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INFORMATIONEN

Directory of Contemporary Asian Studies in Europe

Die erste Ausgabe des "Directory of Contemporary Asian Studies in Europe" ist 

im April 1991 erschienen. Zweck der Publikation ist, Forschungseinrichtungen 

und -projekte, die sich mit dem gegenwartigen Asien beschaftigen, miteinander 

bekannt zu machen. Die erste Auflage entstand aufgrund unterschiedlicher 

Informationen, die in 7 europaischen Landern (Bundesrepublik, GroBbritannien, 

Frankreich, Italien, Schweiz, Niederlande, Belgien) gesammelt wurden. Fiir die 

Bundesrepublik war Dr. Werner Draguhn als Bezugsperson benannt worden. 

Aus dem von ihm gelieferten Manuskript wurden vom Koordinator einzelne 

Institutionen ausgewahlt.

Interessenten (Institutionen oder Einzelpersonen), die in der neuen Auflage 

dieses Handbuches wieder erscheinen oder in die neue Auflage neu aufgenom- 

men werden mbchten, sind aufgefordert, sich an die Redaktion der Zeitschrift 

"ASIEN" zu wenden, die ihnen einen entsprechenden Fragebogen zusenden wird.

Parteitag der vietnamesischen KP

Die vietnamesische KP verzeichnet vor der Wahl der 1.176 Delegierten ihres 

nachsten Parteitages einen Bestand von 2,16 Mio. Mitgliedern. Seit 1987 seien 

liber 78.200 Personen ausgeschlossen und 303.230 neue Mitglieder aufgenommen 

worden.

Der Resolutionsentwurf fiir den Parteitag kann in englischer Sprache bezo- 

gen werden bei:

Viet Nam - Info

c/o S. Bratke

Mozartstr. 21

4000 Dusseldorf 30.

Konferenz von Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) zur Arbeit in Indo

china

Vom 19. bis 23.4. bzw. vom 27. bis 29.4. fanden in den USA und in Europa 

(Amsterdam) gleichgelagerte Konferenzen von NGOs zum Thema "Neue Bezie- 

hungen mit Vietnam, Laos und Kambodscha: Erfahrungen aus der Vergangen- 

heit; Planungen in die Zukunft" statt. Fiir Europa wurde beschlossen, solche 

Treffen alle zwei Jahre zu wiederholen. Die Konferenzergebnisse sollen in einem 

Reader zusammengefaBt werden.

Kontaktadressen:

U.S. NGO Forum on Viet Nam, Cambodia & Laos, 5808 Greene Street, Phila

delphia, Pennsylvania 19144, USA;

Medisch Comite Nederland-Vietnam, Weteringsschans 32, 1017 SH Amsterdam.



92 Informationen

Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft gegriindet

In Dusseldorf hat sich die "Deutsch-Vietnamesische Gesellschaft e.V." gegriin- 

det, die sich insbesondere fiir die Fbrderung der wirtschaftlichen Beziehungen, 

der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und der kulturellen Kontakte 

zwischen beiden Landern einsetzen will. Zum Vorsitzenden wurde der langjahri- 

ge Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Hanoi, Joachim Broudre- 

Groger, gewahlt.

Anschrift:

Postfach 140241

4000 Dusseldorf 1.

Deutscher Entwicklungsdienst nach Laos und Vietnam

Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) wird die Zahl seiner Gastlander im 

Herbst d J. um Laos und im kommenden Jahr um Vietnam erweitern.

Exportforderungsseminar in Laos und Kambodscha

Der Ostasiatische Verein wird im Oktober 1991 im Auftrag des Bundesministe- 

riums fiir Wirtschaft ein Exportforderungsseminar fiir AuBenhandelsfachleute in 

Laos und Kambodscha durchfiihren.

Chinesische Firmen in Deutschland

Eine Liste von Vertretungen chinesischer Unternehmen und Organisationen in 

der Bundesrepublik Deutschland (gegliedert nach Standorten) kann gegen Er- 

stattung der Druckkosten (DM 20.-) beim Ostasiatischen Verein abgerufen 

werden.

OAV e.V.

Neuer Jungfernstieg 21

2000 Hamburg 36

Tel.: (040) 340415

Beschwerdetelefone in China

Als eine der vorbereitenden MaBnahmen fiir das Fremdenverkehrsprogramm 

"Besuchen Sie 1992 China" hat die Fremdenverkehrsbehbrde der VR China 

inzwischen in 17 Provinzen und Stadten Telefondienste fiir Touristen eingerich- 

tet. U.a. in deutscher Sprache kbnnen Informationen iiber Fremdenverkehrs- 

dienste eingeholt und Beschwerden abgegeben werden - allerdings nur von 

auslandischen Touristen.
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Fachschule fur Prothetik in der VR China

Die Bundesrepublik und die VR China haben am 11.5. eine Vereinbarung uber 

den gemeinsamen Bau der ersten chinesischen Fachschule fur Prothetik para- 

phiert. 1993 sollen die ersten Schuler aufgenommen werden. Fur die ersten drei 

Unterrichtsjahre sind nur deutsche Experten als Lehrkrafte vorgesehen.

Fellowship Program fur Siidkorea

Die International Cultural Society of Korea tICSK) bietet Wissenschaftlern und 

Studenten im Bereich der Koreanistik Stipenaien an.

Informationen und Antragsformulare bei:

Fellowship Program, International Cultural Society of Korea

526 5-ga, Namdaemun-ro, Chung-gu,

CPO Box 2147, Seoul, Korea

Graduiertenkolleg Entwicklungssoziologie

Am Graduiertenkolleg Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie der 

Universitat Bielefeld sind zum 1.10.1991 12 Stipendien zu vergeben. An ein 

zweisemestriges Graduiertenstudium schlieBt sich eine einjahrige Feldforschung 

an, deren Ergebnisse im folgenden Jahr ausgewertet und in emer Dissertation 

niedergelegt werden. Die Stipendiaten arbeiten gemeinsam mit Mitarbeitern des 

Forschungsschwerpunkts Entwicklungssoziologie an Themen zu "Markt, Staat 

und Ethnizitat: soziale und kulturelle Dimensionen von Grenzziehungen und 

Marktintegration".

Informationen bei:

Prof. Dr. Hans-Dieter Evers

FSP Entwicklungssoziologie

Universitat Bielefeld

4800 Bielefeld 1

Neuer Diplomstudiengang "Ostasienwissenschaften"

An der Universitat-Gesamthochschule Duisburg nimmt zum Wintersemester 

1991 der neue integrierte Diplomstudiengang Ostasienwissenschaften den Lehr- 

betrieb auf. Das Ziel des neuen Studiengangs mit dem Schwerpunkt Japan ist die 

Vermittlung von umfassenden wirtschaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftli- 

chen und geographischen Kenntnissen uber den ostasiatisch-pazifischen Raum in 

Verbindung mit einer soliden Sprachausbildung. Angestrebt wird eine gegen- 

warts- und praxisbezogene Kompetenz der Absolventen, um ihre Berufschancen 

auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Auskunft erteilt:

Andreas Hohn

Transferstelle Hochschule - Praxis

Lotharstr. 65/Gebaude LH

4100 Duisburg 1

Tel.: (0203) 3792751
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Japanisch Intensivkurs

Das Japan-Kolleg der Universitat Tubingen bietet einjahrige Intensivkurse 

"Modernes Japanisch" an. Voraussetzung fur die Aufnahme in das Kolleg ist die 

allgemeine Hochschulreife.

