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institutionelle Verankerung, sie konnen daruber hinaus eine groBe Hilfe bei der 

konkreten Arbeit sein, z.B. bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnem 

oder auch einfach bei der Suche nach Ansprechpartnem im Faile von Forschungs- 

reisen. In diesem Sinne sind vor allem drei der Directories sehr informativ, wobei 

allerdings nur AccessAsia Asienspezialisten aus aller Welt auffuhrt. Da es auBerdem 

das einzige Kompendium ist, das jdhrlich aufdatiert wird, sollte kein mit Asien be- 

schaftigter Wissenschaftler in Deutschland auf einen Eintrag verzichten (der Que

stionnaire ist bei der DGA zu erhalten). Der Leidener Guide hat bereits eine groBe 

Zahl europaischer Forscher erreicht; es ist daher zu hoffen, daB die hier geleistete 

Vorarbeit in das Jccess/tsza-Kompendium einflieBt, zumal das IIAS jetzt auch Mit- 

glied im Konsortium ist.

Einige Gedanken zur Entwicklung 

der deutschen Mongolistik

Udo B. Barkmann

Mit dem vorliegenden Aufsatz wird nicht die Absicht verfolgt, den Entwicklungs- 

weg und die Leistungen der deutschen Mongolistik in Ganze aufzuarbeiten. Es wird 

vielmehr der Versuch untemommen, den Wandel der Mongolistik in ihren Ent- 

wicklungsetappen und unter verschiedenen, z.T. politisch kontraren Rahmenbedin- 

gungen nachzuvollziehen und ihre jeweiligen konzeptionellen Ansatze zu hinterfra- 

gen.

Phase I: Die Entstehung der Mongolistik

Die Mongolistik gehbrt zweifellos zu den jungen Disziplinen im Facherkanon der 

orientalischen Philologien in Deutschland. Dennoch beschaftigten sich Turkologen 

und Sinologen weitaus friiher, als allgemein angenommen wird, mit der mongoli- 

schen Sprache und Literatur bzw. mit den mongolischen Schriftdenkmalem. So 

verbffentlichte im Jahre 1857 v. Erdmann in der Zeitschrift der Deutschen Mor- 

genlandischen Gesellschaft einen ersten Aufsatz uber das "Kalmiickische Dschan- 

gar", v. d. Gabelentz folgte 1863 mit einem Aufsatz tiber "Chinesisch-mongolische 

Inschriften".

DaB es insbesondere Sinologen waren, die sich mongolistischen Fragestellungen 

zuzuwenden begannen, verwundert nicht, waren doch sowohl die AuBere als auch 

die Innere Mongolei bis 1911 Bestandteile des Chinesischen Reiches. Die Beschdf- 

tigung mit der mongolischen Yuan-Dynastie in China (1270-1368) sowie mehrspra- 

chige Inschriften in chinesischer, mongolischer und mandschurischer Sprache, die 

im Chinesischen Reich zumeist aus der Zeit der mandschurischen Qing-Dynastie 

(1644-1911) uberkommen waren, luden zur wissenschaftlichen Untersuchung gera- 

dezu ein und weckten das Interesse an vergleichenden Sprachstudien. Zudem gab 

die deutsche AuBenpolitik der Entwicklung der Sinologie zwar begrenzte, doch 

wichtige Impulse. Das gewachsene politische Interesse an China resultierte vor
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allem aus der Tatsache, daft Deutschland bei der kolonialen Aufteilung der Welt zu 

kurz gekommen war und aus diesem Grunde China in den Focus seiner auBenpoliti- 

schen Interessen nahm. Der Bedarf an Chinesisch-Dolmetschem und 

China-Landesexperten fur den diplomatischen und militarischen Dienst in China 

stieg an. Vor allem Sinologen, die lange im diplomatischen Dienst des Deutschen 

Reiches in China tatig waren, entwickelten, nicht unbeeinfluBt von ihren Reisen 

durch die Innere und die AuBere Mongolei, ein erstes Gespiir fur mongolistische 

Fragestellungen. So reiste der nun schon fast legendare O. Franke (1863-1946), der 

in der Zeit von 1888 bis 1901 in China im Dolmetscher- und Konsulatsdienst des 

Auswartigen Amtes stand, 1896 liber das Jehol-Gebiet nordwarts durch die Ost- 

mongolei und das Bujr-Nuur-Gebiet nach Krasnojarsk. Er verfaBte im Auftrag 

seines Dienstherm eine ausfuhrliche Beschreibung der bereisten mongolischen Ge- 

biete.1

E. Haenisch (1880-1966), der in der Zeit von 1899 bis 1904 an der Berliner Univer- 

sitat bei W. Grube (gest. 1908) Sinologie, mandschurische und mongolische Spra- 

che studiert hatte, promovierte 1904 zum Thema "Die chinesische Redaktion des 

Sanang Setsen, Geschichte der Ostmongolen",2 um dann in Analogic zum Lebens- 

weg Frankes fur die Zeit von 1904 bis 1911 in den Dienst des Deutschen Reiches als 

Lehrer an den Militarschulen in Wuchang und Changsha zu treten. 1913 habilitierte 

sich Haenisch mit einer erweiterten Fassung seines Dissertationsthemas.

Der preuBische Minister fur Wissenschaft, Kunst und Volksbildung berief Haenisch 

1920 zum auBerordentlichen Professor fur "mongolisch-mandschurische Sprachen" 

an die Philosophische Fakultat der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universitat und 

beauftragte ihn, ab dem Sommersemester 1922 die Leitung des Sinologischen Se

minars an der Berliner Universitat in seine Hande zu nehmen. 1923 erhielt O. 

