
CHINA aktuell -637- Oktober 1986

akademie der Volksbefreiungsar- 

mee. 1955 wurde er zum Marschall 

der Volksrepublik Chinas ernannt. 

1966 bis 1982 diente er als stellver- 

tretender Vorsitzender der Militar- 

kommission des Zentralkomitees der 

Partei. (XNA, 17.10.1986) -ma- 

*(20)

Ye Jianying verstorben

Am 22.0ktober 1986 verstarb Mar

schall Ye Jianying im Alter von 90 

Jahren. Ye war bereits seit einig-en 

Jahren schwer erkrankt und seit 

September 1985 aus der politischen 

Arbeit des inneren Fiihrungskreises 

der Kommunistischen Partei ausge- 

schieden.

Ye wurde als "groBer proletarischer 

Revolutionar und Militarstratege" 

gewiirdigt. Er hatte sich bereits 

1927 der Kommunistischen Partei 

angeschlossen und gehdrte neben 

Mao Zedong und Zhou Enlai zu den 

groBen Fiihrungsgestalten Chinas. 

Wahrend des Langen Marsches 1934 

war er eine der entscheidenden Per- 

sbnlichkeiten. 1975 hatte er das 

Verteidigungsministerium iiber- 

nommen und 1978 bis 1983 den Vor- 

sitz des Standigen Ausschusses des 

Nationalen Volkskongresses. Er 

war wahrend dieser Zeit de facto 

das Staatsoberhaupt der Volksre

publik China. In den letzten Jahren 

hatte Ye zunehmend als Kritiker des 

gegenwartigen Reformkurses gegol- 

ten. (XNA, 23.10.1986) -ma-

*(21)

Demokratievorstellungen

Ein langerer Artikel der Guangming 

Ribao vom 7.0ktober 1986 befaBt 

sich mit dem Verhaltnis von Mehr- 

heit und Minderheit in der demokra- 

tischen Ordnung. Diese Frage wird 

als ein Grundproblem der Demokra

tie dargestellt. "Der urspriingliche 

Sinn der Demokratie ist die Macht 

der Mehrheit ... Um genau zu sein, 

eine Reihe von Handlungen muB 

nach dem Prinzip vorgenommen wer- 

den, daB die Minderheit der Mehr

heit untergeordnet ist. Unter nor- 

malen Bedingungen ist es un- 

mbglich, ohne ein solches Prinzip 

Beschliisse zu fassen ."

Das Mehrheitsprinzip ist aus histo- 

rischer Sicht fortschrittlicher als 

"die Gegeniiberstellung einer ein- 

zelnen Person und der Massen sowie 

willkiirliches Handeln". Entschei- 

dungen der Mehrheit sind im Nor

malfall nicht nur "richtigere Ent- 

scheidungen". Sie kbnnenihrerNa- 

tur nach mit geringerem Widerstand 

durchgefiihrt werden, und Fehllei- 

stungen kbnnen schneller berich- 

tigt werden. Als Beispiel fur eine 

solche Fehlentwicklung, die nach 

dem Prinzip der Mehrheitsentschei- 

dungen nicht zustandegekommen 

ware, erwahnt der Artikel die "Gro- 

Be Kulturrevolution", die "nicht in 

Gang gesetzt" worden ware, "wenn 

wir die Dinge strikt in Ubereinstim- 

mung mit dem Prinzip geregelt hat- 

ten, daB die Minderheit der Mehr

heit untergeordnet ist."

DaB das Prinzip der Mehrheitsent- 

scheidung bisher in China noch 

nicht gefestigt ist, wird auf die 

"lange Feudalgeschichte und ge- 

ringe demokratische Tradition un

seres Landes" zuruckgefiihrt. So sei 

es nicht verwunderlich, daB viele 

Fuhrungskader der Partei sich dar- 

an gewbhnt hatten, "willkurliche 

Entscheidungen zu treffen, obwohl 

sie das haufig mit den besten Ab- 

sichten taten. Solche willkiirlichen 

Entscheidungen werden durch die 

individuelle Arbeitsfahigkeit und 

durch andere Faktoren begrenzt. 

Sie fiihren dazu, daB Fehler ge- 

macht werden, und sie fiihren zu 

grbBeren und kleineren Verlusten 

fur Partei und Staat. Deshalb ist es 

immer noch eine wichtige Aufgabe, 

sich gegen willkurliche Entschei

dungen durch Einzelne zu wenden ."

Andererseits stellen "Minderheit 

und Mehrheit die Einheit von Gegen- 

satzen" dar. Die Unterordnung der 

Minderheit unter die Mehrheit 

verpflichte die Mehrheit jedoch, 

"die Minderheit zu schiitzen". Ein 

solcher Schutz der Minderheit bein- 

halte vor allem zwei Aspekte:

1. Die Mehrheit sei verpflichtet, 

abweichende Minderheitsansichten 

angemessen in Betracht zu ziehen 

und "die vernunftigen Teile dieser 

Ansichten zu akzeptieren".

