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erreichte, stiegen die Importe in 

demselben Zeitraum um 9,4% auf 

123,34 Mrd .HK$, woraus sich ein 

Handelsbilanzdefizit von

4.978 Mio.HK$ ergibt (im Ver- 

gleichszeitraum des vorigen Jahres 

ein UberschuB von 278 Mio .HK$).

4. Dev isenreserven

Im letzTerT JahF wies die internatio

nale Zahlungsbilanz Hongkongs 

einen UberschuB von 17 Mrd.HK$auf 

(RMRB, Uberseeausgabe, 22.7.86). 

Ende Mai d.J. verfiigte Hongkong 

uber 267 Mrd.HK$ Devisenreserven, 

37,8% mehr als vor einem Jahr 

(RMRB, Uberseeausgabe, 9.7.86).

• Arbeitslose

Im ersten Quartal d.J. lag die Ar- 

beitslosenquote bei 3,2% und die 

Unterbeschaftigungsquote bei 2,3% 

(RMRB, Uberseeausgabe, 6.7.86). 

In den Monaten Marz - Mai waren 

80.300 Arbeitskrafte ohne Beschaf- 

tigung und 64.200 Arbeitskrafte 

waren unterbeschaftigt (RMRB, 

Uberseeausgabe, 19.7.86).

6.

Im Juni sind die Verbraucherpreise 

fiir Haushalte mit Monatsausgaben 

zwischen 1.000 - 3.499 HK$ gegen- 

iiber dem gleichen Monat des Vor- 

jahres um 2,8% und fiir Haushalte 

mit Monatsausgaben zwischen 3.500 

- 6.499 HK$ um 3,5% gestiegen 

(AWSJ, 25.7.86).

7. AkUjenmar k£

Am 1.August erreichte der Hang 

Seng-Index eine neue historische 

Hbhe von 1.784,11 Punkten (RMRB, 

Uberseeausgabe, 3.8.86). -ni-

*(38)

Erste Runde der chinesisch-portu- 

giesischen Verhandlungen liber die 

Zukunft Macaus

Am 30.Juni und l.Juli fand in Bei

jing die erste Runde der chinesisch- 

portugiesischen Verhandlungen 

liber die Zukunft von Macau statt. 

Laut Kommunique verliefen die Ge- 

sprache in einer "freundschaftli- 

chen und herzlichen Atmosphare". 

Neben der Verhandlung liber die ge- 

samte Agenda, so heiBt es in dem 

Dokument, haben die Unterhandler 

auch ihre Meinungen zu einigen 

"substantiellen Fragen" ausge- 

tauscht. Beide Seiten brachten ihre 

Genugtuung liber die Ergebnisse 

der ersten Verhandlungsrunde zum 

Ausdruck und beschlossen, die 

zweite Runde der Verhandlungen im 

kommenden September wiederum in 

Beijing abzuhalten ( DGB , 3.7.86).

Da Portugal seit Jahren die chinesi- 

sche Souveranitat liber Macau nicht 

mehr bestreitet und die chinesisch- 

britische Vereinbarung liber Hong

kong als ein Modell fiir die Losung 

der Macau-Frage gelten soil (hier- 

zu s. C.a., Mai 1986, S.2721, U54), 

wird eine schnelle Abwicklung der 

Verhandlungen allgemein erwartet. 

Aus Regierungskreisen in Macau 

verlautete es, daB eine Vereinba

rung noch bis zum Ende d.J. er- 

reicht werde (Reuter, 30.6.86).

Trotz der Annaherung zwischen Bei

jing und Lissabon in der Frage liber 

eine Riickkehr Macaus an China gab 

es Ende Juli einen neuen Flucht- 

strom aus der Provinz Guangdong 

nach Macau. Nach Angaben der Ma- 

cauer Wasserpolizei wurden inner- 

halb von vier Tagen seit dem 25. Juli 

366 Fliichtlinge auf dem Meer und 

250 nach der Landung festgenom- 

men. Dariiber hinaus sind noch min- 

destens 700 Fliichtlinge auf der chi- 

nesischen Seite festgenommen wor- 

den. Der neue Fliichtlingsstrom 

wurde durch ein von Menschen- 

handlern verbreitetes Geriicht aus- 

gelost, daB die portugiesischen Be- 

horden in Macau alien illegalen 

Einwanderern bald eine allgemeine 

Amnestie erlassen werde (UPI, 

29.7.86, nach ZYRB, 30.7.86). -ni-

BRUNH1LDSTAIGER

Auf den Spuren der Taiping-Armeen 

*

*

*********************

Vom 21.-31. Mai 1986 fand in Guang

dong und Guangxi eine Konferenz 

zur Erinnerung an den Taiping- 

Aufstand vor 135 Jahren statt. Be- 

kanntlich hatte dieser Aufstand in 

der Mitte des 19.Jahrhunderts in 

diesen beiden siidchinesischen Pro- 

vinzen seinen Ausgang genommen. 

Der Fiihrer des Aufstands. Hong 

Xiuquan. wurde 1814 in Huaxian in 

der Provinz Guangdong geboren. 

Der Aufstand begann am 11.1.1851 

in dem Dorf Jintian in der damaligen 

Provinz Guangxi, die heute autono- 

mesGebiet ist. Von Jintian aus tra- 

ten die Taiping-Armeen ihren Er- 

oberungszug nach Norden an, der 

sie liber Hunan an den Yangzi und 

schlieBlich nach Nanjing flihrte, wo 

sie 1853 ihre Hauptstadt einrichte- 

ten. Erst im Jahre 1864 konnten die 

regierungstreuen Truppen die 

Taiping-Hauptstadt zuriicker- 

obern, und damit brach auch das 

"Himmlische Reich des groBen Frie

dens" (Taiping Tianguo) zusam- 

men, das vierzehn Jahre lang weite 

Teile Slid- und Mittelchinas be- 

herrscht hatte.

Bei alien Unterschieden in der Be- 

wertung der Taiping-Rebellion 

herrscht unter den chinesischen Hi- 

storikern doch Einmutigkeit dar- 

iiber, daB der Aufstand China nach 

haltig verandert hat. Bis weit ins 

20. Jahrhundert hinein war sein 

EinfluB zu spuren; nicht seiten 

spielte er auch eine Rolle in der po- 

litischen Propaganda, und zwar 

sowohl auf seiten der Guomindang 

wie der Kommunistischen Partei. 