Franke das Ordinariat flir Sinologie in Berlin. Damit entstanden gerade an der 

hauptstadtischen alma mater giinstige Bedingungen fur die Etablierung der mongoli- 

stischen Forschung, gefbrdert von zwei herausragenden, wenn auch nicht immer 

miteinander kompatiblen Gelehrtenpersbnlichkeiten, deren fruhere praktische Tatig- 

keit und daraus riihrende intime Kenntnis der Eastasian affairs einen geradzu visio- 

naren Blick auf die Mbglichkeiten orientalistischer Forschung bewirkte, der bis 

dahin unter Vertretern der philologischen Facher eher selten anzutreffen war. Zu 

den Studenten von Haenisch gehbrte von 1922 bis 1923 auch Paul Ratchnevsky,3 

der Sohn eines russischen Generals, der Jahre nach der Oktoberrevolution in 

Deutschland seine Wahlheimat gefunden hatte. Ratchnevsky siedelte 1923 nach 

Paris liber, wo er sich fur ein Studium der chinesischen und japanischen Sprache an 

der Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes Paris einschreiben lieB. Dem 

Studium an der ecole folgten Jahre an der Sorbonne. Nach dem AbschluB seines 

Studiums betatigte sich Ratchnevsky vor allem auf sinologischem Gebiet, verbf- 

fentlichte in Deutschland in der Sinica und dem Chinesisch-deutschen Almanach

1 O. Franke, "Uber die wirtschaftliche Lage und Bedeutung der Ostlichen Mongolei", Milnchener 

Allgemeine Zeitung, 24. Januar 1898.

2 Die chinesische Redaktion des Sanang Setsen, Geschichte der Ostmongolen, im Vergleich mit dem 

mongolischen Urtext, phil. Dissertation, Berlin 1904.

3 U. B. Barkmann, "Erinnerungen an den Nestor der ostdeutschen Mongolistik P. Ratchnevsky", 

Asien, Afrika, Lateinamerika, (1994) 6, 595-617.
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Artikel, die die Arbeiten der franzbsischen Sinologie vorstellten. Schon wahrend 

seiner Studienjahre hatte sich Ratchnevsky mit groBer Voriiebe der Erforschung der 

Yuan-Dynastie zugewandt. Paul Pelliot empfahl ihm daher spater, seinen Neigungen 

zu folgen, und Ratchnevsky wahlte die Yuan-Gesetzgebung zum wissenschaftlichen 

Gegenstand seiner Dissertation, die er 1937 unter dem Thema "Un Code des Yuan" 

verteidigte.

Indessen folgte Haenisch zwar 1925 einem Ruf an die Universitat Gottingen, spater 

als Nachfolger Conradys auf den sinologischen Lehrstuhl an die Leipziger Univer

sitat, hatte jedoch sein Interesse an der Mongolistik nie verloren. 1928 untemahm er 

eine Forschungsreise von Kjachta uber Urga (heute Ulan-Bator) nach Kalgan, die es 

ihm ermbglichen sollte, sich u.a. mit den reichen Sammlungen der Bibliothek des 

Gelehrten Komitees der Mongolischen Volksrepublik in Ulan-Bator vertraut zu 

machen.

1932 wurde E. Haenisch zum Direktor des Sinologischen Seminars an der Berliner 

Universitat und als Nachfolger O. Frankes auf den Lehrstuhl fur Sinologie berufen. 

Haenisch setzte seine mongolistischen Studien fort, die er 1936 auf einer Reise in 

die Innere Mongolei vertiefen konnte. Als Vertreter fur den Lehrstuhl hatte er F. 

Weller aus Leipzig empfohlen, der u.a. auch uber Kenntnisse des Mongolischen 

verfiigte. Zu den Studenten von Haenisch gehbrte von 1936 bis 1938 auch W. Heis- 

sig (geb. 1913), der sich bei Haenisch erste Kenntnisse der mongolischen Sprache 

aneignete. Der junge Heissig sptirte damals schon die Grenzen des altphilologischen 

Herangehens an die mongolische Sprache. Er verteidigte spater, im Jahre 1941, an 

der Wiener Universitat seine Dissertation zum Thema "Der mongolische Kultur- 

wandel in den Hsingan-Provinzen Mandschukuos", die unter zeitgeschichtlichen 

Aspekten auch heute nichts an Wert verloren hat. Kurz nach seiner Verteidigung 

ging Heissig mit einem militarischen Auftrag nach China, woher er erst 1947 zu- 

riickkehrte. Ahnlich wie bei O. Franke oder bei E. Haenisch stellte der 

China-Einsatz im Leben von Heissig eine tiefgreifende und unter den dramatischen 

Bedingungen des Weltkrieges auch sehr persbnliche Zasur dar. Bei aller Tragik des 

Geschehens erweiterte dieser Einsatz jedoch seinen Erfahrungsbereich erheblich. 

Sein Verstandnis ftir die regionalen Interdependenzen und die Hintergriinde ostasia- 

tischer Politik wuchs. Vor Ort gewann er die Erkenntnis, dafi die mongolistische 

Forschung bis dahin z.B. die besondere Bedeutung der mongolischen Volksdichtung 

kaum wahrgenommen hatte. Diese seine Erkenntnisse, die er auch wahrend seiner 

Tatigkeit an der Katholischen Universitat in Beijing hatte vertiefen kbnnen, sollten 

sich spater als wichtige Facetten erweisen, die es ihm auf seinem akademischen 

Weg gestatteten, ein spezielles feeling filr die Mbglichkeiten, Chancen, aber auch 

Grenzen der philologischen Forschung zu entwickeln.