Informationen und Bewerbungen bei:

Japan-Kolleg der Univ. Tubingen

Auf dem Sand 13

7400 Tubingen 1

Tel.: (07071) 295916

Ausstellungen und Veranstaltungen

"Batak. Mit Ahnen leben - Menschen in Indonesien"

vom 5.7.1991 bis 12.1.1992 im Rautenstrauch-Joest-Museum/Kbln.

Hamburgisches Museum fiir Vblkerkunde:

"Markt der Volker" (November 1991),

"Gewebte Botschaften. Indonesische Traditionen im Wandel" (Dezember 1991).

Neue Zeitschriften und Informationsblatter

"Indien Newsletter", hrsg. von der Initiative der Siidasien-Arbeitsgruppe Berlin. 

Auskunft: J. Neitzel, Tauroggener Str. 41, 1000 Berlin 10.

"International Journal of Indian Studies", Informationen bei: Sushil Mittal, 

McGill Univ., 3520 University Street, Montreal, PQ, Canada H3A 2A7.

"Viet Nam - Info", Anschrift: S.Bratke, Mozartstr. 21, 4000 Dusseldorf 30.

"Twenty-First Century", hrsg. vom Institute of Chinese Studies, The Chinese 

University of Hong Kong; Anschrift: Twenty-First Century Bimonthly, CUHK, 

Shatin, Hong Kong.

Neue Forschungszentren

In Neu Delhi soli ein Forschungszentrum fiir Asiatische Wissenschafts- und 

Industriepolitik aufgebaut werden, dessen Aufgabe die Fbrderung der geopoliti- 

schen Kooperation zwischen den asiatischen Entwicklungslandern und die Ent

wicklung einer kollektiven Wissenschafts- und Industriepolitik sein wird.

In Macao soli auf BeschluB der Universitat der Vereinten Nationen (UNU), 

Macaos, der VR China und Portugals ein Software-Forschungs- und Ausbil- 

dungszentrum (International Institute for Software Technology) fiir Auszubil- 

dende aus Entwicklungslandern von der UNU errichtet werden.
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Korrektur

In ASIEN, Heft 39, wurde versehenthch als Autor der Besprechung "Zum 

Boxerkrieg: Aus den ‘Militarischen Lebenserinnerungen’ des Generalleutnants 

von Lessel" Gerold Schmidt genannt. Der Autor des Artikels ist jedoch 

Dr. Dieter Glade, Goethe-Institut Mannheim.

Ausbildung zum staatlich gepriiften Ubersetzer/Dolmetscher in Chinesisch am 

Sprachen-und Dolmetscher-Institut in Miinchen

Seit dem Studienjahr 1987/88 besteht in der Fachakademie am Sprachen- und 

Dolmetscher-Institut in Miinchen eine Chinesisch-Abteilung, die Studenten in 

einer dreijahrigen Ausbildung zu-"Staatlich gepriiften Ubersetzern" ausbildet. 

Zulassungsvoraussetzung fiir die Aufnahme in die Chinesisch-Abteilung sind 

Sprachkenntnisse, die dem Sprachstand nach emem einjahrigen Sinologiestudium 

entsprechen sollten.

Das seit 1952 bestehende Sprachen- und Dolmetscher-Institut bildet in den 

Sprachen Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Deutsch und 

Chinesisch aus. Alle diese Sprachen konnen als Haupt- bzw. als Nebensprache 

gewahlt werden.

Die intensive Sprachausbildung wird erganzt durch ein Angebot an fachlichen 

Veranstaltungen, so z.B. Kurse in Fachkunde und -terminologie in den Bereichen 

Wirtschaft, Recht, Technik und Naturwissenschaften, Kurse fiir Stenographic 

und Maschinenschreiben sowie Kurse in der Text- und Datenverarbeitung. Die 

Spezialisierung auf ein Fachgebiet ist obligatorisch. Das Unterrichtsangebot 

umfafit im ersten Studienjahr insgesamt 26 Wochenstunden, im 2. Studienjahr 30 

Wochenstunden und im 3. Studienjahr 36 Wochenstunden.

Da sich die Chinesisch-Abteilung noch in der Aufbauphase befmdet, ist es zur 

Zeit leider nicht moglich, Chinesisch mit dem Fachgebiet Wirtschaft zu kom- 

binieren. Uberlegungen, die Auswahl der Fachgebiete den anderen Sprachen 

anzugleichen, bestehen jedoch.

Am Beispiel des ersten Studienjahres soli hier kurz das Unterrichtsangebot in 

der chinesischen Sprachausbildung skizziert werden. Neben allgemeinen und 

fachspezifischen (hier: Wirtschaft) Ubersetzungen sowohl in die Fremdsprache 

als auch aus der Fremdsprache werden Grammatik-, Wortschatz- und Idiomatik- 

kurse angeboten. Aber auch die Fahigkeiten Schreiben, Horen und Sprechen 

werden intensiv geiibt. Diktate und Schreibiibungen machen mit der Schrift 

vertraut, ein landeskundlicher Kurs schult nicht nur die Horfahigkeit, sondern 

vermittelt auch grundlegende Kenntnisse uber Land und Leute, und schlieBlich 

bieten die Konversationskurse die Moglichkeit, angeeignetes Wissen in der 

Fremdsprache zu diskutieren. Zusatzlich zu diesem rein sprachlichen Teil gilt 

noch das oben erwahnte Angebot.

Die verwendeten Texte sind sowohl in Lang- als auch in Kurzzeichen verfaBt. 

Die Studenten sollen die Kurzzeichen aktiv beherrschen, bei Langzeichen geniigt 

die passive Beherrschung.

Die Chinesisch-Abteilung besteht derzeit aus Dozenten der Ersten Fremd- 

sprachenhochschule Beijing (Prof. Zhang Renli, Zhu Zhengqun, Chu Xiaoyong)
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und aus zwei deutschen Sinologinnen (Barbara Kauderer und der Verfasserin) 

mit langjahriger Erfahrung in chinesisch-deutschen Ubersetzungen.

Studenten und Lehrern steht eine Prasenzbibliothek mit ca. 10.000 Banden 

zur Verfiigung. Die Chinesisch-Abteilung hat einige chinesische Zeitungen 

abonniert. In unmittelbarer Nahe befmden sich die Univer sitatsbibliothek, die 

Staatsbibliothek mit Ostasienabteilung und das Sinologische Seminar der Uni- 

versitat Miinchen - der Wissensdurst kann also ohne viel Miihen gestillt werden.

Das Schuljahr beginnt im September, doch ist es moglich, zum Sommerhalb- 

jahr in die Schule aufgenommen zu werden. Auch besteht die Mbglichkeit, als 

Gasthdrer Veranstaltungen zu belegen.