Vor allem aber wurde er in der Ge- 

schichtswissenschaft zum meiststu- 

dierten Ereignis der neueren Ge- 

schichte Chinas. Seit 1978 sind in 

der VR China liber 2.000 Artikel und 

liber 70 Buchveroffentlichungen zu 

diesem Thema erschienen.

Bevor ich auf die von Guangdong 

und Guangxi veranstaltete 

Taiping-Konferenz vom Mai 1986 im 

einzelnen eingehe, soil kurz der or- 

ganisatorische Rahmen der Tai- 

ping-Forschung in der VR China 

dargestellt werden.

Der organisatorische Rahmen der 

Taiping-Forschung

Die zentrale Institution, an der 

Taiping-Forschung betrieben wird, 

ist das Institut fiir moderne Ge-
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schichte an der Chinesischen Aka- 

demie der Sozialwissenschaften in 

Beijing. Mit diesem Institut sind 

bekannte Namen wie Luo Ergang, 

der Doyen der Taiping-Forschung 

in der VR China, und Wang Qing- 

cheng verbunden . Daneben sind die 

historischen Institute der Provinz- 

akademien der Sozialwissenschaf

ten zu nennen, die sich alle mehr 

Oder weniger mit dem Taiping-Auf- 

stand beschaftigen. Taiping-For

schung findet ferner an den histori

schen Seminaren der Universitaten 

und Hochschulen statt, namentlich 

an den historischen Seminaren der 

Padagogischen Hochschulen Guang- 

xi, Beijing, Hebei und Yangzhou 

sowie der Universitaten Suzhou und 

Shanxi.

AuBer den historischen Instituten 

und Seminaren gibt es vier spezielle 

Forschungseinrichtungen, die sich 

ausschlieBlich der Erforschung der 

Taiping-Geschichte widmen: 1. das 

in den fiinfziger Jahren gegriindete 

Taiping-Museum in Nanjing 

(Taiping Tianguo Lishi 

Bowuguan); 2. das Institut fur 

Taiping-Geschichte an der Univer- 

sitat Nanjing (Nanjing Daxue 

Taiping Tianguo Shi Yanjiushi), 

das 1978 gegriindet wurde; 3. das 

1984 gegriindete Institut fur 

Taiping-Geschichte an der Padago

gischen Hochschule Jiangxi in Nan- 

chang (Jiangxi Shifan Daxue 

Taiping Tianguo Shi Yanjiushi): 4. 

das 1985 gegriindete Institut fur 

Taiping-Geschichte an der Padago

gischen Hochschule Chongqing 

(Chongqing Shifan Xueyuan 

Taiping Tianguo Shi Yanjiushi).

Dariiber hinaus gibt es eine ganze 

Reihe wissenschaftlicher Gesell- 

schaften auf regionaler oder loka- 

ler Ebene, die sich mit der 

Taiping-Geschichte befassen. Diese 

findet selbstverstandlich auch in 

den allgmeinen historischen For- 

schungsgesellschaften Beriicksich- 

tigung, doch sollen hier nur dieje- 

nigen Gesellschaften aufgefiihrt 

werden , die sich ausschlieBlich der 

Taiping-Forschung widmen. Diese 

Organisationen haben die Aufgabe, 

die Taiping-Spezialisten verschie- 

dener Einheiten einer Provinz, Re

gion oder eines Ortes zusammenzu- 

fassen und deren Arbeit zu koordi- 

nieren. Von diesen Gesellschaften 

zur Erforschung der Taiping- 

Geschichte, die iibrigens aus- 

nahmslos erst ab 1978 entstanden, 

gibt es bislang acht.

Als erste wurde 1978 die Beijinger 

Gesellschaft zur Erforschung der 

Taiping-Geschichte ins Leben geru- 

fen; 1979 folgten entsprechende Ge

sellschaften der Provinz Zhejiang, 

des Autonomen Gebietes Guangxi 

und der Provinz Sichuan. 1980 der 

Provinz Guangdong, 1984 die 

Nanjinger Gesellschaft fiir 

Taiping-Geschichte, 1985 die Ge

sellschaft zur Erforschung der 

Taiping-Geschichte des Kreises 

Guixian (die bislang einzige derar- 

tige Gesellschaft auf Kreisebene, 

was sich daraus erklart, daB der 

Kreis Guixian in Guangxi Mittel- 

punkt der friihen Taiping-Aktivita- 

ten war) und 1986 schlieBlich als 

vorlaufig jtingste Griindung die 

Chongqinger Gesellschaft.

Eine Gesellschaft auf nationaler 

Ebene fehlt zwar bisher, doch zeugt 

schon die vorhandene Infrastruk- 

tur von der bedeutenden Stellung, 

die die Taiping-Studien in der ge- 

samten historischen Forschung ein- 

nehmen.

Seit dem Jahre 1978 hat die Tai

ping-Forschung einen starken Auf- 

schwung erlebt, was sich nicht nur 

an der steigenden Zahl der Verdf- 

fentlichungen ablesen laBt, son- 

dern auch an der Zahl der Konferen- 

zen. AuBer zahllosen Tagungen auf 

ortlicher Ebene sind zwischen 1979 

und 1985 insgesamt acht gesamtchi- 

nesische Konferenzen abgehalten 

worden. und zwar 1979 in Nanjing, 

1980 in Suzhou, 1981 in Guang- 

dong/Guangxi und in Shimian 

(Sichuan), 1983 in Nanjing, 

Shijiazhuang und Yishan (Guang

xi) und 1984 in Jinhua (Zhejiang). 

Auslandische Wissenschaftler wa- 

ren lediglich in Nanjing 1979 und in 

Guangdong/Guangxi 1981dabei.

Die Taiping-Konferenz in 

Guangdong/Guangxi vom Mai 1986

Den AnlaB zu der Konferenz im Mai 

1986 in Guangxi und Guangdong, 

wiederum mit Teilnehmern aus ganz 

China und dem Ausland , bot der Be- 

ginn der Taiping-Rebellion vor 135 

Jahren . Als Veranstalter zeichneten 

mehrere wissenschaftliche Organi

sationen Guangdongs undGuangxis 

sowie drei Kreise: die Taiping- 

Gesellschaft von Guangdong und 

von Guangxi, das Sozialwissen- 

schaftliche Institut Guangzhou, die 

Akademie der Sozialwissenschaften 

Guangxi, der Verband der sozial- 

wissenschaftlichen Gesellschaften 

der Provinz Guangdong, der ent

sprechende Verband von Guangxi 

sowie die Kreise Huaxian (Guang

dong), Guiping und Mengshan 

(Guangxi).