2. Wenn eine Entscheidung offiziell 

auf der Grundlage "voller Diskus- 

sion" getroffen sei, diirfe sich die 

Mehrheit nicht gegen die Minderheit 

wenden, selbst wenn diese "weiter- 

hin ihre Ansichten ". 

Vor allem diirfe es keine "Diskrimi- 

nierung, Angriffe und Verfolgung 

geben". Das bedeute nicht, daB die 

Entscheidung nicht durch jeder- 

mann befolgt werden miisse. Die 

Minderheit diirfe ihrerseits nicht 

"auBerlich zustimmen, aberinsge- 

heim Widerstand leisten".

aufrechterha.lt

Das Problem, wie Mehrheit und Min

derheit sich gegenseitig behan- 

deln, ist "seinem Wesen nach ein 

Problem der Demokratie". Ohne 

Mehrheitsprinzip sei Demokratie 

nicht mbglich. "Ohne Prinzip des 

Minderheitenschutzes kann eine 

Demokratie nicht als vollstandig 

betrachtet werden. Nur durch die 

Verbindung der beiden Prinzipien 

kann eine Demokratie als wirklich 

angesehen werden ." -ma-

KULTUR 
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*(22)

Symposien liber Mao Zedong

Im Oktober 1986 fanden zwei Sympo

sien liber Mao Zedongs Ideen mit 

Teilnehmern aus ganz China statt. 

Die eine der beiden Tagungen wurde 

in Chengdu abgehalten. Sie war 

von der Chinesischen Akademie der 

Sozialwissenschaften, der Zentra- 

len Parteischule und der Sichuaner 

Akademie der Sozialwissenschaften 

organisiert worden. Die insgesamt 

160 Teilnehmer waren Theoretiker 

verschiedener Schwerpunktein- 

richtungen. Wahrend der Tagung 

wurde eine nationale Gesellschaft 

zum Studium der philosophischen 

Ideen Mao Zedongs gegrundet 

(RMRB, 10.10.86; XNA, 15.10.86). 

Die zweite Tagung fand in der 

Hauptstadt von Maos Heimatprovinz 

Hunan, Changsha, statt. Auch auf 

diesem Symposium, zu dem gut 150 

Fachleute kamen, ging es urn Maos 

Ideen. Veranstalter waren das 

Institut fur Marxismus-Leninismus 

und Mao-Zedong-Ideen der Chinesi

schen Akademie der Sozialwissen

schaften, die wissenschaftlich- 

technische Hochschule fur Landes- 

verteidigung und die Akademie der 

Sozialwissenschaften der Provinz 

Hunan. Die Entwicklung der Mao- 

Zedong-Ideen seit dem 3.Plenum 

(1978) bildete das Hauptthema, wo- 

bei sich die Diskussionen besonders 

urn die Frage drehten, wie Maos 

Ideen zu behandeln und weiter- 

zuentwickeln seien (RMRB, 

17.10.86).

Nachdem in den vergangenen zehn 

Jahren seit Maos Tod die Politiker 

eine weitgehende Entmaoisierung 

vollzogen haben, ist es nunmehr 

Aufgabe der Wissenschaftler, aus 

wissenschaftlich-theoreti scher

Sicht eine Neubewertung der Ideen 

Mao Zedongs vorzunehmen und aus 

kritischer Distanz das den heutigen 

Bediirfnissen Entsprechende vom 

unpassenden Gedankengut zu 

scheiden. -st-

*(23)

Mao Zedong-Studiengesellschaft

Im Oktober 1986 wurde eine sog. 

"Chinesische Gesellschaft zum Stu

dium der Theorie und Praxis der 

Mao Zedong-Gedanken gegrundet. 

President der neuen Gesellschaft 

ist Su Shaozhi, Direktor des For- 

schungsinstituts fur Marxismus- 

Leninismus-Mao-Zedong-Gedanken 

der Chinesischen Akademie fur So

zialwissenschaften. Die Grundung 

der Gesellschaft wurde wahrend 

eines nationalen Seminars zu Mao 

Zedong-Gedanken in Changsha ver- 

kiindet. Das Seminar wurde gemein- 

sam von der Chinesischen Akademie 

fur Sozialwissenschaften, der Na-

aufrechterha.lt
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tionalen Universitat fur Verteidi- 

gungswissenschaften und Techno

logic, der Hunan Akademie fur Sozi- 

alwissenschaften und neun anderen 

Institutionen durchgefiihrt. Rund 

150 sog . "theoretische Arbeiter" der 

zentralen Parteischule, des For- 

schungszentrums fiir Parteilitera- 

tur, der VBA Verteidigungsuniver- 

sitat und der Akademie fiir Militar- 

wissenschaften sowie anderen 

Institutionen nahmen an dem Semi

nar teil.