Das Sprachen- und Dolmetscher-Institut ist eine staatlich anerkannte, private 

und gemeinnutzige Bildungseinrichtung, fur deren Benutzung Gebiihren erhoben 

werden, doch wird aus staatlichen Mitteln eine Riickvergutung der Studienge- 

biihren in Hbhe von derzeit DM 100 pro Unterrichtsmonat gewahrt, sofern von 

staatlicher Seite keine Riickerstattung erfolgt.

Auskunft und Anmeldung bei:

Sprachen-und Dolmetscher-Institut

Amalienstr. 73 

8000 Miinchen 

Tel.: 089/2883 97

Andrea Schwedler

Indische Festspiele

September 1991 bis Juli 1992

Indien gait jahrhundertelang in Deutschland als Inbegriff des Exotischen und 

Fremden schlechthin. Aufgrund der intensiven Beschaftigung deutscher Philo- 

sophen, Dichter und Kulturwissenschaftler mit Indien war der Subkontinent die 

scheinbar vertrauteste aller unbekannten Welten. Auch heute wird jedermann 

mit dem Wort "Indien" etwas assoziieren. Kaum jemand wird jedoch die Fiille 

der verschiedenartigen Ansichten, die Indien bereithalt, auch nur annahernd 

abschatzen kbnnen. So ist das Indienbild in Deutschland und eigentlich in der 

ganzen Welt verzerrt und unvollstandig geblieben.

Beunruhigt durch das haufig negative Medienbild Indiens in der westlichen 

Welt hat die indische Regierung vor einem Jahrzehnt eine weltweite Presentation 

des groBen kulturellen Erbes des Subkontinents und seiner positiven Entwick

lung beschlossen. Der einseitigen Berichterstattung iiber Not und Unruhen sollte 

das Bild einer jahrtausendealten Zivilisation in der vollen Breite des modernen 

Kulturbegriffs entgegengesetzt werden. Mit dem Festival of India warb man in 

monatelangen Veranstaltungen und mit einem GroBaufgebot indischer Kunstler, 

Dichter, Wissenschaftler und Volksgruppen sowie kostbaren Exponaten zunachst 

in GroBbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten um ein besseres 

Verstehen Indiens und seiner Probleme. Indiens Selbstdarstellung wurde uberall 

zu einem groBen Erfolg, zuletzt auch in der Sowjetunion. Und was noch wichti- 

ger war, sie fiihrte zu einem fruchtbaren Kulturaustausch, denn die Gastgeber- 

staaten sind aufgefordert, auch ihrerseits Festspiele in Indien abzuhalten. Diesem 

Wunsch sind die Sowjetunion und Frankreich bereits gefolgt.
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Beim Staatsbesuch des damaligen indischen Ministerprasidenten Rajiv 

Gandhi in der Bundesrepublik Deutschland im Juni 1988 wurde zwischen ihm 

und seinem Gastgeber, Bundeskanzler Helmut Kohl, vereinbart, ein solches 

Festival of India in der Bundesrepublik abzuhalten, um den seit Jahrzehnten 

solide gewachsenen Beziehungen der beiden Staaten weitere Impulse zu geben. 

Auch werden der indischen Presentation in der Bundesrepublik spater Deutsche 

Festspiele in Indien etwa 1993/94 folgen.

Um diese jahrtausendealte, auch in der modernen indischen Gesellschaft 

noch lebendige Kultur vorzustellen, werden mehr als 400 Kiinstler, Autoren und 

Wissenschaftler von September 1991 bis Mai 1992 die Bundesrepublik bereisen. 

Vier groBe Ausstellungen, 16 Buhnenprogramme mit indischem Tanz und indi- 

scher Musik, vier Programme mit klassischem und zeitgenbssischem Theater, 

sechs Symposien und Seminare, ein Schriftstellertreffen und eine Reihe mit 40 

Filmen werden in verschiedenen Stadten zu sehen sein.

Dabei ist beabsichtigt, vor allem solche Aspekte indischer Kultur vorzustel- 

len, die in Deutschland bisher nicht zu erleben waren. So liegt im Bereich Tanz 

der Schwerpunkt auf den Choreographien fur grbBere Tanzensembles, seien es 

die klassischen Tanzformen, die man in Deutschland bislang meist nur als Solo- 

darbietungen kennt, oder die traditionellen Tanze der verschiedenen indischen 

Regionen. Die Ausstellung klassischer indischer Kunst versammelt Terrakotten, 

Bronzen und Steinskulpturen, die noch nie in Deutschland gezeigt wurden. 

Neben der Vielzahl herausragender Kulturereignisse stehen auch Veranstaltun- 

gen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und bkologischen Fragen auf dem 

Programm, um ein moglichst umfassendes Bild Indiens zu vermitteln. Besonde- 

ren Wert legen die Veranstalter beider Lander auf einen lebendigen, offenen 

Dialog zwischen Indem und Deutschen. In Gesprachskonzerten, Workshops, 

Seminaren und Koproduktionen sollen Wechselwirkungen zwischen deutschen 

und indischen Traditionen erfahrbar werden.

Inhaltlich vorbereitet und verantwortet werden die Indischen Festspiele vom 

Ministry of Human Resource Development, Department of Culture und dem 

Indian Council for Cultural Relations. Auf deutscher Seite hat das Auswartige 

Amt das Haus der Kulturen der Welt in Berlin mit der Koordination und Reali

sation des Festivals beauftragt. Dariiber hinaus sind eine Vielzahl von Veranstal- 

tern, Institutionen, Museen und Initiativen an den einzelnen Programmpunkten 

maBgeblich beteiligt.

Anders als iibliche Festivals lassen die Indischen Festspiele die Kette von 

einzigartigen Hbhepunkten nicht wie bei einem Feuerwerk in dichtgedrangter 

Folge abbrennen. Vielmehr erstrecken sie sich dezentral uber einen langeren 

Zeitraum, um auf diese Weise einen tiefer gehenden interkulturellen Dialog zu 

ermbglichen.

Ein derartiges Mammutvorhaben kann nur partnerschaftlich abgewickelt 

werden. Es bedarf breiter Unterstiitzung nicht nur von der Bundesregierung, 

sondern vor allem auch durch die Bundeslander und Stadte. Eine erfreuliche 

Entwicklung ist es, daB auch die neuen Bundeslander mit ihren historischen 

Kulturmittelpunkten wie Weimar, Leipzig und Chemnitz einbezogen werden 

konnen. Die Besonderheit der Bundesrepublik gegeniiber unseren europaischen 

Nachbarn liegt in der Vielzahl kultureller Zentren, die eine starkere Streuung 

der Festspiele notwendig machen und damit an die Organisation hohe Anforde- 

rungen stellen. Aus diesem Grund hat sich unter Vorsitz von Botschafter a.D.
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Gunther Schodel ein Organisationskomitee aus Vertretern von Landern, Ge- 

meinden und Kulturorganisationen gegriindet, das die Koordinierung des Pro- 

gramms unterstiitzen soli. Diesem Komitee gehort auch der indische Botschafter, 

Seine Exzellenz A. Madhavan, an.

Die Ehrenprasidentschaft der Indischen Festspiele hat Herr Walter Scheel, 

Bundesprasident a.D., iibernommen.