Die Teilnehmer, etwa 100 an der 

Zahl, darunter neun Auslander (6 

Japaner und 3 Europaer), waren 

durchweg Spezialisten fiir Tai

ping-Geschichte. Ihr Bild wurde 

bestimmt von Wissenschaftlern der 

alteren und mittleren Generation - 

also von denen, die vor 1949 oder 

vor der Kulturrevolution studiert 

haben -, wahrend der Nachwuchs 

schwach vertreten war; auch hier 

macht sich wie iiberall die durch die 

Kulturrevolution entstandene Liik- 

kebemerkbar. Mit wenigen Ausnah- 

men kennen sich diese Wissen

schaftler untereinander durch die 

groBen Konferenzen, auf denen sie 

sich regelmaBig treffen. Der Ver- 

gleich mit einem "Familientreffen" 

der Taiping-Forscher drangte sich 

auf.

Das Besondere an dieser Konferenz 

war, daB im Programm nicht nur 

Vortrage und Diskussionen, son- 

dern vor allem auch Besichtigungen 

der friihen Taiping-Statten in 

Guangxi und im Heimatort von Hong 

Xiuquan in Guangdong vorgesehen 

waren. Dies brachte es mit sich, 

daB die meiste Zeit, namlich sieben 

Tage, mit Reisen und Besichtigun

gen und nur vier Tage mit Vortragen 

und Diskussionen verbracht wur- 

den. /'hnlich war man bereits 1981 

verfahren, doch war man damals 

lediglich imAnschluB an die Konfe

renz mit dem Schiff von Guangzhou 

nach Guiping gefahren , um von dort 

aus Jintian zu besuchen. Diesmal 

war der umgekehrte Weg gewahlt 

worden, d.h. die Konferenz begann 

in Guilin und endete in Huaxian bei 

Guangzhou. Damit verlief auch die 

Reiseroute in Ostguangxi in umge- 

kehrter Richtung zu dem Marsch der 

Taipings: Wahrend die Taiping- 

Truppen seinerzeit von Siiden nach 

Norden, also von der Gegend am 

Xun-FluB, wie der WestfluB zwi

schen Guiping und Wuzhou heiBt, 

nach Guilin zogen, bewegten wir 

uns von Norden nach Siiden.

DasGebiet zwischen Guilin und dem 

Xun-FluB, dessen Nord-Siid-Aus- 

dehnung nicht mehr als 200 km be- 

tragt, zeichnet sich besonders 

durch seine landschaftliche Schbn- 

heit aus. Dariiber hinaus trifft man 

gleichsam auf Schritt und Tritt auf 

Spuren der Taiping-Armeen; denn 

aus diesem Gebiet rekrutierte sich 

die erste Anhangerschaft der Tai

pings. Hier sammelten sie sich vor 

dem Aufstand, hier begann die Er- 

hebung, und hier lieferten sich die 

Taiping-Armeen die ersten groBen 

Schlachten mit den Regierungstrup- 

pen . Allerdings sind nur noch weni- 

ge Spuren sichtbar, weil schon da

mals alles, was an die Taipings er- 

innerte, der Zerstbrungswut der 

Qing-Truppen zum Opfer fiel. Das 

wenige, das heute noch zu sehen 

ist, wurde in miihsamer Arbeit re- 

konstruiert. Doch wichtiger als 

diese Uberreste sind die unsichtba- 

ren Spuren, die aufgrund der ge- 

nauen Lokalisierung wichtiger Be- 

gebenheiten aus der friihen Tai

ping-Geschichte lebendig werden. 

Die.Arbeit des Taiping-Spezialisten 

Jian Youwen, der Anfang der vier- 

ziger Jahre als erster die Gegend um 

Jintian zum Zwecke der "Spurensi- 

cherung" durchstreifte, hat seit 

den fiinfziger Jahren ihre Fortset- 

zung gefunden, in erster Linie na- 

tiirlich durch Historiker aus der 

Region. Sogibtesz.B. ander Pada

gogischen Hochschule Guangxi in 

Nanning einen Professor fiir Ge- 

schichte, der seit drei Jahrzehnten
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seine gesamte Freizeit der Erfor- 

schung und Aufspiirung der Tai- 

ping-Geschichte in Guangxi wid- 

met.

Wenn unter der sachkundigen Fiih- 

rung der jeweils ortlichen Histori- 

ker die Ereignisse der Jahre urn 1850 

nachvollzogen wurden, so wurde 

deutlich, welch groBe Rolle die Geo

graphic dabei gespielt hat. Ob es 

sich urn entlegene Berge handelte, 

in denen sich die Taiping-Anhanger 

versteckt hielten, Fliisse, die als 

Verkehrswege oder Anhbhen , die als 

strategische Punkte benutzt wur

den, sie alle vermittelten einen an- 

schaulichen Eindruck von dem Hin- 

tergrund, vor dem sich die Hand- 

lungen vollzogen.

Von Guilin nach Mengshan

Wie bereits erwahnt, begann die 

Konferenz in Guilin, zur Zeit der 

Taipings die Provinzhauptstadt 

von Guangxi, die die Aufstandi- 

schen vergeblich zu erobern ver- 

suchten. Am Vormittag des 21. Mai 

findet unter dem Vorsitz des Chefs 

der Propagandaabteilung der Stadt 

Guangzhou, Huang Songhua, die 

Erbffnungszeremonie mit einer Be- 

griiBungsrede des Vizevorsitzenden 

der Volksregierung des Autonomen 

Gebietes Guangxi, Wu Keqing, 

statt. An den kurzen offiziellen Teil 

schlieBen sich die ersten Referate 

an. Den Anfang macht Prof. Wang 

Qingcheng, stellvertretender Di- 

rektor des Instituts f iir moderne Ge- 

schichte an der Chinesischen Aka- 

demie der Sozialwissenschaften und 

einer der angesehensten Taiping- 

Forscher. Er gibt einen Uberblick 

uber Probleme und kiinftige Aufga- 

ben der Taiping-Forschung. Des 

weiteren sind die Referate von drei 

auslandischen und vier chinesi

schen Wissenschaftlern zu hbren.