Das Seminar kam zu dem SchluB , daB 

"es unerlaBlich ist, an den Marxis- 

mus-Leninismus-Mao-Zedong-

Gedanken festzuhalten, wenn man 

China modernisieren und eine sozi- 

alistische geistige Zivilisation 

aufbauen will". Wahrend des Semi

nars kam es zu "erhitzten Diskus- 

sionen liber die Frage, ob man das 

Studium der Naturwissenschaften 

und allgemeinen Wissens betonen 

soil, wahrend man das Studium des 

Marxismus-Leninismus-Mao-

Zedong-Gedanken vernachlassigt." 

Die Teilnehmer kamen, wie nicht 

anders zu erwarten, zu dem Ergeb- 

nis, daB man den Marxismus- 

Leninismus-Mao-Zedong-Gedanken 

"sorgfaltig studieren und seine 

grundlegenden Prinzipien erfas- 

sen" muB. Zugleich sei es jedoch 

notwendig, "aktiv an der Reform 

und am Aufbau teilzunehmen und 

die neuen Erfahrungen, die die 

Massen gewonnen hatten, ernsthaft 

zusammenzufassen." (SWB,

22.10.1986) -ma- 

*(24)

Konfuzianismus und Modernisie- 

rung

Aus AnlaB des 2.546. Geburtstages 

von Konfuzius fand in dem 1985 ge- 

griindeten Konfuzius-Institut in 

Beijing (vgl. C.a. 85/6, U21) eine 

wissenschaftliche Tagung statt, 

die das Verhaltnis von Konfuzianis

mus und Modernisierung zum Thema 

hatte. Im Mittelpunkt der Diskus- 

sionen standen zwei Aspekte: "Chi

nas traditionelle Kultur und die 

Modernisierung" sowie "Ostliche 

Kultur und modernes Wirtschafts- 

management". Bei dem ersten Thema 

war die weitgehend iibereinstim- 

mende Meinung, daB China die feu- 

dalistischen Elemente des Konfu

zianismus abstoBen, den demokra- 

tischen Kern jedoch herauskristal- 

lisieren miisse. Obwohl einige Teil

nehmer alle feudalistischen Aspek

te rigoros ausschalten wollten, wa- 

ren andere der Auffassung, daB 

diese fiir die Bildung von Bedeutung 

sein kbnnten und daher im Rahmen 

einer kritischen Betrachtung ein- 

bezogen werden sollten.

Zur Rolle des Konfuzianismus in der 

gegenwartigen Reform des Wirt- 

schaftsmanagements fiihrte Yang 

Zhi, ein auBerordentlicher Profes

sor des Seminars fiir Industrie- 

wirtschaft an der Volksuniversitat 

aus, daB es Japan gelungen sei, 

konfuzianisches Gedankengut in 

sein modernes Wirtschaftsmanage- 

ment zu integrieren. Yang schlug 

vor, China als das Geburtsland des 

Konfuzius miisse die konfuzianische 

Tradition noch intensiver erfor- 

schen , urn besser beurteilen zu kbn- 

nen, was fiir die chinesische Wirt- 

schaft zu gebrauchen sei. Hier fand 

er die voile Zustimmung seiner Kol- 

legen (XNA, 30.9.86).

Mehr denn je seit Griindung der 

Volksrepublik besinnt sich China 

heute auf seine kulturelle Tradi

tion. Dabei ist die Auseinanderset- 

zung mit dem Konfuzianismus uner

laBlich. Seit Beginn dieses Jahr- 

hunderts geht es praktisch immer 

wieder urn die Frage, wieweit der 

Konfuzianismus mit dem modernen 

Zeitalter, insbesondere einer mo

dernen Wirtschaftsordnung, zu 

vereinbaren ist. Der Hinweis auf 

Japan ist nicht von der Hand zu wei- 

sen, doch sollte er nicht dazu ver- 

leiten, den "konfuzianischen An- 

teil" im japanischen Wirtschaftsle- 

ben quantifizieren zu wollen und 

formal auf China zu iibertragen. Die 

Probleme liegen tiefer, und urn ih- 

nen beizukommen, sind zunachst 

eingehende wissenschaftliche Un- 

tersuchungen erforderlich. -st-

*(25)

Grabanlage aus der Westlichen 

Han-Zeit bei Xuzhou ausgegraben

Archaologen der Universitat 

Nanjing und des Museums der Stadt 

Xuzhou haben am Beidong-Berg im 

Kreis Tongshan etwa 10 km nordlich 

der Stadt Xuzhou (NW-Jiangsu) die 

Grabanlage eines Konigs von Chu 

aus der Westlichen Han-Zeit ausge

graben. Die Anlage wird auf dieer- 

ste Halfte des 2.Jh. v.Chr. datiert. 