Haenisch widmete sich in der zweiten Halfte der 30er Jahre vor allem der Erfor

schung der Geheimen Geschichte der Mongolen, der mbglicherweise um das Jahr 

1240 entstandenen altesten Chronik des mongolischen Herrscherhauses, die auf 

unsere Zeit uberkommen ist. Mit der Rekonstruktion des Wortlautes der "Geheimen 

Geschichte der Mongolen" (monggol-un nigu_a tobiyan) "aus der chinesischen 

Umschrift unter Benutzung der chinesischen Interlinearversion und der chinesischen 

Ubersetzung" gelang Haenisch eine wissenschaftliche Leistung, die wohl nie an
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Bedeutung einbuBen wird. 1937 prasentierte er den rekonstruierten Text, 1939 ein 

Wbrterbuch und 1941 die deutsche Ubersetzung des Textes.1 "Weder ein 

Nur-Sinologe noch ein Nur-Mongolist hatte das leisten kbnnen. Nur wer wie Hae

nisch das Wissen eines Sinologen und eines Mongolisten in seiner Person vereinig- 

te, konnte eine solche Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen", schrieb H. Franke.2 

Die Rekonstruktion und Ubersetzung der "Geheimen Geschichte der Mongolen", 

das Lebenswerk von E. Haenisch, legte die entscheidende Grundlage fur eine kom- 

plexere Behandlung mongolistischer Themen in Deutschland. Mit ihr verband sich 

zugleich auch der Beginn der Fbrderung der mongolistischen Forschung durch die 

"Notgemeinschaft der Wissenschaft", der spateren "Deutschen Forschungsgemein- 

schaft" (DFG).

Die erste Phase der Entwicklung der deutschen Mongolistik war daher eng mit dem 

Namen E. Haenischs verbunden. Die Mongolistik entwickelte sich bis 1945 im 

SchoBe der Sinologie als eine zunachst traditionell-philologisch orientierte, orienta- 

listische Disziplin, die jedoch noch weit davon entfemt war, eine eigene Wissen- 

schaftskonzeption zu verkdrpem. Die Grtindung der mehr oder minder unabhangi- 

gen Mongolischen Volksrepublik fand in der mongolistischen Forschung keine 

Berucksichtigung.

Phase II: Mongolistik unter den Bedingungen der deutschen Teilung

Im Ergebnis des 2. Weltkrieges erfolgte eine signifikante Stabilisierung des mongo

lischen Nationalstaates, der Mongolischen Volksrepublik. Auf der Grundlage der 

Vereinbarungen, die von den Machten auf der Konferenz in Jalta3 getroffen wurden, 

sah sich China veranlaBt, die Mongolische Volksrepublik vblkerrechtlich anzuer- 

kennen. Wenig spater begann der Kalte Krieg, der in einen Uber Jahrzehnte dauem- 

den Ost-West-Konflikt mundete. Die UdSSR band die Mongolei starker an sich und 

integrierte sie fest in das von ihr geschaffene Bundnissystem.

Diese Entwicklung muBte sich in der Folge geradezu zwangslaufig in irgendeiner 

Weise auch auf die Entwicklung der deutschen Mongolistik auswirken, zumal im 

Ergebnis der Machtpolitik der Siegermachte auf dem deutschen Territorium zwei 

deutsche Staaten entstanden waren.

Nachdem Haenisch die Berliner Universitat verlassen hatte, erschien es zunachst so, 

als ware der Mongolistik an der alma mater berolinensis ein jahes Ende bereitet 

worden.

1 E. Haenisch, Manghol un niuca tobca'an (Yuan-Ch'ao pi-shi). Die Geheime Geschichte der 

Mongolen. Aus der chinesischen Transkription im mongolischen Wortlaut wiederhergestellt. Bd. I: 

Text und Anmerkungen. Leipzig 1937, 140 S.; Wbrterbuch zu Manghol un niuca tobca'an 

(Yuan-Ch'ao pi-shi). Die Geheime Geschichte der Mongolen. Leipzig 1939; Die Geheime Ge

schichte der Mongolen, Aus der mongolischen Niederschrift des Jahres 1240 von der Insel Kode'e 

im Keriilen-Flufi erstmalig ilbersetzt und erlautert, Leipzig 1941.

2 H. Franke, "E. Haenisch zum 80. Geburtstag", in H. Franke (ed.), Studia Sino-Altaica, Festschrift 

fur E. Haenisch zum 80. Geburtstag, Wiesbaden 1961, S. 2.

3 D. Heinzig, "Stalin, Chiang Kai-shek, Mao Zedong und der Status der AuBere Mongolei, Neue 

Erkenntnissse zu einem alten Streit", Mongolische Notizen, Mitteilungen der deutsch-mongolischen 

Gesellschaft, (1998) 7, S. 14-23.
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Doch 1953 erhielt Paul Ratchnevsky, der im Februar 1952 zum Professor mit Lehr- 

auftrag fur das Fach Sinologie an der Universitat Leipzig berufen worden war, einen 

Lehrauftrag an der Berliner Humboldt-Universitat, der fruheren Fried- 

rich-Wilhelms-Universitat. Ratchnevsky bot eine "Einfuhrung in die mongolische 

Schriftsprache" und einen "Uberblick liber die mongolische Literatur" an. Offen- 

sichtlich reifte in dieser Zeit bei ihm die Absicht, die Mongolistik an der Hum

boldt-Universitat sowohl als Fach als auch als einen Teilstudiengang zu etablieren. 

In diesem Sinne bat er die mongolische Botschaft in Berlin "um Herstellung eines 

engen kulturellen Austausches mit der Universitat Ulan-Bator und mongolischen 

Forschungsinstitutionen". Im Marz 1954 erfolgte seine Berufung zum Inhaber des 

Lehrstuhls fur Sinologie und Mongolistik an der Humboldt-Universitat. Ratchnevs

ky empfand seine Berufung vor allem als einen Sieg fur die Mongolistik. Mit 

Freude schrieb er damals nieder:

Damit wurde zum ersten Mai an einer deutschen Universitat iiberhaupt Mon

golistik als Hauptlehrfach zugelassen. Die Dauer des Studiums war auf acht 

Semester festgelegt. Gelehrt wurde Klassisches Mongolisch und Geschichte 

vom Lehrstuhlinhaber, fur das modeme Mongolisch war ein mongolischer 

Lektor verpflichtet worden. Die Mongolische Abteilung war in das Ostasiati- 

sche Institut eingegliedert.1

Qualitativ neu war die Vermittlung der gesprochenen mongolischen Sprache 

(Chalch-Dialekt).