Erbffnet wird das vielmonatige Programm mit einer Gala am 7. September 

1991 in Anwesenheit des indischen Ministerprasidenten und des deutschen 

Bundeskanzlers in Bonn. Weitere Gala-Erbffnungen werden dann in anderen 

deutschen Stadten folgen, um die indischen Festspiele in alien deutschen Landes- 

teilen mit einem herausragenden Ereignis einzufiihren.

Gunther Schodel

Die Literaturen Siidostasiens - 

weiBe Flecken am Editionshimmel?

Elke Voss

Siidostasien - geographische Bezeichnung fur Vietnam, Laos, Kambodscha, 

Burma, Thailand, die Philippinen, Malaysia und den malaiischen Archipel ein- 

schlieBlich Indonesiens - gewinnt sowohl in politischer als auch in bkonomischer 

Hinsicht immer mehr an Bedeutung. Diese Tatsache spiegelt sich in einer Fulle 

wissenschaftlicher Analysen und Studien sowie popularwissenschaftlicher Ab- 

handlungen uber diese Region wider.

Der groBe Bereich des kulturellen Lebens der Volker Siidostasiens erscheint 

jedoch deutschen Kulturkonsumenten lediglich als exotisches Fernziel reisefreu- 

diger Globetrotter. Dem stehen eine wachsende Auslanderfeindlichkeit und eine 

deutliche Unsicherheit im Umgang mit ihnen gegeniiber, gepaart mit der Un- 

kenntnis fremder Kulturen, deren Geschichte und Literatur. Zwar werben Reise- 

fiihrer, Prospekte und ansprechende Bildbande fur ungetriibte Ferienfreuden, 

doch welche Moglichkeiten bieten sich, tiefer in das Leben Siidostasiens einzu- 

dringen, beispielsweise iiber den Weg der Literatur?

Liegen im englischsprachigen Raima zahlreiche Ubersetzungen aus siidost- 

asiatischen Sprachen vor, so tun sich deutsche Verleger mit dieser Region recht 

schwer, bsterreichische und schweizerische halten sich gar sehr bescheiden im 

Hintergrund. Wahrend sowohl in der allgemeinen Publizistik als auch in den Edi- 

tionsprogrammen entsprechender Verlage Lander wie China, Japan oder auch 

Indien vordere Platze einnehmen, erscheint Siidostasien eher als weiBer Fleck 

auf dem deutschen Belletristikmarkt. Die letzte Frankfurter Buchmesse mit 

ihrem Schwerpunkt Japan ist ein beredtes Zeugnis fiir diese Tendenz.

Die Bedeutung von Literatur als Bindeglied internationaler Vblkerverstandi- 

gung wird im allgemeinen kaum in Abrede gestellt. Im Hinblick auf die siidost- 

asiatischen Literaturen werden aber gewisse Beriihrungsangste in den beiden 

ehemaligen Teilen unseres Landes sichtbar, die auf unterschiedliche Ursachen 

zuriickzufiihren sind.

In der ehemaligen DDR war die Bedeutung von editionswiirdigen Romanen 

und Erzahlungen sehr einseitig an deren "gesellschaftliche Relevanz", d.h. an
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positive, vorwartsweisende und moglichst realistische Handlungsstrukturen und 

Charaktere gebunden. Demgegeniiber muBten und miissen sich auf dem iiber- 

quellenden westdeutschen Buchmarkt die Werke als markttrachtig erweisen - ein 

verlegerisches Risiko, das nicht immer den kiinstlerischen Wert eines Buches 

entsprechend wiirdigen kann.

Wie gestaltet sich nun das konkrete Angebot siidostasiatischer Literatur im 

gesamten deutschsprachigen Raum? Eine Antwort auf diese Frage soli nachste- 

hende Analyse der nach 1945 im deutschsprachigen Raum erschienenen Publika- 

tionen schoner Literatur und der Volksliteratur aus Siidostasiens geben. Diese 

erste Auswertung entstand in Verbindung mit einer in nachster Zukunft zu 

erarbeitenden Vorlesungsreihe zu den Literaturen Siidostasiens am Fachbereich 

Asien- und Afrikawissenschaften der Berliner Humboldt-Universitat. Das Inter- 

esse an siidostasiatischen Literaturen seitens der Studenten dieser Fachrichtun- 

gen ist groB. Ein breiteres Ausbildungsprofil und eine starkere Hinwendung zu 

kulturellen Prozessen sowie offenkundige Informationsliicken diesseits und jen- 

seits der Elbe lieBen die vorliegende Erfassung und Auswertung der iiberhaupt 

im deutschsprachigen Raum vorhandenen literarischen Werke Siidostasiens 

notwendig und sinnvoll erscheinen. Es wurden die Bestande an deutschen Uber- 

setzungen der Literaturen folgender Lander erfaBt: Burma, Laos, Kambodscha, 

Thailand, Vietnam, Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippines

Land

Volksliteratur Schone Literatur

alte Literatur mod. Literatur

Brunei - -

Burma 2 - 1

Indonesien 10 5 10

Malaysia s. Indonesien1 s. Indonesien1 -

Laos - - -

Kambodscha 6 - -

Philippinen 1 - 3

Thailand 2 2 -

Vietnam 9 2 19

Stand Dezember 1990

Anhang: Bisher unveroffentlichte erste Gesamtschau siidostasiatischer Literatu

ren in deutscher Ubersetzung 1945-90

1 Auf Grund der gemeinsamen kultur- und literaturhistorischen Vergangenheit 

Indonesiens und Malaysias lassen sich ihre Werke der alten bzw. der Volksli

teratur nicht eindeutig trennen und sind deshalb im Anhang zusammengefaBt 

worden.

Aus der obigen Ubersicht lassen sich allgemeine Tendenzen ableiten:

1. AuBer fiir Laos und Brunei sind deutsche Ubersetzungen aus alien siid

ostasiatischen Landern vertreten.

2. Die quantitative Auflistung zeugt sowohl von differenzierter Aufarbeitung 

der jeweiligen Nationalliteratur (Schwerpunkte Indonesien und Vietnam) 

als auch von eher sporadischen Ubersetzerleistungen (Burma, Thailand).
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3. Das Verhaltnis der iibersetzten literarischen Gattungen und Genres ge- 

staltet sich in den einzelnen Nationalliteraturen sehr unterschiedlich: 

Wahrend fur Indonesien/Malaysia und Vietnam eine relativ groBe Zahl 

von Werken sowohl aus der Volksliteratur als auch aus der schbnen Lite- 

ratur iibertragen wurde, dominieren in den anderen Literaturen einzelne 

Genres, wobei die Ubersetzungen aus der Volksliteratur insgesamt den 

grbBten Raum einnehmen.

4. Im Gegensatz dazu findet sich eine vbllige Unterreprasentanz der wichtig- 

sten klassischen Werke der untersuchten Lander. Bis auf die angefiihrten 

Beispiele aus Indonesien/Malaysia, Vietnam und Thailand fehlen Uber

setzungen klassischer Epen, Romane und Erzahlungen vollig.