Bei den Ausgrabungen erregte gro- 

Bes Aufsehen, daB neben dem ei- 

gentlichen Grab zwanzig unterirdi- 

sche Palastkammern gefunden wur- 

den. Noch nie zuvor hat man in Chi

na eine so groBe Anzahl unterirdi- 

scher Palastkammern entdeckt. Die 

Flache der gesamten Palastkon- 

struktion betragt liber 500 qm, die 

der grbBten Palastkammer 46,5 qm 

mit einer Hbhe von gut 3m. Die an

deren Palastkammern haben im all

gemeinen eine Flache von gut 10 qm 

und gut 2 m Hohe. Alle Raume des 

unterirdischen Palastes sind in be- 

zug auf Charakter und Form unter- 

schiedlich gestaltet - bisher ein- 

zigartig bei alien in China ausge- 

grabenen Grabanlagen. Die acht 

Hauptpalastkammern und die meh- 

rere dutzend Meter langen Verbin- 

dungsgange und Korridore sind 

zinnoberrot gestrichen und lak- 

kiert. Die in dem Zinnober entdeck- 

ten Bestandteile von Quecksilber 

sollten vor Verfall und Feuchtigkeit 

schiitzen. Man schatzt, daB beim 

Bau eine halbe Tonne Zinnober ver- 

wendet wurde. In der Anlage wur- 

den auBerdem zahlreiche Gegen- 

stande gefunden, darunter Kleider 

aus Jadeplattchen, Gold-, Jade- 

und Bronzegegenstande und Mlinzen 

(GMRB, 11.10.86).

Wenige Tage spater machten die Ar

chaologen in mehreren Seitenkam- 

mern derselben Anlage eine weitere 

wichtige Entdeckung, indem sie 

drei Gruppen von gut erhaltenen 

Tonfiguren in Form von bemalten 

Ehrengarden und Leibwachtern 

fanden. Jede dieser Gruppen be- 

steht aus liber 30 Figuren, die eine 

Hohe von etwa 50 cm aufweisen. 

Nach Aussagen der Fachleute soil es 

sich urn die besterhaltenen Figuren 

aus der Westlichen Han-Zeit han- 

deln. In Aufmachung und Aussehen 

sind alle Figuren verschieden und 

lebensgetreu nachgebildet, so daB 

sie AufschluB liber das Zeremoniell 

sowie das Beamten- und Militar- 

system der Westlichen Han-Zeit ge- 

ben kbnnen (GMRB, 18.10.86). -st-

*(26)

Kiinftig nur noch Lehrer mit Quali- 

fikationsnachweis

Die Staatliche Erziehungskommis- 

sion hat klirzlich eine MaBnahme 

zur probeweisen Durchfiihrung ver- 

fiigt, nach der kiinftig fiir alle Mit- 

tel- und Grundschullehrer ein Lei- 

stungs- oder Qualifikationsnach- 

weis nbtig ist. Damit ist einer For- 

derung des ZK-Beschlusses liber die 

Erziehungsreform vom Mai 1985 

Rechnung getragen worden mit dem 

Ziel, ein Kontingent von qualifi- 

zierten Lehrern aufzubauen und die 

Einfiihrung der neunjahrigen 

Schulpflicht zu verwirklichen. 

Kiinftig kann nur noch Lehrer sein, 

wer einen formalen Studienab- 

schluB oder einen Qualifikations- 

nachweis vorweisen kann. Je nach- 

dem, ob man einen entsprechenden 

StudienabschluB hat oder nicht, 

gibt es vorlaufig zwei Arten von 

Qualifikationsnachweisen: entwe- 

der ein Zeugnis liber den AbschluB 

eines Fachstudiums oder einen Lei- 

stungsnachweis aufgrund einer 

Prtifung liber Lehrstoff und Didak- 

tik. Fiir beide Arten gibt es die Qua- 

lifikationen fiir jeweils drei Stufen: 

die Mittelschuloberstufe, die Mit- 

telschulunterstufe und die Grund- 

schule. In der Verfiigung ist festge- 

legt, daB sich alle Grund- und Mit- 

telschullehrer, die liber keinen 

staatlich anerkannten Studienab

schluB verfiigen und mindestens ein 

Jahr gearbeitet haben , um die Teil- 

nahme an einer Prtifung fiir den Lei- 

stungsnachweis hinsichtlich Lehr

stoff und Didaktik bewerben kbn- 

nen. Lehrer, die mindestens zwei 

Jahre gearbeitet haben und bereits 

liber einen Leistungsnachweis hin

sichtlich Lehrstoff und Didaktik 

verfiigen, konnen sich um die Teil- 

nahme an einer qualifizierenden 

Fachpriifung bewerben. Derartige
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Fachprufungen werden im allgemei- 

nen jedes Jahr abgehalten und von 

den Erziehungsbehbrden auf Pro- 

vinzebene organisiert und geleitet. 