GewiB war Ratchnevsky etwas blauaugig, wenn er meinte, die Mongolistik unter 

den in der DDR herrschenden politischen Rahmenbedingungen nun ausschlieBlich 

nach seinen Vorstellungen aufbauen zu kbnnen. 1959 verabschiedete der Wissen- 

schaftliche Beirat beim Staatssekretariat fur das Hoch- und Fachschulwesen der 

DDR ein Thesenpapier "zur sozialistischen Entwicklung der Asien- und Afrikawis- 

senschaften". Das Staatssekretariat ergdnzte dieses 1960 durch eine programmati- 

sche Erklarung des Beirates.2 Dieser forderte die Ausarbeitung einer fur zehn Jahre 

gilltigen einheitlichen Forschungskonzeption, die "in enger Zusammenarbeit mit den 

innen- und auBenpolitischen Institutionen der Republik" zu erarbeiten war. Ferner 

wurde festgelegt, in enger Zusammenarbeit mit den Praxisorganen aus Politik und 

Wirtschaft Berufsbilder zu erarbeiten, die in verbindlichen Studienplanen ihren 

Niederschlag finden sollten. Das Ziel war klar. Der Staat benbtigte fur seine 

verschiedenen Institutionen Asienspezialisten, deren Profil sich aber vor allem an 

den Bediirfnissen der Praxis und nicht an akademischen Vorstellungen zu orientie- 

ren hatte. O. Franke kommt einem in den Sinn, der zum Anfang des Jahrhunderts 

uber die Sinologie auBerte:

Wahrend die Universitaten ihr die Tore verschlieBen, weil sie als Wissen- 

schaft nicht hinreichend legitimiert erscheint, findet sie zwar in anderen Bil- 

dungskreisen, d.h. beim Handel und Industrie, sowie in einem beschrankten 

Dienstbereiche des Staates bereitwillige Aufnahme, aber nur so lange wie sie 

jeden wissenschaftlichen Charakter verleugnet, d.h. als Sprachfertigkeit und

1 Zitat bei U. B. Barkmann, "Erinnerungen an den Nestor der ostdeutschen Mongolistik P. Ratch

nevsky", Asien, Afrika, Lateinamerika, (1994) 6,

2 Erklarung des Wissenschaftlichen Beirates ftlr Asien- und Afrikawissenschaften beim Staatssekreta

riat fUr das Hoch- und Fachschulwesen, Privatarchiv des Autors.
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Landeskunde. Fur die Notwendigkeit, das Geistesleben der Chinesen in sei- 

nem geschichtlichen Zusammenhang zu erfassen, die Sprache nicht bloB als 

Verstandigungsmittel fur den Verkehr, sondern auch als Schlussel fur das 

Eindringen in die Literatur zu studieren, fehlt fast durchweg das Verstandnis. 

Die Kenntnis des alten China ist unniitz, so meint man dort, weil wir nur mit 

dem neuen zu tun haben; die des neuen aber ist notwendig, weil ihrer das po- 

litische und kaufmannische Geschaft bedarf.1

Neu waren allerdings die in der DDR angestrebte politische Indoktrinierung der 

orientalistischen Disziplinen, ihre Einordnung in eine politische Gesamtkonzeption 

mit globalen Dimensionen und die - aus der historischen Retrospektive betrachtet - 

verbliiffenden Parallelen zu den Planen fur die Schaffung einer Auslandshoch- 

schule, wie man sie in der zweiten Halfte der 30er Jahre in der Reichshauptstadt 

Berlin andachte.

Folgerichtig ging Ratchnevsky daran, die lehrbezogene Forschung fur den Sprach- 

unterricht zu forcieren. Er schlug vor:

Die Forschungsarbeit sollte auf die Ausarbeitung einer Darstellung der Spra

che orientiert werden, die mit den traditionellen Auffassungen bricht, die 

Struktur der Sprache von neuen Gesichtspunkten beleuchtet, moderne Metho

den anwendet, die Besonderheiten der Struktur hervorhebt und historisch er- 

klart.2

1961 beauftragte Ratchnevsky seinen Assistenten H.-P. Vietze mit der Durchfuh- 

rung des Unterrichts in der modemen mongolischen Sprache. Der Mauerbau, der 

1961 mit Duldung der Siegermachte die deutsche Teilung besiegelte, lieB Ratch

nevsky sehr schnell verstehen, dab es ihm unmbglich sein wtirde, die ihm vor- 

schwebende Wissenschaftskonzeption zu verwirklichen. Er resignierte. 1964 wurde 

er emeritiert und zog sich in das Leben eines Privatgelehrten zurtick.

Ratchnevsky konnte seine Vorstellungen zur Entwicklung der Mongolistik aufgrund 

der politischen Rahmenbedingungen nicht mehr realisieren. Sein eigentliches Ver- 

dienst muBte sich daher darauf beschranken, die Mongolistik an der Berliner Hum- 

boldt-Universitat als selbstandige Disziplin etabliert und Voraussetzungen geschaf- 

fen zu haben, die ihre Fortexistenz ermbglichten. Dies war nicht wenig, auch und 

erst recht, wenn wir es unter heutigen Pramissen betrachten.

Als N. Poppe 1950 in seinem Aufsatz "Stand und Aufgaben der Mongolistik" den 

Entwicklungsstand derselben einer Inventur unterzog, sah er die Mongolistik im 

wesentlichen noch auf die Bandbreite einer philologisch orientierten Disziplin be- 

schrankt, die sich 1. seit Ramstedt3 auf die Erforschung der mongolischen Schrift- 

sprache im weitesten Sinne des Wortes (Lexikographie, Mittelmongolisch, Erfor

schung der "Geheimen Geschichte der Mongolen", gesprochene Sprachen [Ost- und 

Westmongolisch], Verbindungen der mongolischen Sprache zur altaischen Sprach- 

gruppe etc.), 2. auf die weltliche und geistliche Literatur (incl. der tiberaus reichen

1 O. Franke, "Die sinologischen Studien in Deutschland", Ostasiatische Neubildungen, Hamburg 

1911, S.363.