Ansonsten aber dient die Stadt le- 

diglich als Ausgangspunkt der 

"Taiping-Gedachtnistour". Da heu- 

te keine sichtbaren Zeichen mehr an 

die Taipings erinnern, gibt es kei- 

nen Grund, in diesem Zentrum des 

Tourismus langer als nbtig zu ver- 

weilen. Die Taiping-Truppen waren 

im April 1852, von Siiden kommend, 

nach Guilin gelangt. Sie schlugen 

ihre Lager im Siidwesten der Stadt 

auf, eines am Elef antenriisselberg 

und eines am Ochsenberg auBerhalb 

des Westtores . Einen Monat lang be- 

lagerten sie die stark befestigte, 

von Regierungstruppen gehaltene 

Stadt und zogen dann unverrichte- 

terdinge weiter nach Norden, fiber 

die Stadt Quanzhou hinein in die 

Provinz Hunan.

Das erste Etappenziel unserer Rei- 

seroute ist Yangshuo, jener hiib- 

sche kleine Touristenort, der als 

Endpunkt der beriihmten Bootsfahrt 

auf dem Li-FluB bekannt ist, die je- 

der Tourist von Guilin aus unter- 

nimmt. Auch fiir uns haben die Or- 

ganisatoren, das Niitzliche mit dem 

Angenehmen verbindend, den Was- 

serweg gewahlt. Die Taiping-Trup

pen dagegen legten die Strecke fiber 

Land zurfick. vorbei an Yangshuo 

auf kleinen Pfaden durch die Berge , 

urn eine Begegnung mit den Regie

rungstruppen zu vermeiden. Der 

Zeitpunkt unserer Abreise aus 

Guilin am 22.Mai ist absichtlich auf 

den spaten Vormittag gelegt wor- 

den, was bedeutet, daB die Touri- 

stenboote, die die Stadt friih mor

gens zu verlassen pflegen, uns um 

Stunden voraus sind und unser Boot 

weit und breit das einzige ist, das 

auf dem FluB dahingleitet. Auch als 

wir gegen Abend in Yangshuo anle- 

gen , wirkt dieser kleine Ort, in dem 

sich sonst die Touristen tummeln, 

wie leergefegt. Die Reisegruppen 

fahren in der Regel nach kurzem 

Aufenthalt mit dem Bus zurfick nach 

Guilin , obwohl es in Yangshuo mitt- 

lerweile ein sehr schemes neues Ho

tel gibt, das auch uns fiir eine 

Nacht beherbergt.

Am folgenden Morgen, dem 23.Mai, 

setzen wir unsere Reise in vier klei

nen Bussen fort. Von nun an bis hin- 

unter zum Xun-FluB bewegen wir 

uns sozusagen in der tiefsten Pro

vinz, fernab groBer Stadte und 

StraBen und fernab aller Touristen- 

strome. da dieses Gebiet fiir Aus- 

lander groBenteils nicht gebffnet 

ist. Den meisten chinesischen Teil- 

nehmern, die anlaBlich der Tai- 

ping-Konferenz von 1981 von Siiden 

her lediglich bis Jintian kamen. ist 

dieses Gebiet ebenfalls unbekannt. 

Reiseziel dieses Tages ist Meng

shan, das qingzeitliche Yongan, 

das die Taipings zu ihrer ersten 

Hauptstadt erkoren. Wir treffen 

nach etwa zweistiindiger Fahrt in 

der heutigen Kreisstadt ein, deren 

Gaste wir fiir die nachsten zwei Ta- 

ge sein sollen.

An dieser Stelle sind einige Worte 

zum organisatorischen Rahmen zu 

erganzen. Ebenso wie in Mengshan 

waren wir auch in den Kreisen Ping- 

nan und Guiping, die wir anschlie- 

Bend besuchten, Gaste der Kreis- 

verwaltung . Das bedeutete , daB wir 

vom Uberfahren der Kreisgrenze an 

bis zu ihrem Verlassen von dem je- 

weiligen Kreis betreut wurden . Die

ser stellte die Fahrzeuge ein- 

schlieBlich Polizeieskorte und die 

Unterkunft zur Verfugung, er rich- 

tete die Essen aus, Vertreter der 

Kreisverwaltung betreuten uns, 

und brtliche Fachleute fiihrten uns 

- kurzum , der Kreis war fiir alle or

ganisatorischen Fragen und unser 

Wohlergehen wahrend unseres Auf- 

enthaltes innerhalb seiner Grenzen 

verantwortlich. Als Unterkunft 

dienten uns jeweils die Gastehauser 

der Kreisstadt, in denen sonst die 

Delegierten der Kreisdelegierten- 

versammlung wohnen. So war es 

auch in Mengshan.

Mengshan (Yongan)

Mengshan liegt nahe der Quelle des 

Meng-Flusses (Meng Jiang), einem 

NebenfluB des Xun Jiang. Der Ort ist 

von Wasserlaufen umgeben, im We

sten vom Meng-FluB, an den iibri- 

gen Seiten von einem Seitenarm die

ses Flusses. Im Westen jenseits des 

Flusses liegen die Meng-Berge, und 

auch gegen die anderen Himmels- 

richtungen werden die fruchtbaren 

Felder durch Bergketten abge- 

grenzt. In der Ming- und Qing-Zeit 

hieB das Stadtchen Yongan und war 

Departement (Yonganzhou ); 1914

wurde es in Mengshan umbenannt, 

nachdem es zwei Jahre zuvor Kreis

stadt geworden war.

Die Taiping-Truppen eroberten die 

Stadt Ende September 1851. Es war 

die erste Stadt, die sie nach dem 

Aufstand in Jintian einnahmen , und 

wurde ihre erste Hauptstadt. Sie 

hielten sich hier ein halbes Jahr 

lang auf und nutzten diese Zeit zum 

Ausbau und zur Festigung ihrer Or

ganisation. Die Grundlagen ihrer 

revolutionaren Ordnung waren be

reits in Jintian gelegt worden. 