Diese Prtifungen erfordern von den 

Lehrern das systematische Lernen 

und Beherrschen des Grundwissens, 

wieesgemaB den staatlichen Richt- 

linien in den Studiengangen an den 

padagogischen Schulen auf Sekun- 

darebene, den padagogischen 

Fachschulen und den padagogi

schen Hochschulen gelehrt wind.

Die anderen Prtifungen zur Erlan- 

gung des Befahigungsnachweises 

kbnnen von Lehrern an der betref- 

fenden Schule oder von den Erzie- 

hungsbehbrden der nachst hbheren 

Ebene des jeweiligen Unterrichts- 

gebietes abgehalten werden (RMRB, 

2.10.86).

In China ist es immer noch eine 

weitverbreitete Erscheinung, daB 

Lehrer ohne formale padagogische 

Ausbildung eingestellt sind. Teil- 

weise haben sie die Stelle von ihren 

Eltern geerbt, teilweise sind sie 

aufgrund des Lehrermangels einge

stellt worden. Dies soil es ktinftig 

nicht mehr geben. Um aber nicht al- 

le Lehrer ohne formale Ausbildung 

entlassen zu mussen - zumal diese 

gebraucht werden -, hat man fur 

den Ubergang eine Regelung getrof- 

fen, die es den erfahrenen Lehr- 

kraften unter ihnen erlaubt, einen 

Befahigungsnachweis zu erbringen 

und damit welter zu unterrichten.

-st-

*(27)

Patriotismus in der Schulerziehung

Auf einer Tagung der Kommission 

fur die Uberprlifung von Lehrmate- 

rialien an Grund- und Mittelschu- 

len in Beijing auBerte Politbiiromit- 

glied Hu Qiaomu, die gesamte 

Grund- und Mittelschulbildung, 

auch die Hochschulbildung, musse 

vom Gedanken des Patriotismus 

durchdrungen sein. Durch alle 

Lehrmaterialien und alle Aktivita- 

ten innerhalb und auBerhalb der 

Schule solle sich der Patriotismus 

wie ein roter Faden ziehen, damit 

die Schuler von Nationalstolz, na- 

tionaler Selbstachtung und Patrio

tismus erfiillt wiirden. Das Lehrma

terial, someinteHu, solle nach die

sen Gesichtspunkten ausgewahlt 

und von den Lehrern bei der Unter- 

richtsvorbereitung entsprechend 

erganzt werden. Auch die Hoch- 

schulstudenten sollten die gesamte 

nationale Geschichte verstehen und 

sich der Reform und dem Aufbau ih- 

res Vaterlandes widmen.

AuBerdem pladierte Hu dafiir, bei 

den Schiilern den Sinn fur Asthetik 

auszubilden; dies sei fur die mora- 

lische Erziehung der Schuler uner- 

laBlich. Sonst wiirde man die Be- 

wunderung fur vulgare Dinge wek- 

ken, die die Lebensauffassung die- 

ser Menschen beeintrachtigen 

kbnnte. Die asthetische Bildung sei 

untrennbar mit der Moralerziehung 

verbunden (GMRB, 30.9.86).

Auch der "BeschluB uber die Leit- 

prinzipien fur den Aufbau der so- 

zialistischen geistigen Zivilisa- 

tion" vom 28.September 1986 spricht 

von der Erziehung zum Patriotis

mus. Wie ernst gerade dieser Aspekt 

genommen wird, zeigt sich u.a. an 

dem MaBnahmenkatalog, den die 

Stadt Beijing als Reaktion auf den 

genannten BeschluB aufgestellt 

hat. Darin heiBt es, man wolle die 

patriotische Erziehung dadurch 

fdrdern, daB man an den Grund- 

schulen der ganzen Stadt die wb- 

chentliche Zeremonie des Hissens 

der Flagge wiedereinfiihrt und die 

Nationalhymne singt (RMRB, 

21.10.86, S.4). Derartige Formen 

patriotischer Erziehung an den 

Schulen sind aus der GMD-Zeit be- 

kannt, hat es in der Volksrepublik 

in dieser Form jedoch bis vor kur- 

zem nicht gegeben. Die KPCh hat 

sich zwar auch in der Vergangen- 

heit zum Patriotismus bekannt, ihn 

aber niemals in dem MaBe betont wie 

in jiingster Zeit. Es scheint, daB 

die Liebe der Schuler und des gan

zen Volkes, die friiher pflichtgemaB 

auf die Partei gelenkt wurde, heute 

auf das Vaterland gerichtet wird.