Die Ursachen fur die auBerst unterschiedliche und insgesamt unzureichende 

ErschlieBung literarischer Werke der Lander Siidostasiens sind vielfaltig. Im 

folgenden kbnnen nur erste Gedanken eingebracht werden, die sich in verschie- 

dene Richtungen wenden, um die bisherige Editionspolitik transparenter werden 

zu lassen:

1. politische Beziehungen zu den Landern Siidostasiens,

2. kultur- und literaturwissenschaftliche Aspekte,

3. verlegerische Positionen.

Ohne Zweifel spielen politische Beziehungen zwischen den Landern eine 

nicht zu unterschatzende Rolle auch im Hinblick auf das gegenseitige Bekannt- 

machen ihrer literarischen Werke. So spiegeln sich die engen politischen Bezie

hungen zwischen der ehemaligen DDR und Vietnam dahingehend wider, daB 

eine relativ groBe Zahl von belletristischen Werken ins Deutsche iibertragen 

wurde. Im Vergleich dazu ist der Anted aus der alten Bundesrepulik gering, der 

Osterreichs und der Schweiz sehr bescheiden. Andererseits wird durch die 

vorliegenden Ubersetzungen beispielsweise ein einseitiges Bild der vietnamesi- 

schen Literatur gezeichnet. Die groBen Bemiihungen der vietnamesischen 

Schriftsteller in den 20er und 30er Jahren, neue Formen und Methoden in die 

Nationalliteratur einzubringen, bleiben dem deutschen Leser nahezu verbor- 

gen. Die angebotenen Ubersetzungen bieten im weitesten Sinne nur Kriegslite- 

ratur an. Dennoch erreicht die iibersetzte moderne Vietnamesische Literatur im 

Vergleich zur kambodschanischen und laotischen (jeweils 0 Ubersetzungen) 

einen gewissen Bekanntheitsgrad, den es in jedem Fall gilt, um die ganze Palette 

zu bereichern. Gleichzeitig ist es den guten politischen und bkonomischen Bezie

hungen der BRD zu Indonesien geschuldet, daB das Interesse der Offentlichkeit 

auch fiir den Literaturmarkt in gewissen Mafie vorhanden ist.

Dennoch sind gute, oft sogar freundschaftliche Beziehungen keineswegs 

alleinige Stimuli fur den Biichermarkt. Warum bleiben z.B. Laos und Kambod- 

scha einerseits - ehemals im engen Biindnis mit der DDR - sowie Thailand und 

die Philippinen andererseits - seit Jahrzehnten mit guten Kontakten zur BRD - 

hoffnungslos hinter Vietnam und Indonesien zuriick? Obgleich beispielsweise auf 

den Philippinen ein groBer Teil der Nationalliteratur in Englisch vorliegt und 

somit keine nennenswerten Schwierigkeiten fiir die Ubersetzung bestehen, ist 

auch diese Literatur auf dem deutschen Buchermarkt unterreprasentiert. Zwar 

erhellen die kultur- und literaturwissenschaftlichen Aspekte eine weitere Seite 

der ErschlieBung und Verbreitung literarischer Werke, geben jedoch auch keine 

endgiiltige Antwort auf die oben aufgeworfenen Fragen. Es kbnnen an dieser 

Stelle lediglich einige Gedanken aus literaturwissenschaftlicher Sicht geauBert
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werden. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der kiinstlerischen Literatu- 

ren der Lander Siidostasiens, so gehdren die vietnamesische (erste Werke im 

zehnten Jahrhundert) und die des malaiischen Archipels (neuntes Jahrhundert) 

zu den altesten der Region. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daB 

beispielsweise in Vietnam der Buchdruck bereits im elften Jahrhundert Anwen- 

dung fand und in Laos erst 1960(!) die ersten Bucher gedruckt wurden. Hier liegt 

sicherlich eine wesentliche Ursache dafiir, daB der Bekanntheitsgrad literarischer 

Werke anderer Kontinente und ihr Zugang fur den europaischen Leser nicht in 

kurzen, sondem sehr langen Zeitraumen wachsen muB. Frankreich und Vietnam 

selbst waren nicht unbeteiligt daran, daB ein beachtenswerter Teil der vietname- 

sischen Literatur seit Jahrzehnten in franzbsischer Sprache vorliegt. Die lange 

Entwicklungsgeschichte der vietnamesischen und indonesischen Literatur, d.h. 

jeweils mehr als lOOOjahriges literarisches Schaffen verbunden mit einem relativ 

hohen Stand der Kulturen dieser Lander, trug mit Sicherheit zu einem wesentli- 

chen Teil dazu bei, daB ihre kiinstlerischen Werke auch iiber Asien hinaus Inter- 

esse und Anklang fanden. Dennoch bleibt auch diese Einschatzung anfechtbar. 

Im alten Kambodscha und in Burma beispielsweise, wo sich die hbfische Litera

tur etwa ab dem 14. Jahrhundert bzw. seit Ende des 15. Jahrhunderts entwickel- 

te, bestanden bedeutende Kulturen, die zwar unter starkem indischen EinfluB 

standen und dennoch eine eigene Asthetik aufweisen. So bleiben auch hier eine 

Vielzahl offener Fragen.

Aus der Sicht der Verleger im deutschsprachigen Raum spielen wiederum 

andere Aspekte eine Rolle. Wie aus der Tabelle ersichtlich, tritt eine Dominanz 

iibersetzter Werke der Volksliteratur deutlich hervor. Das liegt mit groBer 

Wahrscheinlichkeit an der Beliebtheit von Marchen, Sagen und Spruchweishei- 

ten. Marchen und Sagen fremder Lander informieren zum einen iiber Sitten und 

Gebrauche und haben zum anderen einen groBen Unterhaltungswert, da sie dem 

Leser Sehnsiichte, Traume und Ideale in sehr direkter Weise vermitteln. Volksli

teratur stellt damit eine "sichere Bank" fiir den Verleger dar, da sich das Interes- 

se der Kinder und der Erwachsenen gerade jetzt, im hochtechnisierten und 

vergegenstandlichten Alltag wieder starker der Phantasiewelt der Marchen und 

Erzahlungen zuwendet. An diesen Gesichtspunkt ankniipfend ist es eher unver- 

standlich, daB laut quantitativer Auflistung klassische Werke (im Sinne der 

literarischen Bliite einer Nationalliteratur zu verstehen), die die Phantasie in 

hohem MaBe fordern, bisher nur sehr wenig ediert wurden. Damit lieBe sich 

Unkenntnis vor allem iiber die Form der Poesie iiberwinden und das Hineinden- 

ken in andere Kulturen weit einfacher als iiber wissenschaftliche Analysen voll- 

ziehen. Dennoch besteht dabei ein Widerspruch, der iiber Jahrzehnte hinweg 

bisher nicht positiv gelbst werden konnte. Zum einen wird zu wenig klassische 

Literatur ins Deutsche iibersetzt, da die traditionsreiche Literaturentwicklung 

der Lander Siidostasiens kaum bekannt ist und sehr oft wichtige Werke (von 

Asienwissenschaftlern vorgeschlagen) seitens der Verleger nicht akzeptiert 

werden. Zum anderen sind Uberblicksdarstellungen zur Literaturgeschichte der 

Lander Siidostasiens, ebenfalls von diesen Wissenschaftlern erarbeitet, oftmals 

nicht ediert worden, da diese Literaturen zu unbekannt seien. So fmdet sich 

bisher keine einzige wissenschaftliche Uberblicksdarstellung zu den Literaturen 

Siidostasiens. Eine Ausnahme bildet die vietnamesiche Literatur, da diese gliick- 