2 Zitat bei U. B. Barkmann, "Erinnerungen an den Nestor der ostdeutschen Mongolistik P. Ratch

nevsky", Asien, Afrika, Lateinamerika, (1994) 6,

3 Gustav John Ramstedt (1873-1950), 1898-1901, 1909, 1912 Sprachstudien in der AuBeren Mon

golei, 1903 Dissertation „Uber die Konjugation des Khalkha-Mongolischen“ (MSFOu XIX).
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epischen Volkspoesie) und 3. auf die Geschichtsschreibung konzentrierte. Poppe sah 

noch keine Notwendigkeit, Forschungen zur mongolischen Geschichte als Bestand- 

teil der Mongolistik zu betreiben. Er begriindete dies damit, dab diese fur das 13. 

Jahrhundert "nur auf Grund muhammedanischer und chinesischer und nur zu einem 

ganz geringen Teil auf Grund der 'Geheimen Geschichte'", fur das 14. bis zum 17. 

Jahrhundert anhand chinesischer Quellen rekonstruierbar ware. Poppe vertrat die 

Ansicht, "dab die neueste Geschichtsperiode dagegen nur auf Grund derselben chi- 

nesischen, mandschurischen und zum groben Teil russischen Quellen erforscht wer- 

den"1 kann. Er betrachtete das Staatsvolk der Mongolei somit ausschlieblich als 

Objekt, weniger als Subjekt bzw. als treibende Kraft der mongolischen Nationalge- 

schichte. Neueste Forschungen haben diese Sichtweise auf die mongolische Ge

schichte zu einem signifikanten Teil ad absurdum gefuhrt.

Als Heissig 1951 nach Jahren der Kriegsgefangenschaft wieder in das akademische 

Leben eintrat, stiirzte er sich mit grobem Elan in die Arbeit. 1951 nahm er als Pri- 

vatdozent seine Lehrtatigkeit an der Universitat Gottingen auf. Er bot Veranstaltun- 

gen zur mongolischen Sprache, Literatur und Geschichte an. Im Gegensatz zu man- 

chem anderen hbrte fur ihn die mongolische Geschichte nicht bereits mit dem Nie- 

dergang der mongolischen Yuan-Dynastie im Jahre 1368 auf.

In den Jahren des Nachdenkens war in Heissig die Uberzeugung gereift, dab es an 

der Zeit sei, die Mongolistik zu emanzipieren, sie aus der Vormundschaft der Sino- 

logie zu entlassen, ihr eine neue konzeptionelle Orientierung unter dem "Dach" der 

Altaistik zu geben. Diese Orientierung trug den gemeinsamen Wurzeln und vielfal- 

tigen "genetischen" Verbindungen der altaischen Volker Rechnung und war, was die 

Bindung der Mongolistik an die Sinologie betraf, nicht zuletzt der nationalstaatli- 

chen Entwicklung der Mongolei geschuldet. Es gait aber auch, die Mongolistik aus 

dem "Wiirgegriff nicht sehr lebensnaher traditionell-philologischer Sichtweisen zu 

befreien. Ab 1954 gab Heissig zusammen mit S. Lienhard und O. Pritsak die "Gbt- 

tinger Asiatischen Forschungen" heraus, deren Bande bis 1959 vor allem der Edie

rung mongolischer Quellen gewidmet wurden. Die Monographienreihe wurde spdter 

unter dem Namen "Asiatische Forschungen" (gegenwartig 144 Bande) fortgesetzt 

und ab dem Jahre 1967 durch die jahrlich erscheinenden "Zentralasiatischen Stu- 

dien" erganzt. 1957 grtindeten Heissig, D. Sinor und A. v. Gabain die Permanent 

International Altaistic Conference (PIAC), deren Geschicke Heissig bis 1960 als 

Generalsekretar leitete.2 Die PIAC, die seit dieser Zeit regelmabig zusammentritt, 

entwickelte sich zu einem wichtigen Forum des wissenschaftlichen Austausches zu 

Fragen der Sprache, Kultur und Geschichte der altaischen Volker im weitesten 

Sinne des Wortes, sie fuhrte seit ihrer Griindung Wissenschaftler verschiedener 

Volker und Generationen zusammen.

Nachdem Heissig Ende der 50er Jahre einem Ruf an die Bonner Universitat gefolgt 

war, griindete er dort 1964 das "Seminar fur Sprach- und Kulturwissenschaft Zen- 

tralasiens". Von besonderer Bedeutung war zweifellos der Sonderforschungsbereich 

SFB-12, der auf Empfehlung des Wissenschaftsrates fur Zentralasien - also unter 

den Bedingungen des Kalten Krieges auch systemgrenztiberschreitend - konzipiert

1 N. Poppe, "Stand und Aufgaben der Mongolistik", ZdDMG, (1951) 100, S. 88.

2 Cf. Permanent International Altaistic Conference - Arbeitsbericht (1958 bis 1960).
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und aufgebaut wurde. Die Konzeption des SFB lieB bereits eine groBe thematische 

Breite erkennen, sie ging liber das bis dahin ubliche MaB weit hinaus, wie z.B. das 

Projekt C "Politische Geschichte Tibets und der Mongolei" erkennen lieB. So wurde 

in einem Teilprojekt des Projektes C die "politische Rolle des lamaistischen Klerus", 

die "diese scheinbar nur esoterisch-philosophischen Zielen hingegebene Bevolke- 

rungsgruppe in den politischen Entscheidungen Zentralasiens spielte - und spielt", 

einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Das Beispiel zeigte, daB es Heissig 

und seinem Team daran gelegen war, durchaus politikwirksame Forschung zu be- 

treiben, ohne den wissenschaftlichen Charakter derselben auch nur im geringsten 

zur Disposition zu stellen. Ein ganz entscheidender Punkt war zugleich, methodisch 

die Nahe der Mutterwissenschaften (z.B. Geschichte, Soziologie) zu suchen, die von 

Orientalisten zumeist und aus guten Griinden gem gemieden wird. DaB es Heissig 

eigentlich auch darum ging, uber wissenschaftlich effiziente Forschung an "der 

Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung anderer Volker"1 teilzunehmen, urn das ge- 

genseitige Verstandnis zu fbrdem, zeigte deutlich, wie grundlegend anders er den 

von ihm gebrauchten Begriff einer "angewandten Philologie" im Vergleich zu sei

nem traditionell-orientalistischen Wissenschaftsumfeld verstand.2 Eine Vielzahl von 

Publikationen spricht jedenfalls fur das Gelingen des Untemehmens.