-st-

*(28)

Liste der vereinfachten Zeichen von 

1964 noch einmal veroffentlicht

Aufgrund einer Entscheidung der 

Staatlichen Kommission fur Sprach- 

und Schriftarbeit haben die Volks- 

zeitung und die Guangming-Zeitung 

am 15.Oktober 1986 noch einmal die 

Liste der im Jahre 1964 verabschie- 

deten vereinfachten Schriftzeichen 

veroffentlicht. Diese Liste soil be- 

stehende Unklarheiten beseitigen 

und nunmehr als Norm dienen. Zu- 

sammen mit der Liste wurden eine 

kurze Erklarung der Kommission fur 

Sprach- und Schriftarbeit mit Da

tum vom 10.10.1986 sowie die sei- 

nerzeitige Mitteilung der damali- 

gen Kommission fur Schriftreform 

vom 7.3.1964 und die dazugehbrige 

Erklarung vom Mai 1964 abge- 

druckt.

Die Kurzzeichenliste ist im wesent- 

lichen unverandert ubernommen 

worden. Lediglich an einigen Stel- 

len wurden "Angleichungen" an den 

Schriftgebrauch vorgenommen. So 

hat man fur vier Schriftzeichen die 

Kurzform gestrichen und die Voll- 

form wiedereingefuhrt, fur ein 

Langzeichen die Kurzform einge- 

fuhrt und bei zwei Kurzzeichen eine 

FuBnote zugefugt bzw. die FuBnote 

erganzt. SchlieBlich wurde bei ei- 

nem Zeichen, das in zwei unter- 

schiedlichen Lesungen vorkommt, 

je nach Lesung das Lang- bzw. das 

Kurzzeichen als bindend einge- 

fuhrt.

In der Erklarung der Kommission 

fur Sprach- und Schriftarbeit wird 

kurz auf diese Angleichungen hin- 

gewiesen. Vor allem aber wird dar- 

in gefordert, die Kurzzeichen die

ser Liste zu benutzen. Zusatzliche 

Kurzzeichen, etwa die der zweiten 

Kurzzeichenliste, die im September 

abgeschafft wurde, sollen nicht 

verwendet werden. -st-

*(29)

Reform des Pressewesens

Gegenwartig ist in China ein neues 

Pressegesetz in Arbeit, was in der 

Offentlichkeit AnlaB zu ausfuhrli- 

chen Diskussionen liber das Presse- 

wesen gibt. Obwohl sich die Zeitun- 

gen in den letzten zehn Jahren in 

bezug auf Inhalt und Aufmachung 

stark verandert haben, halten vie- 

le Leser die Zeitungen immer noch 

fur zu monoton. Insbesondere wird 

daruber geklagt, daB die Zeitungen 

zu ausfuhrlich und langweilig uber 

politische Tagungen berichten. Im 

August 1986 fand in Harbin eine na

tionale Tagung von Chefredakteu- 

ren der Provinzzeitungen statt, auf 

der solche und ahnliche Klagen laut 

wurden. Auf der Tagung wurden die 

Fortschritte der letzten Jahre ge- 

wurdigt, zugleich aber auch viele 

Wunsche und Verbesserungsvor- 

schlage vorgebracht. Vielfach, so 

hieB es, hatten sich die Zeitungen 

noch nicht auf die Reformsituation 

und die Offnungspolitik eingestellt 

und wiirde die Initiative der Jour- 

nalisten durch alte Konventionen 

und Auffassungen lahmgelegt. Im 

Pressewesen steckten die Reformen 

erst in ihren Anfangen. Gefordert 

wurde vor allem mehr Freiheit fur 

die Zeitungen, selber entscheiden 

zu kbnnen, was sie bringen wollen. 

Zwar sprachen sich alle Chefredak- 

teure grundsatzlich fur die Notwen- 

digkeit der Parteikontrolle uber die 

Presse aus, aber sie wollten gewis- 

se Freiheiten zugestanden haben. 

Sofern die Vier grundlegenden 

Prinzipien nicht verletzt wurden, 

sollten die Zeitungen selbst freie 

Hand haben, die taglichen Nach- 

richten auf ihre Weise zu bringen 

(GMRB, 21.8.86; Liaowang, 

8.9.86).

Auch Wissenschaftler schalteten 

sich in die Diskussion ein. So mach- 

ten Mitarbeiter des Instituts fur 

Journalismus unter der Akademie 

der Sozialwissenschaften Vorschla- 

ge, in welche Richtung die Reform 

des Pressewesens aus ihrer Sicht zu 

gehenhabe. Zunachst einmal musse 

klargestellt werden, daB die Presse 

ein multifunktionales Massenmedi- 

um sei, dessen Aufgaben darin be- 

stunden, Nachrichten abzudecken, 

Meinungen und Kenntnisse zu ver- 

breiten sowie Unterhaltung und An- 

zeigen zu bringen. Alle drei Funk- 

tionen sollten in einem vernunfti-
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gen Verhaltnis zueinander stehen 

und erflillt werden. Sodann sei zu 

beriicksichtigen, daB die Zeitungen 

sowohl Propaganda als auch Nach- 

richten verdffentlichen miiBten. 