Schon dort hatte sich Hong Xiuquan , 

der sich als Sohn Gottes und jiinge- 

rer Bruder Jesu Christi begriff, zum 

Himmelskbnig erklart und alle sei

ne Anhanger zu Kindern Gottes ge- 

macht. Untereinander galten die 

Gefolgsleute als Bruder und Schwe- 

stern. Sie waren religibs indoktri- 

niert, einer strengen Disziplin un- 

terworfen. durften keinen Privat- 

besitz h aben , waren militarised or- 

ganisiert und hatten nach Ge- 

schlechtern getrennt zu leben. Un

ter den verlustreichen Schlachten 

auf dem Marsch bis Yongan und un

ter der Erweiterung der Anhanger- 

schaft hatte die Disziplin gelitten, 

und so gait es nun , die strenge Ord 

nung wiederherzustellen. Zu die

sem Zweck wurde eine Reihe von 

Proklamationen und Verordnungen 

im Namen des Himmlischen Vaters 

verkiindet und die Organisation der 

Gesellschaft zum Zwecke einer 

scharferen Kontrolle fiber jeden 

einzelnen ausgebaut. Vor allem 

auch die politische Ftihrung wurde 

in Yongan neu organisiert; Hong 

Xiuquan erhob die wichtigsten Tai- 

ping-Fiihrer zu Kbnigen: Yang 

Xiuqing zum Ostkbnig, Xiao 

Chaogui zum Westkdnig, Feng 

Yunshan zum Siidkonig, Wei 

Changhui zum Nordkonig und Shi 

Dakai zum Hilfskbnig.

Was nun den heutigen Besucher von 

Mengshan beeindruckt, ist der voll 

erhaltene alte GrundriB der Stadt, 

wenngleich die Gebaude neu sind. 

Erhalten ist lediglich ein Teil der 

alten Stadtmauer. und zwar der 

Westteil. Die Stadtmauer stammt ur- 

spriinglich aus der Ming-Zeit, wur

de aber wegen ihres verfallenen Zu- 

stands in der Daoguang-Periode 

(1821-1850) erneuert und in dieser 

Form von den Taipings bei ihrer Er-



CHINA aktuell -431- Juli 1986

oberung vorgefunden. Der grbBte 

Teil der heute zu sehenden Stadt- 

mauer besteht aus den qingzeitli- 

chen Steinen. die noch den Prage- 

stempel "Daoguang" tragen; nur 

kleine Stiicke wurden erganzt.

Im Zentrum innerhalb der Stadt- 

mauern lag der Regierungssitz des 

Himmelskbnigs, und zwar genau an 

der Stelle , an der sich heute der Sitz 

der Volksregierung des Kreises 

Mengshan befindet. In dem Hof 

westlich davon hat man an der Stel

le , wo Hong Xiuquan seine Dekrete 

verkiindete, einen zum Hof offenen 

Wandelgang errichtet, an dessen 

Innenwand man groBe Marmortafeln 

mit den Texten der in Yongan im 

Namen des Himmels verkiindeten 

Proklamationen und Verordnungen 

(Tian ming zhao zhi shu) ange- 

bracht hat. Davor steht, geschiitzt 

durch einen verzierten steinernen 

Zaun, einriesiger, angeblich vier- 

hundert Jahre alter Magnolienbaum 

- einziger noch lebender Zeuge der 

Taiping-Herrschaft in Yongan. Als 

weiteres Relikt aus jener Zeit ist in 

dem Hof noch ein versiegter Brunnen 

zu sehen, der verschiittet war und 

erst 1976 ausgegraben wurde. 

SchlieBlich befindet sich in dem 

Areal ein kleines, aus zwei Ausstel- 

lungsraumen bestehendes Taiping- 

-Museum mit Zeugnissen und Uber- 

resten der Taipings, u.a. alte Ka- 

nonen und andere Waffen, einige 

Dokumente und verschiedene Uber- 

reste von Gebrauchsgegenstanden. 

Interessant anzuschauen ist ein 

Modell der Stadt Yongan zur Zeit der 

Taipings.

Nachdem wir den ersten Nachmittag 

in Mengshan mit der Besichtigung 

dieser bescheidenen Uberreste zu- 

gebracht haben, erkunden wir am 

folgenden Tag, dem 24.5., die Um- 

gebung. Vormittagsziel ist der 

Yulong-PaB, der etwa 9 km bstlich 

von Mengshan liegt. Uber entlege- 

ne, ungepflasterte Wege fahren wir 

zu einem kleinen Dorf, wo geniigend 

Platz zum Parken unserer Kleinbus- 

se vorhanden ist. Von dort aus geht 

es zu FuB weiter, im Gansemarsch 

auf schmalen Feldwegen zwischen 

Reisfeldern hindurch. Wir passie- 

ren das Dorf Gusuchong, lassen 

bald die Felder hinter uns und stei- 

gen auf schmalem Pfad zum PaB hin- 

auf, den wir nach etwa halbstiindi- 

gem Marsch erreichen. Mit dem 

Yulong-PaB verbindet sich einer 

der groBen Anfangserfolge der Tai- 

ping-Truppen Aufgrund der Bela- 

gerung Yongans durch die Qing- 

Truppen und des dadurch verur- 

sachten akuten Mangels an Lebens- 

mitteln war die Lage in der Stadt 

Anfang April 1852 fur die Taipings 

hoffnungslos geworden . Am 4. April 

befahl Hong Xiuquan, Yongan zu 

verlassen. Am folgenden Taggaben 

die Aufstandischen die Stadt auf, 

und am 6.April durchbrachen sie am 

Yulong-PaB unter allerdings hohen 

Verlusten den feindlichen Belage- 

rungsring, um zwei Tage spater die 

Qing-Truppen anzugreifen und ei

nen glanzenden Sieg zu erringen. 

In der Schlacht fielen auf Regie- 

rungsseite liber 5.000 Soldaten. Mit 

diesem Durchbruch durch die feind

lichen Linien hatten sich die Tai- 

ping-Truppen den Weg nach Guilin 

freigekampft.

Gegeniiber damals bietet der Yu

long-PaB heute ein vollig veran- 

dertes Bild, so daB es einiger Phan- 

tasie bedarf. um sich die Waghal- 

sigkeit des Unternehmens vorzu- 

stellen. Uber den PaB hat man eine 

Staustufe gebaut. Aus dem dahinter 

angestauten See ragen kahle Berg- 

riicken empor, die uniangst noch 

bewaldet waren. Sie sollen zur Zeit 

des "GroBen Sprungs" abgeholzt 

worden sein. Auf unserem Riick- 

marsch ist die Sonne schon ein gan- 

zes Stuck hbher geriickt, und so 

sind wir froh, als wir die schatten- 

spendenden Banyan-Baume und 

Bambus- und Bananenstauden von 

Gusuchong erreichen, wo uns von 

unseren Begleitern aus Mengshan in 

einem Riesenbehalter mitgebrach- 

ter heiBer Tee gereicht wird.