licherweise durch ihre enge Bindung zur ostasiatischen Kulturregion Eingang in 

das "Lexikon Ostasiatischer Literaturen" (Leipzig 1985) fand. AuBerdem er-
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scheint im Marz 1991 von U. Lies eine Darstellung der vietnamesischen Literatur 

unter dem Titel Literaturakademie der 28 Sterne. Der vietnamesische Roman - 

1000 Jahre Literaturtradition in Geschichte und Theorie. Auf jeden Fall liegen hier 

Reserven, die in einer besseren Zusammenarbeit zwischen Asienwissenschaftlern 

und Verlegern erschlossen werden konnten, um dur ch Veroffentlichungen von 

erarbeiteten Uberblicksdarstellungen zu den Literaturen Siidostasiens die Leser 

auf vollendete kiinstlerische Werke aufmerksam zu machen. Andererseits ist 

bekannt, daB Ubersetzungen aus Originalsprachen recht hohe Kosten verursa- 

chen. Gerade aus diesem Grund miissen bedeutende Werke vor weniger bedeu- 

tenden den Vorrang haben. Es sollten in Zukunft auch "Doppelubersetzugnen" 

vermieden werden, wie es hinsichtlich des indonesischen Romans Bumi Manusia 

von Pramoedya Ananta Toer der Fall ist. Dieser Roman wurde 1984 in Westber- 

lin als Ubersetzung aus dem Indonesischen und 1986 in Ostberlin als Uberset- 

zung aus dem Englischen herausgegeben. Obgleich sich dabei Vergleichsmbg- 

lichkeiten fur literatur- und ubersetzungswissenschaftliche Untersuchungen 

geradezu anbieten, scheint aber der verlegerische Aspekt eher zweifelhaft.

Im Rahmen des vorliegenden Artikels ist es unmoglich, auch nur annahernd 

Antworten auf die Fiille der im Zusammenhang mit Ubersetzungsliteratur aus 

siidostasiatischen Landern auftretenden Fragen zu geben. Anliegen ist es in 

erster Linie, DenkanstoBe zu geben, um dem groBen kulturellen Areal Siidost- 

asien eine Chance einzuraumen, im deutschsprachigen Raum mehr Prasenz zu 

erlangen. Die Ebene der Literatur bietet eine Moglichkeit des besseren Kennen- 

lernens der Vblkerfamilie, des gegenseitigen Akzeptierens und der Wiirdigung 

kultureller Leistungen von Nationalitaten und Vblkern, die dem deutschen 

Konsumenten allzuoft nur durch bittere Ereignisse und zweifelhafte Praktiken 

bekannt sind (Handel mit Thai-Madchen, Boat-People, vietnamesische Arbeits- 

krafte in Deutschland oder der Steinzeitkommunismus in Kambodscha).

Literatur als Ergebnis kimstlerischen Schaffens ist ein Medium, das vielfaltige 

Bediirfnisse befriedigen kann. Das Interesse der Leser an anderen Kulturkreisen 

wachst. Davon zeugen nicht nur solche Bucher, die gegenwartige Krisenherde 

wie den Nahen Osten behandeln. Auch die Erzahlprosa Lateinamerikas ist seit 

Jahren auf Bestsellerlisten zu finden. Verleger, Ubersetzer, Literaturwissen- 

schaftler und kulturell Tatige sollten auch den siidostasiatischen Literaturen die 

Moglichkeit einraumen, gleichsam in das kulturelle BewuBtsein deutschsprachi- 

ger Leser einzudringen, um Interesse und Toleranz fiireinander zu erzeugen.

Siidostasiatische Literaturen in deutscher Ubersetzung - Ubersicht

Literatur Indonesiens und Malaysias

A) Volksliteratur

1. Braasem, WA.. und Jahnheinz Jahn, Sirih und rote Hibiskusbliiten. Indo- 

nesische Volksdichtung, Miinchen 1959.

2. Dreesen, Walter, Mdrchen aus Bali, Hamburg 1947.

3. Geddes, William R. (Hrsg.), Kichapi der Tuchtige. Eine mythologische 

Erzahlung der Dayak von Borneo, Wiesbaden 1975.

4. Hooykaas van Leeuwen Boomkamp, Jacoba, Mdrchen aus Bali, Zurich 

1963.
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5. Indonesische Marchen, Prag 1980

6. Kahler, Hans, Die Insel der schonen Si Melu. Indonesische Damonenge- 

schichten, Marchen und Sagen aus Simalur, ohne Jahr.

7. Kratz, Ulrich (Hrsg.), Indonesische Marchen, Dusseldorf 1978.

8. Lbdel, Renate und Hansheinrich, Aryo Menak heiratet eine Himmelsfee, 

Leipzig 1977.

9. Nevermann, Hans, Stimme des Wasserbtiffels. Malaiische Volkslieder, 

Kassel/Eisenach 1955.

10. Week, Wolfgang, Marchen von Bali, Berlin 1949.

B) Schone Literatur

B.a) Klassische, traditionelle Literatur

1. Die Geschichte von Hang Tuah. Eine Erzahlung aus dem 16. Jahrhundert 

uber den malaiischen Volkshelden, Leipzig/Weimar 1986.

2. Kahlo, Gerhard, Klassische Indonesische Erzahlungen, Berlin 1962.

3. ders., Bidasari und andere malaiische Geschichten, Leipzig 1958.

4. Noto Soeroto, Raden Mas, Flustem des Abendwindes. Dichtung in Prosa, 

Leipzig/Weimar 1978.

5. Overbeck, Hans, Malaiische Erzahlungen, Koln 1975 (Neuauflage von 

1925).

B.b) Moderne Literatur Indonesiens

i) Epik

1. Perlen im Reisfeld. Indonesien in Erzahlungen der besten zeitgendssischen 

Autoren, Tubingen/Basel 1971.

2. Pramoedya Ananta Toer, Erbe einer versunkenen Welt, Berlin (Ost) 1986 

(Ubersetz. aus dem Engl, des Romans Bumi Manusia).

3. ders., Garten der Menschheit, Berlin (West) 1984 (Ubersetz. aus dem 

Indonesischen des Romans Bumi Manusia).

4. ders, Kind alter Volker, Luzern 1990.

5. ders., Kind dieser Erde, Berlin (West) 1987.

6. ders, Das ungewollte Leben, Berlin 1966.

7. Mochtar Lubis, Ddmmerung in Jakarta, Bad Honnef 1990.

ii) Lyrik

1. Braasem, WA. und Jahnheinz Jahn, Reis und Hahnrei. Moderne Lyrik von 

den indonesischen Inseln, Heidelberg 1957.

2. Carle, Rainer, Rendras Gedichtsammlungen, Hamburg 1977.

3. Chairil Anwar, Feuer und Asche. Sdmtliche Gedichte, Karwath, Walter 

(Hrsg.), Wien 1978.