Wahrend man sich in der Bundesrepublik von der traditionell-philologischen Ori- 

entierung verabschiedete und zu einer Mongolistik, die auf Breite und Verankerung 

in der Altaistik setzte, iiberging, wandte man sich in der DDR seit den 50er Jahren 

einem starker regionalwissenschaftlich ausgerichteten Konzept zu. Der Denkansatz 

war zweifellos politischer Natur, man ging vom ProzeB "eines weltweiten Uber

gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus" aus, den man nebst den eigenen Bezie- 

hungen zu den entsprechenden Staaten Asiens zu analysieren trachtete. Regional- 

wissenschaftliche Forschung bedeutete daher in praxi vor allem "die Untersuchung 

der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse in Asien in ihren Beziehungen zur 

intemationalen Klassenauseinandersetzung zwischen Imperialismus und Sozialis

mus".3

Im April 1974 verabschiedete das Ministerium fur Hoch- und Fachschulwesen der 

DDR daher einen "Studienplan fur die Grundstudienrichtung Regionalwissenschaf- 

ten an Universitaten und Hochschulen der DDR". In diesem Plan wurden unter der 

Fachrichtung Ostasienwissenschaften neben den Japanwissenschaften (+ trad. Japa- 

nologie), den Chinawissenschaften (+ trad. Sinologie), den Koreawissenschaften (+ 

trad. Koreanistik) und den Vietnamwissenschaften (+ trad. Vietnamistik) "die Mon- 

goleiwissenschaften; wissenschaftliche Beschaftigung mit der Entwicklung der 

Mongolischen Volksrepublik und der Geschichte der mongolischen Volker sowie 

der mongolischen Sprache, mit dem speziellen gesellschaftswissenschaftlichen Ge- 

biet Mongolistik (= traditionelle Mongolistik / d. Verf.)" ausgewiesen. Die mongo- 

leiwissenschaftliche Forschung sollte neben den "historischen, bkonomischen, poli

tischen, ideologischen, kulturellen, sprachlichen u.a. Besonderheiten" der "Proble-

1 W. Heissig, "Mongolistik - ein Beispiel angewandter Philologie", Mitteilungen DFG, (1969) 2, S. 

30.

2 Ebenda.

3 "Studienplan fiir die Grundstudienrichtung Regionalwissenschaften zur Ausbildung an Universita

ten und Hochschulen der DDR", Berlin 1974, S. 1.
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matik des nichtkapitalistischen Entwicklungsweges der Mongolei" besondere Auf- 

merksamkeit widmen.

Der Lehrplan sah vor, dab Studenten der Mongoleiwissenschaften/Mongolistik auch 

Lehrveranstaltungen zur Geschichte, Wirtschaft, AuBenpolitik und den inter- 

nationalen Beziehungen Ostasiens zu besuchen hatten, um das Verstandnis fur die 

Interdependenzen in Ostasien zu vertiefen. Die Vermittlung der Sprache stellte 

zweifellos den Kern der gesamten Ausbildung dar. Sie war damit zugleich das 

Hauptanliegen der in erster Linie lehrbezogenen Forschung. Diese konnte, gemessen 

an der mehr als groBziigigen personellen Ausstattung, bei arbeitsteiliger Subspezia- 

lisierung (Politik, Wirtschaft, Partei- und Revolutionsgeschichte, Geschichte, mo- 

deme Literatur, Mongolistik, Mandschuristik) sehr aufwendig realisiert werden. Ein 

feedback fur die allgemeine Forschung ergab sich jedoch nur im Bereich der 

Sprache (Publikation von Worterbiichem Deutsch-Mongolisch, Mongolisch- 

Deutsch durch Autorenkollektive unter H.-P. Vietze). Der ministerielle Studienplan 

stellte im Grunde einen gesetzgeberischen Rahmen dar, in dem jedoch die Lehr- 

krafte einen relativ groBen Spielraum hatten, Lehrinhalte neu anzubieten oder umzu- 

stellen.

Die sozialistische Mongolische Volksrepublik war damit der zentrale Gegenstand 

der Lehre und Forschung. Die mongolian borderlands bzw. die mongolischen Min- 

derheiten in der Sowjetunion und China spielten dagegen keine Rolle. Studenten 

und Mitarbeiter der Mongoleiwissenschaften/Mongolistik wurden in der Regel zu 

Dolmetsch- bzw. Analysetatigkeiten auf alien Ebenen des Staates eingesetzt. Der 

groBe Rahmen der Mongolei- bzw. mongolistischen Forschung wurde z.T. mit den 

entsprechenden Wissenschaftsinstitutionen der UdSSR bzw. der MVR abgestimmt. 

Absolventen kamen in der Hauptsache im akademischen Bereich, im AuBenmini- 

sterium, in der Staatlichen Plankommision bzw. als Dolmetscher zum Einsatz. Die 

auf diese Weise entstandenen personal networks zwischen dem akademischen und 

anderen Bereichen haben sich nicht selten als fur die Sache von groBem Vorteil 

erwiesen.