Nach dieser Erfrischung sind wir 

bereit, kurz vor der Einfahrt in die 

Stadt eine weitere strategische Be- 

sonderheit zu besichtigen: den bst- 

lichen Kanonenhtigel. Nachdem die 

Taipings Yongan eingenommen hat- 

ten, errichteten sie auBerhalb der 

die Stadt umgebenden FluBlaufe in 

jeder der vier Himmelsrichtungen 

einen Kanonenhtigel (paotai), um 

von dort aus die Stadt gegen auBere 

Feinde zu verteidigen . Ein im Jahre 

1978 errichteter Erinnerungsstein 

auf dem bstlichen Kanonenhtigel 

weist auf diesen Zusammenhang 

hin. Genau gegeniiber - fiber die 

Dacher Mengshans hinweg - ist der 

westliche Kanonenhtigel zu sehen.

Nachmittags fahren wir zu dem etwa 

10 km siidlich von Mengshan gelege- 

nen Dorf Shuidou (Wasserloch), 

einem militargeschichtlich interes- 

santen strategischen Punkt am Zu- 

sammenfluB von Meng Jiang und 

einem seiner zahlreichen Neben- 

fltisse. Dieses war ein zwischen den 

Taiping- und Qing-Truppen hart 

umkampftes Gebiet. Die Qing-Trup

pen hatten ihre Befestigungswalle 

auf den Berghbhen am Westufer des 

Meng-Flusses, den Dongsongling, 

angelegt. Von dort aus bot sich 

ihnen ein hervorragerrder Uber- 

blick uber aen FluB und das gegen- 

tiberliegende Ufer. Wir stehen eben- 

falls am Westufer und blicken hin- 

iiber auf zwei Bergriicken, auf de- 

nen die Taipings zur Zeit ihrer 

Herrschaft in Yongan eine Garnison 

unterhielten. Auf dem nbrdlichen 

Bergriicken, dem Zhongyingling, 

hatten die Taipings starke Befesti- 

gungsanlagen , auf dem siidlich da- 

neben liegenden Xifuling unterir- 

dische Proviant- und Waffendepots 

angelegt. Beide Bergriicken sind 

heute kahl, doch sind Reste der bei- 

derseitigen Befestigungsanlagen 

festgestellt worden. Von unserem 

Besichtigungspunkt aus ist le- 

diglich ein Gedenkstein auf dem 

Xifuling auszumachen.

Dali im Kreis Tengxian

Am 25.Mai brechen wir in drei gro

Ben Bussen weiter in Richtung Sil— 

den auf. Zunachst geht es immer am 

Meng-FluB entlang; Berge und 

Reisfelder wechseln einander ab, 

dazwischen einzelne Dbrfer, in de- 

nen viele neugebaute Hauser auf- 

fallen. In umgekehrter Richtung 

waren hier einst die Taiping-Trup- 

pen entlanggezogen. Bald lassen 

wir den Kreis Mengshan hinter uns, 

nicht ohne daB an der Kreisgrenze 

eine neue Polizeieskorte die Fiih- 

rung tibernimmt. Wir befinden uns 

nun im Kreis Teng, der armer als 

Mengshan wirkt. Es scheint hier 

weniger landwirtschaftlich genutz- 

te Flachen zu geben; wir fahren 

meist durch unbewohntes Bergland 

mit niederem Waldbewuchs. Die 

StraBen sind nicht mehr gepfla- 

stert, es staubt entsprechend und 

geht viel langsamer voran.

Hdhepunkt dieses Tages ist ein Emp- 

fang in der Gemeinde Dali, wo wir 

gegen Mittag eintreffen. Unser Be- 

such in diesem an sich bedeutungs- 

losen Ort ist fur die Dorfbewohner, 

wie es scheint, das Ereignis ihres 

Lebens. Jung und alt ist auf den 

Beinen, und jeder versucht, einen 

mbglichst giinstigen Platz auf der 

HauptstraBe und einigen Neben- 

straBen, die wir passieren, zu er- 

gattern. Am Ortseingang und uber 

die HauptstraBe sind Spruchbander 

mit der Aufschrift "Zur Erinnerung 

an den Taiping-Aufstand vor 135 

Jahren" zu lesen. Vertreter der Ge- 

meindeverwaltung empfangen uns 

in dem einfachen Gemeindesaal, der 

an einer Seite offen ist. Dort stehen 

nebeneinander aufgereiht Wasch- 

schiisseln, in die junge Madchen 

standig frisches Wasser nachgie- 

Ben, damit wir uns vom Staub der 

LandstraBe reinigen konnen. In der 

anschlieBenden BegriiBungsrede 

wird mit Stolz darauf hingewiesen, 

was es mit Dali auf sich hat: Es ist 

die Heimat von vier Taiping-Kbni- 

gen . Hier wurden die beiden groBen 

Kommandeure Li Xiucheng und Chen 

Yucheng geboren, die in der Spat

phase des Taiping-Reiches mit dem 

Titel "Loyaler Kbnig" (Zhong Wang) 

bzw. "Heldenhafter Kbnig” (Ying 

Wang) belehnt wurden; auBerdem 

stammen noch zwei weitere, eben- 

falls gegen Ende der Taiping-Herr

schaft mit dem Kbnigstitel belehnte 

Taiping-Fiihrer von hier. Insbe- 

sondere auf Li Xiucheng ist man 

stolz, jenen vielgeriihmten, in der 

Kulturrevolution geschmahten Tai- 

ping-Helden, der heute wieder ho- 

hes Ansehen genieBt. Irgendwelche
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Spuren sind allerdings nicht mehr 

vorhanden, doch man versucht 

trotzdem, wie uberall, wo es sich 

anbietet, die Erinnerung an die 

Taipings wachzuhalten. AuBerhalb 

des Ortes besichtigen wir einen we- 

nige Tage zuvor auf freiem Feld, 

aber an markanter Stelle vor einem 

groBen Baum errichteten Gedenk 

stein. Er markiert die Stelle, an der 

die "Gesellschaft der Gottesanbe- 

ter" (Bai-Shangdi-Hui) dieser Ge- 

gend gegriindet wurde. Von dieser 

urspriinglich von Feng Yunshan bei 

Jintian ins Leben gerufenen forma- 

len Organisation der Taiping- 

Anhanger entstanden uberall dort, 

wo sich geniigend Gefolgsleute fan- 

den, Zweigstellen. Einige hundert 

Meter von dem Gedenkstein entfernt 

soil auch das Geburtshaus von Li 

Xiucheng gestanden haben.