Fur Parteizeitungen sei Propagan

da erforderlich und als richtung- 

weisend notwendig. Nachrichten- 

iibermittlung sei die generelle Auf- 

gabe einer Zeitung und wiirde von 

den Lesern erwartet. Keine der bei- 

den Funktionen sollte ein Uberge- 

wicht haben.

Ferner hatten die Zeitungen die 

Aufgabe, den Leser zu unterrich- 

ten . Gerade diese Seite sei zur Star- 

kung der Reformpolitik zu betonen. 

Aus diesem Grunde sollten die Zei

tungen mehr Rezensionen und Kom- 

mentare verdffentlichen , damit der 

Leser die allgemeinen Trends und 

neuen Entwicklungen besser ver- 

stehen kbnne. Was die Meinungs- 

auBerung angehe, so sollten die 

Zeitungen eine Vielfalt von Meinun- 

gen verbreiten . Hier sehen die Wis- 

senschaftler eine gewisse Schwie- 

rigkeit darin, daB man einerseits 

ein mbglichst breites Meinungs- 

spektrum haben, andererseits aber 

kein Chaos entstehen lassen mbch- 

te. Sie machen daher den Zeitungen 

den Vorschlag, eine Trennung zwi- 

schen den Meinungen der Partei auf 

der einen und denen der Reporter 

und ortlichen Bevblkerung auf der 

anderen Seite vorzunehmen. Dies 

kbnne durch die Einrichtung spe- 

zieller Meinungsspalten oder Le- 

serforen geschehen.

SchlieBlich auBern sich die Wissen- 

schaftler auch zu den Nachrichten 

liber das Ausland, die allgemein 

von der Leserschaft sehr begriiBt 

wiirden. Gegenwartig bestehe al- 

lerdings noch eine Reihe von Be- 

schrankungen hinsichtlich inter- 

nationaler Nachrichten. Mit Aus- 

nahme besonders sensitiver Fragen 

sollte man diesen Nachrichtenbe- 

reich ausdehnen, wobei auch Kom- 

mentare liber internationale Fragen 

einzuschlieBen seien, die die Posi

tion der Regierung wie auch die der 

Offentlichkeit wiedergeben (GMRB,

22.9.86).

So weitgehend teilweise die Forde- 

rungen nach grbBerer Pressefrei- 

heit auch sein mbgen, so wollen 

letztlich doch alle an der Diskus- 

sion Beteiligten an der Kontrolle 

durch die Partei festhalten. Die 

Rolle der Presse als Sprachrohr der 

Partei soil nicht abgeschafft wer

den, aber die Zeitungen mbchten 

nicht mehr ausschlieBlich Sprach

rohr der Partei sein, sondern ver- 

starkt auch andere Meinungen zu 

Wort kommen lassen . -st-

*(30)

Lu Xuns 50. Todestag

Am 19.0ktober 1986 wurde in China 

mit vielerlei Aktivitaten des 50. 

Todestages des Dichters und 

Schriftstellers Lu Xun gedacht. 

Zahlreiche Tagungen fanden statt, 

soz.B. eine in Lu Xuns Heimatstadt 

Shaoxing in Zhejiang (XNA,

30.9.86) , in Beijing eine Tagung 

des Schriftstellerverbandes (XNA,

7.10.86) , in Shanghai, wo Lu Xun 

einen groBen Teil seines Lebens 

verbrachte (RMRB, 15.10.86), und 

insbesondere eine internationale, 

von der Akademie der Sozialwissen- 

schaften veranstaltete Konferenz, 

die vom 19.-24.Oktober in Beijing 

stattfand (RMRB, 20.10.86; XNA,

20.10.86) . Diese Konferenz zahlte 

400 Teilnehmer, darunter auch sol- 

che aus Japan, der Sowjetunion, 

Ungarn, Frankreich, England, den 

Vereinigten Staaten und aus Hong

kong. In Beijing, Shanghai und 

Shaoxing wurden die Hauser, in de

nen Lu Xun einst lebte und die heute 

Museen oder Gedenkstatten sind, 

restauriert, und vor allem sind 

zahllose neue Verbffentlichungen 

liber und von Lu Xun zu verzeich- 

nen. Nachdem der Verlag fur Volks- 

literatur 1981 anlaBlich des 100. 

Geburtstages von Lu Xun eine Ge- 

samtausgabe seiner Werke heraus- 

gebracht hatte, liegt demselben 

Verlag jetzt ein Lu Xun-Lexikon zum 

Druck vor, das gemeinsam mit dem 

Sichuaner Volksverlag produziert 

werden soli (RMRB, 18.10.86, S.8).

