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tion ist die Einbeziehung der Leiter und Mitarbeiter der Direktorate fur Land- 

nutzungserfassung sowie fiir Stadt- und Raumordnung in die wissenschaftliche 

Arbeit zu nennen.

Die Forschungsaufenthalte und der Druck des Werkes wurden aus bffentli- 

chen Quellen in der Bundesrepublik sowie von deutschen, aber auch von indone- 

sischen Unternehmen finanziell unterstiitzt. Es ist zu wiinschen, dab der enorme 

Einsatz von Arbeit und Mitteln, der dieses umfangreiche, solide Werk hervorge- 

bracht hat, uber den deutschprachigen Raum hinaus Anerkennung finden mbge. 

Nicht nur sollte, wie bereits vorgesehen, eine englische Ausgabe des Werks 

aufgelegt werden. Vielmehr wurden die aufwendig erstellten Karten, Tabellen 

und Grafiken durchaus eine stark gestraffte, leicht lesbare Ausgabe in Bahasa 

Indonesia rechtfertigen.

Gunther Dress

Laiyin Forum (Hrsg.): Die Gottin der Demokratie - China 1989.

Verlag Ute Schiller, Berlin 1990, 351 Seiten

1989 - ein Jahr groBer politischer Aufbriiche zur Demokratie in Osteuropa. Auch 

in der VR China erfolgte eine historische Revolte gegen die Diktatur des Partei- 

apparates, die jedoch blutig und brutal unterdriickt wurde. Versuche, das vorlau- 

fige Ende der Demokratiebewegung zu analysieren, werden jetzt vielerorts 

untemommen. Ein wichtiger Beitrag zu der dazu notwendigen Untersuchung von 

Quellenmaterial stellt das Buch "Die Gdttin der Demokratie" dar. Es beinhaltet 

in Ubersetzung verschiedenartige Texte zum konkreten Verlauf und die wichtig- 

sten theoretischen Positionen der Demokratiebewegung von 1989.

Augenzeugenberichte, chronologisch vorgelegte Dokumente, die zum Teil 

aus der Presse aus der VR China, Taiwan, Hongkong und Singapur stammen 

und zum Teil Flugblatter, Abschriften von Wandzeitungen und Manifeste dar- 

stellen, sowie eine 16-seitige Fotodokumentation bilden den Kern des Buches. 

Teil weise werden die Dokumente dur ch kurze Er klar ungen zum Umfeld einge- 

leitet. Die Texte von Studenten, Professoren, Politikern und Schriftstellern 

ergeben ein differenziertes Bild der Ereignisse und zeigen, daB die Demokratie

bewegung nicht nur Ziele wie die Verbesserung der Wirtschaft oder Abschaffung 

der Korruption sondern die Umgestaltung der Gesellschaft, in der Freiheit und 

Demokratie in alien Bereichen vorhanden sind, hat. Zugleich verdeutlichen 

einige Texte auch den Glauben an die Reformbereitschaft der herrschenden 

Politiker, der nach dem Massaker im Juni 1989 bei den Intellektuellen aber 

vollends zerstort scheint, wie es auch in dem Interview mit Prof. Yan Jiaqi, dem 

Prasidenten der Federation fur ein demokratisches China, ersichtlich wird.

Erganzend zu den Dokumenten werden eine Chronik der Demokratiebewe

gung vom 6.1.-4.6.1989, die kurz und knapp die wichtigsten Ereignisse und Vor- 

gange nennt, sowie 23 Kurzbiographien der bekanntesten Teilnehmer der Bewe- 

gung vorgelegt. Diese Auskiinfte sind hilfreich fiir den ersten Einstieg., miiBten 

bei einer tiefergehenden Analyse jedoch noch weitreichend vervollstandigt wer

den.

Abgerundet wird der Dokumentenband durch ein Vorwort von Yan Jiaqi und 

ein Nachwort von Helmut Martin. Das kurze Vorwort von Prof. Yan Jiaqi ist 

eher als eine oberflachliche Einleitung zu sehen. Dagegen stellt das Nachwort 

uber die Lage der chinesischen Intellektuellen von Prof. Helmut Martin eine
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hervorragende Bewertung der Konsequenzen aus den Ereignissen von 1989 dar. 