4. Damshauser, Berthold und Ramadhan K.H. (Hrsg.),yfm Rande des Reis- 

feldes. Zweisprachige Anthologie modemer indonesischer Lyrik, Jakarta 

1990.

Literatur Burmas

A) Volksliteratur

1. Ein Brdutigam fur Fraulein Maus. Marchen aus Burma, Berlin 1959.

2. Marchen der Volker Burmas, Leipzig 1976.

B) Schone Literatur

1. Esche, A., Der Markt von Pagan. Erzahlungen, Leipzig 1968.
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Literatur Kambodschas

A) Volksliteratur

1. A Chej. Ein kambodschanischer Schelmenroman, Leipzig/Wcimar 1981.

2. Die Stadt der langen Drachen. Gotter- und Ddmonengeschichten aus Kam- 

bodscha, Eisenach/Kassel 1956.

3. Kambodschanische Volksmdrchen, Berlin 1986.

4. Marchen der Khmer, Leipzig 1979.

5. Marchen der Khmer, Wiesbaden 1982.

6. Sagen undLegenden der Khmer, Leipzig/Weimar 1988.

Literatur Thailands

A) Volksliteratur

1. Marchen aus Thailand, Diisseldorf/Kdln 1979.

2. Muschelprinz und duftende Bliite. Liebesgeschichten aus Thailand, Zurich 

1966.

b) Schone Literatur

1. Chan Phuong, Ramakien - der Kampf der Gotter, Helden und Ddmonen 

(Epische Dichtung), Stuttgart 1982.

2. Rosenburg, Klaus, Die epischen Chan-Dichtungen in der Literatur Thai

lands.

Literatur Vietnams

A) Volksliteratur

1. Claudius, E., Als die Fische die Sterne schluckten. Marchen und Legenden 

aus Vietnam, Laos und Kambodscha, Halle 1976.

2. Der Hundertknotige Bambus. Alte Volkserzdhlungen aus Vietnam, Leipzig

1975.

3. Der Schatz der Menschen. Marchen und Gedichte aus Vietnam, Berlin

1976.

4. Die Legende vom Wasserbuffel. Marchen und Legenden aus Vietnam, 

Berlin 1959.

5. Marchen aus Vietnam, Dusseldorf 1972.

6. Nevermann, H., Die Reiskugel. Vietnamesische Marchen, Sagen und Fa- 

beln, Eisenach 1952.

7. Pham Duy Khiem, Vietnamesische Marchen, Frankfurt a.M./Hamburg 

1968.

8. To Hoai, Abenteuer und Heldentaten des ruhmreichen Grashupfers Men. 

Ein Marchen aus Vietnam, Berlin 1981.

9. Vom hochgelehrten Kuin. Vietnamesische Schelmengeschichten, Leipzig/ 

Weimar 1979.

B) Schone Literatur

B.a) Epik

1. Anh Due, Das Hiigeldorf Hon Dat, Berlin (West) 1972.

2. Dang Thanh, Landsdales Rechnunggeht nicht auf, Berlin 1984.

3. Der Uhrmacher von Dien Bien Phu. Erzdhlungen, Berlin 1986.

4. Erkundungen. 16 vietnamesische Erzdhler, Berlin 1977.

5. Ich bin Teil der Juli-Erde. Vietnamesische Gedichte und Erzdhlungen, 

Buchendorf 1986.
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6. Ndchte auf dem Marsch. Lyrik und Prosa aus Vietnam, Berlin 1968.

7. Nguyen Cong Hoan, Die verhexte Minze. Erzdhlungen, Berlin 1984.

8. Nguyen Du, Das Mddchen Kieu, Berlin 1964.

9. Nguyen Ngoc, Die Feuer der Ba-na, Berlin 1982.

10. Nguyet Tu, Schwester Minh, Leipzig 1983.

11. To Hoai, Flucht uber die Berge (Das neue Abenteuer 399), Berlin 1976.

12. Tran Duong, Die Xanu-Wdlder. Geschichten aus Vietnam, Berlin 1976.

B.b) Lyrik

1. Gedichte fur Vietnam (Poesiealbum/Sonderheft), Berlin 1979.

2. Ho Chi Minh, Poesiealbum 36, Berlin 1970.

3. ders., Gefdngnistagebuch, Miinchen 1970.

4. ders., Gefdngnistagebuch, Berlin 1976.

5. Ho Tschi Minh, Gefdngnistagebuch, Lyrische Hefte, Jg.9, 1967.

6. Ho Xuan Hong, Augen lachen, Lippen bliihen. Erotische Lyrik aus Viet

nam, Miinchen 1985.

7. Mein Drachen ist so satt vom Wind. Gedichte von Kindem aus Vietnam, 

Berlin 1973.

8. To Huu, Vietnam mein Land. Gedichte, Berlin 1975.

9. Vu Hoang Chuong, Die achtundzwanzig Sterne. Gedichte, Hamburg 1966.

Literatur der Philippinen

A) Volksliteratur

1. Der wundersame Baum, Philippinische Mdrchen, Bratislava 1978.

B) Schone Literatur

B.a) Moderne Literatur

1. Francisco Sionil Jose, Szenen aus Manila, Bad Honnef 1990.

2. Regenhardt, Katharina (Hrsg.), Frauen auf den Philippinen. Erzdhlungen, 

Gedichte und Berichte, Miinchen 1987.

3. Rizal, Jose, Noli Me Tangere, Insel-Verlag 1987 (in deutsch).

Landeriibergreifende Marchensammlungen

1. Buck, Pearl, Am Teich der Lotosbliiten. Mdrchen aus dem nahen und 

femen Osten, Berlin 1969.

2. Claudius, E., Als die Fische die Sterne schluckten. Mdrchen und Legenden 

aus Vietnam, Laos und Kambodscha, Halle 1976.

3. Die Fdcher des Lebens. Mdrchen aus Asien, Berlin 1972.

Magisterarbeiten 1981-1991

Institut fiir Ostasienkunde - Sinologie

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen

Die folgende Ubersicht uber Magisterarbeiten, die im Zeitraum 1981-1991 am 

Institut fiir Ostasienkunde - Sinologie - der Ludwig-Maximilians-Universitat  

Miinchen erstellt wurden, stellte uns Prof.Dr. Helwig Schmidt-Glintzer zur Ver- 

fiigung. Wir hoffen, daft andere Seminare diesem Beispiel folgen werden, so daB 

wir im Laufe der Zeit einen vollstandigen Uberblick iiber derartige Arbeiten 

vermitteln konnen.
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1. Gregor, Benno Karl (1981): Das Problem der Wortklassen, dargestellt an 

einigen Schlusseluntersuchungen von chinesischen und russischen Sprachwis- 

senschaftlem (friihe Zhou-Zeit).

2. Richter, Ursula (1981): Das Ku-shih pien: Ergebnisse einer wissenschaftlichen 

Diskussion im China der Republik.

3. Strauss, Robert (1981): Chang Ping-lin (1868-1936) und seine Aufsdtze in der 

Zeitschrift ‘Min-pao’ (1906-1908).