Interessant ist, daB die Auseinan- 

dersetzung mit Lu Xun diesmal ganz 

im Zeichen des Verhaltnisses zwi- 

schen chinesischer und auslandi- 

scher Kultur steht, deutlicher Aus- 

druck der gegenwartigen politi- 

schen Lage. Vor fiinf Jahren war 

dieses Thema noch kaum diskutiert 

worden, denn damals zum 100. Ge- 

burtstag Lu Xuns lief gerade die 

Kritik an der "geistigen Verschmut- 

zung", insbesondere an den west- 

lich-biirgerlichen Liberalisie- 

rungstendenzen. Deshalb appel- 

lierte man damals in erster Linie an 

Lu Xuns revolutionaren Geist. 

Gleichzeitig sollte Lu Xun aber auch 

schon damals als Fiihrer und Vor- 

bild beim Aufbau der sozialisti- 

schen Zivilisation dienen (vgl. 

C.a. 1981/9, U37). Dies ist auch 

heute der Fall. Lu Xun wird nicht 

nur als der groBe Erneuerer der na- 

tionalen chinesischen Kultur und 

als Vorlaufer der zeitgenbssischen 

nationalen Kultur gewiirdigt (Yang 

Yi in RMRB, 20.10.86), sondern zu- 

gleich als einer, der den Kultur- 

austausch zwischen China und dem 

Ausland wollte. Selbst ein Mann wie 

Hu Qiaomu, Ehrenprasident der 

Chinesischen Akademie der Sozial- 

wissenschaften und Politbiiromit- 

glied und eher dem orthodoxen La

ger zuzurechnen, betont diese Rolle 

Lu Xuns. Hu Qiaomu hielt am 19.0k- 

tober die Erbffnungsrede auf der 

internationalen Konferenz, die be- 

zeichnenderweise unter dem Thema 

stand "Lu Xun und die chinesische 

und auslandische Kultur". In der

Rede (abgedruckt in RMRB,

21.10.86) befaBt er sich ausfiihr- 

lich mit Lu Xuns Mittlerrolle zwi

schen chinesischer und westlicher 

Kultur. Lu Xun habe sich zeitlebens 

dafiir eingesetzt, revolutionare Li- 

teratur des Auslands in China vor- 

zustellen, indem er fremdsprachige 

Werke iibersetzte oder andere in ih- 

rer Ubersetzungstatigkeit unter- 

stiitzte. Fur Lu Xun sei es keine 

Frage gewesen , daB man die Litera- 

tur des Auslands "annehmen" 

(nalai) miisse, was fur ihn bedeute- 

te, "sich aneignen und auswahlen" 

- sei es durch "Anwendung, Bewah- 

rung oder Zerstorung". Gegenliber 

der traditionellen chinesischen 

Kultur habe Lu Xun zwar eine kriti- 

sche Haltung eingenommen, aber er 

habe sie dennoch nicht rundweg ab- 

lehnen wollen. Mit anderen Worten , 

fur die Erneuerung der chinesi

schen Kultur sei fur Lu Xun ein 

Schopfen aus der chinesischen wie 

aus der auslandischen Kultur uner- 

laBlich gewesen.

Die hierin implizierte Synthese von 

chinesischer und westlicher Kultur 

ist in der Volksrepublik nicht immer 

befiirwortet worden. In der kultur- 

revolutionaren Zeit wurde gerade 

Lu Xun sehr einseitig betrachtet, 

indem man die auslandischen Ein- 

fliisse ignorierte. Wenn heute diese 

Seite Lu Xuns wieder betont wird, so 

spiegelt sich darin nicht nur die 

Bejahung der Offnungspolitik wi

der, sondern auch die Tatsache, 

daB sich ihre Befiirworter all- 

mahlich zu der Auffassung durch- 

ringen, daB zur Modernisierung 

und Offnung nach auBen auch kul- 

turelle Einfllisse gehoren.

Zweifellos fiihrt die nunmehr in 

Gang gesetzte Einbeziehung der 

auslandischen Kultureinfllisse auf 

Lu Xun zu einer sachgerechteren 

Bewertung dieses fur die moderne 

chinesische Kultur so bedeutenden 

Schriftstellers. Uberhaupt hat die 

Lu Xun-Forschung seit 1981 einen 

steten Aufschwung genommen. 

Nachdem man in den Anfangsjahren 

nach Maos Tod sich gegenliber Lu 

Xun sehr zuriickhielt (wohl des

halb, weil ihn die Kulturrevolutio- 

nare hochgejubelt hatten), steht 

heute einer sachlichen Auseinan- 

dersetzung mit Lu Xun nichts mehr 

im Wege. -st-
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Neue Regelungen zur Ermutigung 

auslandischer Investitionen

Die Klagen auslandischer Ge- 

schaftsleute liber die schwierigen 

Geschafts- und Arbeitsbedingungen 

in der Volksrepublik haben offen- 

bar die Verantwortlichen dazu ver-