Am 23. Oktober 1975 verabschiedete die Bonner Universitdt eine Studienordnung 

fur das Fach "Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens". Die Studienordnung 

sah die Mbglichkeit vor, Mongolistik im Haupt- und Nebenfach gekoppelt mit 

Tibetologie als Neben- oder Hauptfach zu studieren, wobei das Hauptfach nicht als 

Mongolistik oder Tibetologie, sondem als "Sprach- und Kulturwissenschaft Zen

tralasiens" bezeichnet wurde. Per definitionem sah man die Aufgabe der "Sprach- 

und Kulturwissenschaft Zentralasiens" als

die wissenschaftliche Erforschung der Sprachen und Kulturen (Geschichte, 

Gesellschaft, Literatur, Religion, Sachkultur) der Volker Zentralasiens, vor 

allem der Mongolei und Tibets, sowie die Vermittlung von Kenntnissen uber 

diese Volker, die zur Veranderung und Ausweitung unseres bisher vorwie- 

gend eurozentristischen Weltbildes beitragen. Die Spanne der zu erforschen-
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den Probleme und des zu vermittelnden Wissens schlieBt auch gegenwarts- 

kundliche Themen ein.1

Das Bonner Seminar vollzog damit in der Lehre den Schritt, der in der Forschung 

mit der angestrebten Breite schon langst vollzogen worden war. Die "Kriegserkla- 

rung" an die Adresse der bis dato dominierenden eurozentristischen Sichtweisen auf 

die Probleme der og. Volker stellte zweifellos einen mutigen Schritt dar, der sich als 

Aufgabe auch heute noch nicht erledigt hat.

Die Mongolistik vollzog in der 2. Phase ihrer Entwicklung ihre eigentliche Emanzi- 

pation von der Sinologie, entwickelte sich zu einer selbstandigen Disziplin und 

erfuhr uber ihre Einbettung in die Altaistik eine Genese, die sie zugleich zu einer 

Disziplin des Bruckenschlags werden lieB. Diese Entwicklung stellte im wesentli- 

chen eines der groBen Verdienste von W. Heissig dar.

In der DDR flihrten die politische Indoktrination und die allgemeinen Rahmenbe- 

dingungen die Mongolistik letztlich in eine Sackgasse. Denen, die einer solchen 

Einschatzung mit Distanz gegeniiberstehen, sei anempfohlen, sich die Frage zu 

stellen, was denn z.B. an wertbestandigen Publikationen geblieben ist.

Phase III: Mongolistik unter den Bedingungen der Globalisierung

Der 1990 in der Mongolei eingeleitete politische Wandel bewirkte, daB die Mongo

lei heute als ein vollig souveraner Staat selbstbewuBt als Subjekt in den intematio- 

nalen Beziehungen auftritt, wenngleich sie, bedingt durch ihre geopolitische Lage 

zwischen RuBland und China, auch immer wieder Objekt der Politik ihrer groBen 

Nachbam sein wird. Die eigentlichen Chancen des mongolischen Nationalstaates 

liegen heute in der Wahmehmung seiner Interessen im Spannungsfeld zwischen 

Globalisierung und Regionalisierung. In diesem Zusammenhang spielt die Einbin

dung der Mongolei in die im Entstehen begriffene nordostasiatische Wirtschaftsre- 

gion eine nicht zu unterschatzende Rolle, die bei einer zumindest vorstellbaren 

Asien-Orientierung RuBlands eher noch verstarkt wiirde.

Der Mongolistik obliegt es in dieser Zeit, den entscheidenden Schritt zu vollziehen, 

sich bei Bewahrung der Heissigschen Konzeption starker dem mongolischen Natio- 

nalstaat als wissenschaftlichem Gegenstand zuzuwenden. Dabei sollten auch Kriti- 

ker einer solchen Vorstellung nicht ubersehen, daB z.B. sowohl die Japanologie als 

auch die Sinologie diesen Schritt langst vollzogen haben. Die Beschaftigung mit der 

Politik und Wirtschaft gehbrt schon lange zur Normalitat dieser Facher. Unter dem 

Aspekt der mongolischen Einbindung in die nordostasiatische Region wird es Be- 

rilhrungspunkte mit der Sinologie, der Japanologie und der RuBland-Forschung 

geben, die zu einer neuen Qualitat interdisziplinarer Zusammenarbeit herausfordem 

werden.

Die Beschaftigung mit dem mongolischen Nationalstaat schlieBt neben der Ge- 

schichte (incl. Zeitgeschichte) im weitesten Sinne selbstredend auch die mit der 

Politik und Wirtschaft ein. Es gilt, z.B. die Frage des tiefgreifenden sprachlichen

1 Bonner Universitats-Nachrichten, Amtliche Bekanntmachungen, 5. Jahrgang, Nr. 15, 23. Oktober 

1975, "Studienordnung filr das Fach Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens an der Univer- 

sitat Bonn".
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Wandels in diesem Jahrhundert zu erforschen, den politischen Transformationspro- 

zeB zu untersuchen. Allein die Tatsache, daB in der modemen mongolischen Gesell

schaft gestem wie heute die Impulse fur jegliche politischen Transformationspro- 

zesse von auBen kamen, daB diese Prozesse in der Regel unter dem starken EinfluB 

auslandischer Berater, die manchmal keine Kenntnis und oft kein Verstandnis von 

(fur) den (die) Spezifika der Mongolei hatten und haben, realisiert wurden, wirft 

eine Menge Fragen auf. Es gilt z.B. die vblkerrechtlichen Grundlagen der mongo- 

lisch-chinesischen Beziehungen, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 

zwischen der Mongolei und Japan, das russische Interessenkonglomerat sowie chi- 

nesische und russische Sicherheitsinteressen in der Mongolei zu hinterfragen. Man 

sollte in der Forschung auch nicht die Ausstrahlung der Mongolei, ob positiv oder 

negativ, auf die mongolischen Vblkerschaften in RuBland oder in China vemachlas- 

sigen. Als O. Lattimore einmal die Vision auBerte, daB die Mongolei fur die mon

golischen Vblkerschaften zu einem "leading state" werden kbnnte, wurde er bela- 

chelt. Heute ist dies eine Tatsache. Last but not least kann die Mongolistik nach 

meiner tiefen Uberzeugung auch konkrete Beitrage ftir die deutsche Entwicklungs- 

politik in der Mongolei leisten.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daB die Mongolistik in Deutschland aus- 

schlieBlich an Universitaten vertreten ist. In auBeruniversitaren Einrichtungen wie 

Instituten in freier Tragerschaft, Akademien etc. vermochten die Vertreter der Mon

golistik nicht, ihre Disziplin zu etablieren. Bei genauer Betrachtung erweist sich 

dieses Manko unter den heutigen Konditionen als geradezu gefMhrlich fur das Wei- 

terbestehen dieser Disziplin.