Nach dem Mittagessen im Gemeinde- 

saal erleben wir noch eine Uberra- 

schung. Die Gemeinde prasentiert 

uns einen ihrer altesten Bewohner, 

der hoch in den Neunzigern sein muB 

und angeblich ein Enkel von Chen 

Yucheng ist. Viele der anwesenden 

Wissenschaftler bezweifeln aller

dings die "Echtheit" dieses Enkels. 

Was mag dieser alte Mann von Chen 

Yucheng wissen? Was iiberhaupt 

mbgen alle die Spalier stehenden 

Einwohner Dalis von der Taiping- 

Rebellion wissen? Sicherlich keine 

Einzelheiten, aber es kann kein 

Zweifel bestehen, daB unser Besuch 

indiesemOrt die Erinnerung an die 

Taipings wieder erwachen laBt, so- 

fern sie nicht ungebrochen lebendig 

ist.

Pingnan

Nachmittags setzen wir unsere Reise 

fort. Beim tiberfahren der Grenze 

zum Kreis Pingnan erhalten wir 

wieder eine neue Eskorte. In dem 

kleinen Ort Dawang am Datong-FluB 

wird ein kurzer Halt eingelegt, der 

geniigend Zeit laBt, zum FluB hin- 

unterzugehen - auch dies ein 

Platz, den die Taipings auf ihrem 

Zug gen Norden passierten. Hier 

trennten sich ihre Land- und Was- 

serstreitkrafte. Das Landheer mar- 

schierte uber Dali nach Norden, 

wahrend die Schiffe mit Hong 

Xiuquan und Yang Xiuqing ostwarts 

den Datong hinabfuhren.

Im Kreis Pingnan ist das Land wie

der fruchtbarer. Zunachst geht es 

durch Berge, an deren Hangen im 

Terrassenbau Tee wachst. Auch 

Lichee-Baume und dazwischen im- 

mer wieder Reisfelder sind zu se- 

hen. Bald lassen wir die Berge zu- 

riick und gelangen in eine weite 

Ebene, in der die Kreisstadt Ping

nan liegt, die wir abends errei- 

chen . AuBer einem kleinen Taiping- 

-Museum, in das wir nach dem 

Abendessen noch gefiihrt werden, 

weist die Stadt keine mit den Tai

pings in Zusammenhang stehenden 

Sehenswiirdigkeiten auf. Das Mu

seum bewahrt einige Erinnerungs- 

stticke, vor allem schriftliche Do- 

kumente wie Briefe u . a.

Am 26. Mai fahren wir friih morgens 

aus Pingnan ab. well dies wieder 

ein langer Reisetag wird . Wir haben 

zwar keine allzu groBen Entfernun- 

gen zuriickzulegen, doch kommen 

wir nur langsam voran, da die Stra- 

Ben, obwohl es sich durchweg um 

"gonglu" (bffentliche StraBen) 

handelt, nicht asphaltiert sind. 

Nach wenigen Kilometern in nbrdli- 

cher Richtung erreichen wir den Ort 

Guancun am Xuan-FluB, wo die 

Taiping-Truppen unter Fiihrung 

von Xiao Chaogui und Feng Yunshan 

am 15.September 1851 - wenige Ta

ge, nachdem sie bei Xinxu im Kreis 

Gulping den Belagerungsring 

durchbrochen batten - einen groBen 

Sieg liber die Qing-Truppen erran- 

gen. Ein aus AnlaB unseres Besu- 

ches am 15.Mai 1986 von der Volks- 

regierung des Kreises Pingnan er- 

richtetes groBes Denkmal erinnert 

an diesen Sieg.

Ein ahnliches, am selben Tag auf- 

gestelltes Denkmal befindet sich in 

dem einige Kilometer westlich von 

Guancun liegenden Dorf Siwang. 

Von diesem Ort wird folgendes be- 

richtet: In der zweiten Halfte des 

Jahres 1850 hielt sich Hong Xiuquan 

im Kreis Pingnan auf, um dort von 

brtlichen Fiihrern die "Gesellschaft 

der Gottesanbeter" organisieren zu 

lassen. Auf Regierungsseite wuBte 

man von seinen heimlichen Aktivi- 

taten in dieser Gegend. Hong wurde 

bei Siwang umzingelt, doch gelang 

es nicht, den Ort einzunehmen. In 

dieser gefahrlichen Situation gab 

Hong Nachricht nach Jintian, und 

zwei Tage spater, am 27.Dezember 

1850, schickte Yang Xiuqing ein 

starkes Heer, das in einer Zangen- 

bewegung Siwang angriff, die 

Qing-Truppen besiegte und auf die- 

se Weise Hong Xiuquan rettete. Auf 

dem Denkmal in Siwang zur Erinne

rung an diese Begebenheit stehen 

deshalb die Worte: "Schlacht bei 

Siwang , um den Herrn in Empfang zu 

nehmen" (Siwang yin zhu zhi 

zhan).

Von Siwang bewegen wir uns west

warts in die Berge und gelangen 

durch eine enge Schlucht ins Tai des 

Penghua-Flusses. An Penghua, 

dem Heimatdorf von Meng De'en, 

einem hbheren Taiping-Offizier, 

miissen wir aus Zeitmangel vorbei- 

fahren, obwohl man sich dort auf 

unseren Empfang vorbereitet hat. 

Bis Jintian, dem Hauptziel dieses 

Tages, sind es von hier aus noch 

29 km. Sie fiihren durch eine teils 

wilde Berglandschaft mit Kiefern 

und Buschwerk, nur vereinzelt sind 

ein paar Hauser und kleine Reisfel

der zu sehen . Auf der Hbhe verlauft 

die Kreisgrenze zwischen Pingnan 

und Gulping. Das tiberwechseln in 

die Obhut des neuen Kreises voll- 

zieht sich diesmal besonders mar

kant, weil wir nicht nur eine neue 

Eskorte erhalten, sondern auch die 

Fahrzeuge wechseln. Wir verlassen 

unsere drei groBen Busse und stei- 

gen in fiinfzehn bereits auf uns 

wartende Kleinbusse um . Diese sind 

zwar bequemer, holpern aber auf- 

grund der schlechten StraBenver- 

haltnisse genauso wie die groBen 

Busse.