Helmut Martin gibt einen fundierten Einblick in die nachfolgenden politischen 

Geschehnisse, indem er dur ch sachkundig ausgewahite Beispiele die kulturelle 

Repressionspolitik beschreibt und erklart. Zudem wird die Situation der chinesi- 

schen Intellektuellen im Exil geschildert, die sich insbesondere in der Federation 

fur ein dem.okratisc.hes China zusammengeschlossen haben. Dabei spricht er 

auch einen prekaren Punkt an - den verbreiteten Opportunismus unter vielen 

Intellektuellen. Helmut Martin vertritt die These, daB sich die Exilkrafte im 

Ausland den eigentlichen Zielen zuwenig gewidmet hatten. Ein schmerzhaftes 

Nachdenken uber Chinas Weg geht also weiter. Dazu bedarf es solcher Verbf- 

fentlichungen uber die Entwicklung der Demokratiebewegung wie "Die Gbttin 

der Demokratie", damit Chinas spezifische gesellschaftspolitische Problematik 

einer breiten Offentlichkeit zuganglich wird.

Meike Schulz

Helwig Schmidt-Glintzer: Geschichte der chinesischen Literatur. Die 3000jahri- 

ge Entwicklung der poetischen, erzahlenden und philosophisch-religiosen Lite

ratur Chinas von den Anfangen bis zur Gegenwart.

Bern, Munchen, Wien: Scherz Verlag, 1990. 686 S. ISBN 3-502-16482-7.

Dies ist die neueste Version einer Geschichte der chinesischen Literatur in 

deutscher Sprache nach den wichtigen, aber langst iiberholten Werken von W. 

Grube (zuerst 1902) und E. Feifel/Kikuya Nagasawa (zuerst 1959) und dem 

etwas anders angelegten, aus sehr niitzlichen Einzelbeitragen zu bestimmten 

Genres bestehenden Aula-Band, den G. Debon vor nicht allzu langer Zeit 

herausgegeben hat (1984). Schmidt-Glintzers Buch richtet sich nicht in erster 

Linie an den Spezialisten, sondern eher an den allgemein bzw. allgemein-lite- 

rarisch interessierten Leser, enthalt jedoch auf 66 Seiten Anmerkungen eine 

FuJle von Angaben zu westlichen Ubersetzungen und Sekundarwerken, gelegent- 

lich auch zu ostasiatischen, die dem Fachmann durchaus dienlich sein werden. 

Eine kurze Auswahlbibiiographie und ein umfassender (und sehr verlaBlicher) 

Index - chinesische Namen und Titel sind nach Pinyin transkribiert und mit 

handgeschriebenen (gut leserlichen) Langzeichen versehen - beschlieBen den 

sauber und nahezu oirne Druckfehler edierten Band.

Jede Gesamtdarstellung der Literatur eines Landes, Kultur- oder Sprachraums 

birgt naturlich gewisse Risiken, da ihr Autor sozusagen stets nur die Spitze eines 

drirtenden Eisberges prasentieren kann und vieles unter der Wasserhnie unbe- 

riicksichtigt bleiben muB. Besonders heikel wird dies dann, wenn sich die Eis- 

masse zu neigen beginnt, Marginales abschmilzt, Unbekanntes auftaucht und 

neue, zusatzliche Erkenntisse einen modifizierten Zugriff erfordern. Die Art der 

DarsteUung unterscheidet sich folglich bei Schmidt-Glintzer in einigen Punkten 

von der friiherer Uberblicke, bleibt aber wiederum in anderen Punkten der 

"Tradition" verhaftet.

Selbstverstandlich ist sich der Verfasser dabei des alten Problems der Abgren- 

zung dessen, was eigentlich unter Chinas Literatur zu verstehen sei, sehr wohl 

bewuBt und wahlt eine Art Mittelweg, wie es viele vor ihm getan haben und wie 

zugleich der lange Untertitel seines Buches andeutet. Unter chinesischer Litera

tur haben wir folglich nicht nur Gedichte und Romane zu verstehen, sondern 

zugleich zahlreiche andere Bereiche des Geschriebenen. Die "rein religiose"