4. Rummel, Ingelore (1981): Neuere Untersuchungen von Kesselgongs aus 

Siidchina mit einer Ubersetzung des Aufsatzes von Hung Sheng ‘Untersuchung 

alter Kesselgongs aus KwangsV (K’ao-ku hsiieh pao 1974, 1, 45-90).

5. Pagel, Christiane (1981): Ausgewdhlte chinesische Quellentexte zu den 

Mohammedaneraufstanden in Yunnan im 19. Jahrhundert.

6. Dornhaus, Udo (1981): Aspekte des chinesischen Grundschulsystems in 

Taiwan.

7. Friedrich, Michael (1981): Die metaphysischen Vorstellungen des Chang 

Chan (fl. 370-380 n.Chr.) in seinem Kommentarzum Buch Lieh-tzu.

8. Ebner-Eschenbach, Silvia Freiin v. (1982): Die Gedichte des Chi Jun (1724- 

1805) als Quelle fur die Landeskunde in Ostturkistan im 18. Jahrhundert.

9. Becker, Susanne (1982): Auf dem Weg zur Menschenkunde: Erzahlungen des 

Schriftstellers Liu Xinwu zwischen 1977 und 1981.

10. Engelhardt, Anna Christine (1982): Lishi yanjiu - Profil einer zeitgendssischen 

wissenschaftlichen Zeitschrift in China.

11. Kolonko, Petra (1982): Das Russische Haus in Peking - Russische Studenten 

und Missionare in China zwischen 1710 und 1820.

12. Liersch, Anette (1982): Neue Textilfunde in China: Eine Ubersetzung des 

Aufsatzes von Hsia Nai ‘Die Geschichte der Seidenraupenzucht, Maulbeerkul- 

tur und Seide in Chinas alter Zeit’.

13. Neumaier-Jahn, Alfred (1982): Baustrukturen der hanzeitlichen Architektur 

Chinas und ihr historischer Hintergrund.

14. Baierl, Heribert (1982): Chinesische Quellentexte zur Geschichte der Provinz 

Hsi-k’angzu Ende derKaiserzeit (1904-1911).

15. Sievers, Armin (1982): Alte chinesische Koch- und Konservierungsrezepte 

nach dem 9. Kapitel des Qimin yaoshu.

16. Geiger, Heinrich (1983): Li Shih-cen: ein Philosoph zwischen dem Traditio- 

nellen und Modemen China.

17. Opak, Elisabeth (1983): Der impressionistische Dichter Yii Ta-fu (1896-1945) 

- Zu seinen Erzdhlung aus der Zeit von 1922-1924.

18. Huck, Karl-Heinz (1983): Friihe Konzepte der chinesischen Agrarpolitik nach 

vier Aufsdtzen in der Zeitschrift Minbao 1905-1908.

19. Hildebrand, Joachim (1983): Einsiedlerbilder von der Han- bis zur Tang-Zeit.

20. Spindler, Sibylle (1983): Die ‘Neues-Leben-Bewegung’ in der Vorstellung 

fiihrender KMT-Mitglieder Mitte der dreifiiger Jahre.

21. Bekkering, Rienk Jochen (1984): Einige Avadana aus dem Hsien-yii ching.

22. Weber, Cornelia (1984): Uber die Sojabohne in China.

23. Lamprecht, Heike (1984): Die Chinesen in den Philippinen und die Wahrung 

ihrer kulturellen Identitdt.

24. Weber, Michael (1984): Bronzedolchfunde im Norden und Nordosten Chinas 

von der Shang-Zeit bis zum Ende der Westl. Han.
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25. Gartner, Slava (1984): Die Esperantobewegung in China und die Diskussion 

liber Weltsprachen in der Zeitschrift ‘Neue Jugend’ 1916-1919.

26. Bauer, Agnes (1984): Chinesischer Alltag im Spiegel zeitgenossischer Grund- 

schullehrbticher in der VR China und in Taiwan.

27. Mittag, Joachim (1984): Zheng Qiao (1104-1162) und sein Vorwort zum 

‘Tongzhi’. Materialien zum Geschichtsverstdndnis von Zheng Qiao.

28. Apelt, Gisela (1985): Der Ch’an-Meister Wen-i und die Fa-yen-Schule.

29. Schmitz, Raphael (1985): Altensport in China im Spiegel des Sportmagazins 

‘Xintiyu’.

30. Zimmermann, Christine (1985): Lil Xiulian und der ‘Neue Feminismus’ in 

Taiwan.

31. Drexler, Monika (1985): Neuere Schriftamulette (fu) aus Siidostchina, dar- 

gestellt an drei Handbtichem der 20erJahre.

32. Frick, Peter (1985): Das Modeme Chinesische Orchester seit dem Sturz der 

Viererbande’.

33. Hallmayer, Petra (1985): Liebe in der modemen chinesischen Kurzgeschichte 

anhand von ausgewdhlten Beispielen (1976-1981).

34. Kempf-Bekkering, Friederike (1985): Der Kommentar Guo Xiangs zu den 

Kapiteln 1 und 2 des Buches Zhuangzi.

35. Recker, Romana (1985): Die ‘Selbstkritik’ als Bestandteil der Gedankenre- 

form in der Friihzeit der Volksrepublik China.

36. Reis, Maria-Dorothea (1985): Hui-kuo, ein Tantriker aus der Tang-Zeit.

37. Richtsfeld, Bruno (1985): Die Aufzeichnungen des Ch’en Ch’eng und Li Hsien 

liber ihre Gesandtschaftsreise nach Herat. Ein chinesischer Beitrag zur Kennt- 

nis Mittelasiens im 15. Jahrhundert.

38. Zissler, Dagmar (1985): ‘Die Welt im Kissen’ - Zur Gattungsproblematik der 

xiaoshuo-Literatar am Beispiel eines tangzeitlichen chuanqi.

39. Dobler, Helmut (1986): Chu Chih-hsin - Leben und Ideen eines Revolutio- 

ndrs 1885-1920.

40. Fietze, Katharina (1986): Der junge Hegel in der chinesischen Philosophic 

nach der ‘Kulturrevolution’: Drei Schriften von Ruxin.

41. Schroter, Gabriele (1986): Der Wandel in der Forstpolitik der Volksrepublik 

China seit dem Umweltschutzgesetz vom 13. September 1979.

42. Kauderer, Barbara (1986): Die Regierungsperiode Zhezongs in der Chronik 

des Fozutongji. Ein Beispiel buddhistischer Geschichtsschreibung in der 

Song-Zeit.

43. Soeder, Renate (1986): Kritik der Tradition. Die ‘Grundlegung des Lemens 

und Vortragens’ von HeXinyin (1517-1579).

44. Stocker-Parnian, Barbara (1986): Die neueren Diskussionen zum Manichd- 

ismus in China.

45. Wegner, Irene (1986): Untersuchungen zu einer Bronzeinschrift der frtihen 

Zhanguo-Zeit (5. Jh.v.Chr.).

46. Angele, Susanne Charlotte (1987): Die Dichtergesellschaft der Mondquelle. 

Poesie und Traditionsbewufitsein unter Gelehrten derfriiheren Yuan-Zeit.

47. Kessel-Zeutsch, Beate von (1987): Das Leben und Handeln des Liu Tsung- 

chou (1578-1645). Eine biographische Skizze.
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