieser Lander aufgrund der entwickelteren Beziehun- 

gen und der ausgepragten asiatischen Interessen der UdSSR ein vergleichsweise 

hohes Ausbildungsniveau gewahrleisteten. Dazu kommen noch einmal etwa 80 

auf den asiatisch-pazifischen Raum spezialisierte Absolventen des HB, Babels

berg, die aber keine Orientsprachen beherrschen. Von ihnen sind gegenwartig 

noch etwa rund 200 in Lehre und Forschung tatig. Problematisch bleibt dabei die 

hohe Personalaustattung gegeniiber den Studentenzahlen, die zu einem Verhalt-
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nis Wissenschaftler-Studenten von 1:1 bis 1:2 tendiert. Schwierig bleibt auch die 

Bibliotheksausstattung, viel war der Eigeninitiative von Forschern iiberlassen. 

Gute regionale Institutsbestande hat die Humboldt-Universitat, mit dem 

Schwerpimkt auf Ziellandliteratur. Uber relativ geschlossene Altbestande (19./ 

l.Halfte 20. Jahrhundert) verfiigen Leipzig und Halle. Sehr selektiv vertreten, vor 

allem fur die Zeit seit Mitte der siebziger Jahre, ist die westliche, besonders die 

englischsprachige Sekundarliteratur. Die sogenannte Graue Literatur wurde 

nicht regular, sondem von den einzelnen Wissenschaftlern interessengebunden, 

meist fur ihre personlichen Bibliotheken, die sich oft sehen lassen kbnnen, 

beschafft. Lander aufenthalte konnte ein relativ groBer Teil der Wissenschaftler 

absolvieren, vor allem in der Japanologie, wo es seit den Siebzigern giinstige 

Bedingungen seitens der Japaner gab, in der Indologie, wo Kulturaustauschplane 

Mbglichkeiten schufen, und seit den Achtzigern auch wieder die Sinologen.

Die Frage nach der Zukunft der Asienwissenschaften stellt sich natiirlich. 

Doch scheint gerade das Angebot landerkundlicher asienwissenschaftlicher 

Studiengange, deren Qualitat sicher auszubauen ware, die aber in einer solchen 

Vollstandigkeit selten in Europa zu haben sind, fur die Universitaten attraktiv zu 

sein und es ihnen zu ermbglichen, mittelfristig Studenten anzuziehen und so zu 

einer gewiinschten Entlastung der westdeutschen Hochschulen zu kommen. 

Zugleich bietet dieses Profil die Mbglichkeit hbherer Praxisverbundenheit und 

damit grbBerer Berufschancen. Ubertragt man mechanised das westdeutsche 

Hochschulmodell auf diesen ostdeutschen Wissenschaftszweig, wurde zumindest 

eine Reihe durch den "Mittelbau" besetzter Lehrgebiete verschwinden, in deren 

Aufbau mittels Erarbeitung von Sprach- und Landeslehrmaterialien viel intellek- 

tuelles Kapital investiert wurde. Zudem sind die gegenwartigen Studentenzahlen 

trugerisch, da es bisher noch keine freie Immatrikulation gab. Die Beschrankung 

ergab sich etwa bei der Humboldt-Universitat aus dem Stipendienfonds der 

Universitat. Erst nach der vollen Anwendung westdeutscher Grundsatze wird 

man den tatsachlichen Bildungsmarktwert in Form von Studentenzahlen ermes- 

sen kbnnen. Auch wird, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, gefragt, ob ein Massen- 

studium Sinologie oder Indologie denn tatsachlich ein anzustrebendes Ideal 

darstellt oder ob ein ‘numerus clausus’ im Interesse der Betroffenen selbst nicht 

eine geringere Studentenzahl mit hbherem Ausbildungsniveau bewirken sollte.

Auch in der Forschung hat die ostdeutsche Asienwissenschaft eigenes - sicher 

unterschiedlich bewertetes - anzubieten. Bei den neueren Publikationen denke 

ich beispielsweise an das Wbrterbuch Mongolisch-Deutsch von Vietze (1988), 

das Wbrterbuch Indonesisch-Deutsch von E. D. Krause (1985), eine Kultur- und 

Vblkergeschichte Siidostasiens von Kubitscheck (1984), eine Geschichte Siid- 

koreas von Gbthel (1988), die "Frau im alten Japan" von Eiko Saito (1989), 

"Aktiv und Passiv im Deutschen und Chinesischen" von Kautz (1990). Ich denke 

auch an Forschungen zur Kolonial- und Sozialgeschichte Indiens am Berliner 

Institut fur Allgemeine Geschichte von Kruger, Heidrich oder Haffner, an Arbei- 

ten zum politischen System Indiens von Schaller und Osterheld in Berlin, an eine 

soziale und bkonomische Geografie Chinas von 1989 des Leipziger Klausing, an 

die Arbeiten zur Sanskritistik von Mylius in Leipzig, an Chinakundler wie Felber 

und Japanologen wie Berndt. Der Lehr- und Forschungsstandort Berlin hat in 

der deutschen Asienwissenschaft seinen Platz, wie ihn auf ihre Weise auch Leip

zig und Halle mit der starkeren Betonung der Tradition haben.
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Asienwissenschaftler wild man nicht uber Nacht. Der Stamm, vor allem auch 

der relativ jimgeren Fachleute, ist vielseitig ausgebildet, mit guten Sprach- und 

Landerkenntnissen. Schon jetzt sind durch den Strukturwechsel mindestens 200 

asienwissenschaftlich ausgebildete Fachleute in alien Bereichen freigesetzt. 

Gleichzeitig liegen Angebote aus der Wirtschaft, darunter auch in. den asiati- 

schen Landern selbst, vor. Ein wechselseitiges Aufeinanderzugehen der west- 

und ostdeutschen Asienwissenschaft kbnnte verhindern, daB Potential brachliegt 

oder sinnlos verfallt. Trotz des relativen Uberangebotes an Asienwissenschaft- 

lern auf dem westdeutschen Markt wiirde dadurch unter Beriicksichtigung des 

wohl eher zunehmenden deutschen Engagements in Asien eine Lucke entstehen, 

wahrend die Nutzung dieses Potentials den Zugang zu Regionen wie Indochina, 

China, Nordkorea, der Mongolei, und partiell auch Siidasien erleichtern oder 

zumindest vervollstandigen sowie das Verstandnis fur Sowjetasien und die sowje- 

tische Asienpolitik fordern kbnnte.
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