Der Gesetzgeber schreibt Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitem auch fur 

die Lehre in den kleinen Fachem ein verbindliches Stundendeputat vor. Dabei geht 

der Gesetzgeber eigentlich davon aus, daB das Stundendeputat vor Studenten wahr- 

genommen wird, die sich im Haupt- bzw. Nebenfach immatrikulieren lassen. Doch 

der Trend ist eindeutig und im Faile der "kleinen" Disziplinen in den Asienwissen- 

schaften fast uberall gleich. Studenten gehen heute viel rationaler an die StudienfM- 

cher heran. Die Frage, ob sie damit spdter einen Job bekommen, ist fur ihre Ent- 

scheidungsfindung aus sehr verstandlichen Grtinden von groBer Bedeutung. Stu

denten neigen daher dazu, sich eher fur eine modeme Ldnderwissenschaft als fur 

eine philologische Studienrichtung und in diesem Faile zumeist nur fur ein Neben

fach zu entscheiden. Die daraus resultierenden praktischen Konsequenzen sind an- 

gesichts der Okonomisierung der Studiengdnge fur das Weiterbestehen dieser Diszi

plinen verheerend. Die Universitat entwickelt sich heute zum Leistungstrager, und 

Leistungen in der Lehre sind uber Curricularwerte plan- und berechenbar. Wenn 

aber das Stundendeputat nicht wahrgenommen wird, bedeutet dies fast mit 

Zwangslaufigkeit, daB ausgerechnet die Leistung nicht erbracht wurde, die in asien- 

wissenschaftlichen Richtungen deutscher Universitaten immer noch hbher bewertet 

wird als Forschungsleistungen bzw. die Einwerbung von Drittmitteln. Die Konse

quenzen aus nichtgehaltenem Deputat erschbpfen sich in der Tendenz fast immer in 

Stellenabbau bzw. in Mittelktirzung. Mancher fuhlt sich daher versucht, sein Lehr- 

deputat vor interessierten, nicht aber in der Disziplin im Haupt- oder Nebenfach 

eingeschriebenen Studenten zu realisieren. Das Verfahren ist verfuhrerisch. Man



162 ASIEN, (Juli 1999) 72

kann das Lehrangebot frei von den Zwangen einklagbarer Studienordnungen ge- 

stalten, verabschiedet sich aber in der Regel zugleich von der lehrbezogenen For- 

schung und erst recht von Uberlegungen, ob denn die vertretene Studienkonzeption 

eigentlich noch den Bedurfhissen von potentiellen Studienbewerbem entsprechen 

wiirde. Die fatalste Folge einer solchen Praxis ist dann eingetreten, wenn man eines 

Tages feststellt, dab kein wissenschaftlicher Nachwuchs existiert.

Stellenmabig tendiert die Mongolistik an deutschen Universitaten gegenwartig ge- 

gen Null. Angesichts der Tatsache, dab Deutschland nach Japan der zweitgrbbte 

Geber der Mongolei ist und die Beziehungen zwischen beiden Staaten seit dem 

Mongolei-Besuch des Bundesprasidenten im September 1998 eine spiirbare Bele- 

bung erfuhren, scheint diese Entwicklung geradezu widersinnig zu sein. Die Aus- 

blendung der Mongolei bzw. des mongolischen Grobraumes aus der asienwissen

schaftlichen Forschung steht zudem im krassen Gegensatz zu dem hohen Ansehen, 

das die deutsche Mongolistik in der intemationalen Fachwelt geniebt, dies umso 

mehr, wenn man bedenkt, in welchem Mabe die Forscher in Burjatien (Rubland), in 

der Mongolei und in der Inneren Mongolei (VR China) die Forschungsergebnisse 

der deutschen Mongolistik, insbesondere die von W. Heissig, im Prozeb der Fin- 

dung ihrer nationalen Identitat wie auch eines briickenschlagenden Gebens und 

Nehmens als wichtige Orientierungen verstehen, die man dort sehr emst nimmt.

Manches der angesprochenen Probleme tangiert zweifellos auch andere asienwis- 

senschaftliche Diszplinen. M. E. bedarf es inzwischen eines Grundkonsensus zur 

Erhaltung des asienwissenschaftlichen Facherkanons an deutschen Hochschulein- 

richtungen, dies auch in Beriicksichtigung der Tatsache, dab Deutschland seit der 

Wiedervereinigung seine neue Rolle in einer sich globalisierenden Welt zu definie- 

ren begonnen hat. In diesem Zusammenhang ware es vielleicht auch an der Zeit, dab 

der Gesetzgeber und die Universitaten manche ihrer Erwartungshaltungen gegen- 

iiber den kleinen asienwissenschaftlichen Fachem im Prozeb von Lehre und For

schung mehr in Richtung solider Forschung verschieben und die Vertreter dieser 

Facher ihr Anspruchsdenken einer angemessenen Prufung unterziehen wiirden.

Zum Schlub sei darauf hingewiesen, dab es bei Beriicksichtigung der laufenden 

Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse in Ostasien eigentlich nur schwer 

verstandlich ist, dab es in Deutschland nach wie vor kein Nordostasien-Institut gibt, 

zumal die strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Beijing sowie die Anna- 

herung zwischen Moskau und Tokio sehr schnell in die Qualitat eines wie auch 

immer gearteten Biindnissystems umschlagen kbnnten, das auch im kleinen Rahmen 

greift. So sprechen inzwischen auch Tokio und Ulaanbaatar schon seit einiger Zeit 

bei Verhandlungen liber eine "auf das 21. Jahrhundert gerichtete strategische Part

nerschaft".

Wissenschaft soil und mub Freiheiten haben, dient aber nicht dem Selbstzweck. Sie 

soil auch gesellschaftlich ntitzlich sein, denn sie wird aus dffentlichen Mitteln finan- 

ziert.