Jintian

Jintian, das ubrigens seit 1980 fiir 

Auslander gebffnet ist, liegt im 

Norden des Kreises Gulping, 28km 

nbrdlich der Kreishauptstadt 

Gulping. Die wichtigsten Taiping- 

Statten gliedern sich von West nach 

Ost in drei Abschnitte: die Distel- 

berge ( Zijingshan), wo sich die An- 

hanger der Bewegung vor dem Auf- 

stand sammelten, das alte Dorf 

Jintian, wo der Aufstand begann, 

und der Tempel Sanjie Miao in 

Xinxu, von wo aus die Taipings den 

Belagerungsring der Regierungs- 

truppen durchbrachen. Die Statte 

des Aufstands und der Sanjie-Tem- 

pel wurden im Jahre 1961 unter 

Denkmalschutz gestellt. Wenn man 

wie wir vom Osten nach Jintian 

kommt, so gelangt man als erstes 

zum Sanjie Miao, der heute im Zen- 

trum des neuen Teils von Jintian 

steht. Der urspriinglich buddhisti- 

sche Tempel wurde zu Beginn der 

Qing-Dynastie (Mitte 17. Jh.) er- 

baut und von der brtlichen Ober- 

schicht auch als Versammlungsort 

benutzt. Der Taiping-Fiihrung 

diente er im August/September 1851 

als Hauptquartier, von dem aus sie 

den Ausbruch aus der Umkesselung 

durch die Qing-Truppen plante. 

Dieses Unternehmen war notwendig 

geworden, weil durch den Verlust 

der Distelberge ihr Riickzuggebiet 

abgeschnitten und die Lage in 

Jintian zu gefahrlich geworden 

war. Der erfolgreiche Durchbruch 

bei Xinxu am 11.September markiert 

einen Wendepunkt im Schicksal der 

Taipings: Nach monatelanger Bela- 

gerung durch die Gegner erlangten 

sie die Initiative zuriick und konn- 

ten ihren Zug nach Norden begin- 

nen, an dessen Anfang der Sieg von 

Guancun stand.

Wie in Dali scheint auch hier kein 

Einwohner das Spektakel unseres 

Besuches versaumen zu wollen; in 

dichten Reihen saumen die Men- 

schen die von roten Spruchbandern 

mit WillkommensgruBen an die 

KongreBteilnehmer liberspannten 

StraBen. Im Tempel werden wir offi- 

ziell von der Gemeindefiihrung be- 

griiBt. Bei der Besichtigung des 

Tempelinneren fallen insbesondere 

die in die Wande eingelassenen 

Steintafeln mit alten Texten in die 

Augen, die die sozialen Verhaltnis- 

se vor dem Aufstand schildern und 

somit eine wichtige historische 

Quelle darstellen.
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AnschlieBend besteigen wir wieder 

unsere Busse und fahren zunachst 

in das Tai des Zi-Flusses (Zi Shui) 

hinauf bis zu einer Stelle, wo sich 

ein vor wenigen Jahren erbautes 

Wasserkraftwerk (Jintian

shuidianzhan) und oberhalb davon 

ein Stausee befinden. Hier beginnt 

bereits das Gebiet der Distelberge, 

deren hbhere Gipfel wir von hier aus 

in Richtung Norden sehen kbnnen. 

Nach Stiden hin offnet sich das Tai 

des in den Distelbergen entsprin- 

genden Zi. Die grelle Mittagssonne 

verwandelt die Ebene in ein flim- 

merndes Meer, so daB wir die Lage 

Jintians fern am Horizont nur ahnen 

konnen.

Das 270 qkm umfassende Gebiet der 

Distelberge, die eine Hbhe bis zu 

2.000m erreichen, gilt als Wiege 

der Taiping-Bewegung . Hier lag ihr 

erster Stiitzpunkt. und hier for- 

mierten sich ihre Krafte in den Jah

ren vor dem Aufstand . Seit dem Jah- 

re 1845 hatte sich Feng Yunshan, 

Hong Xiuquans engster Gefahrte der 

Friihzeit, hier in den Bergen fest- 

gesetzt; er predigte den neuen 

Glauben - ein stark mit Elementen 

aus der chinesischen Tradition ver- 

mischtes Christentum - undorgani- 

sierte die "Gesellschaft der Gottes- 

anbeter" (Bai-Shangdi-Hui). Nach 

zwei/drei Jahren zahlte die Gesell

schaft bereits uber 2.000 Anhanger, 

zumeist Hakkas, aber auch Zhuang 

und Angehdrige anderer Minderhei- 

ten. Zur Zeit der Erhebung, im Ja- 

nuar 1851, sollen es 10.000 Gefolgs- 

leute gewesen sein. Jahrelang 

konnten sie sich in den Distelbergen 

versteckt halten, nur am Rande 

kam es zu kleineren Gefechten mit 

den ortlichen Milizen, denen es je- 

doch nie gelang , in das Innere vor- 

zustoBen. Erst nach dem Aufstand, 

als die Provinzgouverneure Regie- 

rungstruppen zu Hilfe holten, be- 

gann die Lage fur die Taipings kri- 

tisch zu werden.

An die harten Kampfe der Aufstan- 

dischen erinnert heute nur ein im 

Jahre 1981 von der Volksregierung 

des Kreises Gulping an einem idyl- 

lischen Flecken errichteter Gedenk- 

stein mit der Aufschrift "Windtor- 

joch" (Fengmenao). Das Windtor- 

joch war damals die Eingangspforte 

in das unwegsame Distelgebirge, 

von Jintian aus sogar der einzige 

Zugang und daher von groBer stra- 

tegischer Bedeutung. Nachdem die 

Qing-Truppen von Nordwesten her 

in die Distelberge vorgestoBen wa- 

ren und die Taiping-Truppen damit 

ihr Riickzuggebiet verloren hatten, 

waren sie gezwungen, das 

Fengmenao aufzugeben - sicherlich 

schweren Herzens. Auch heute noch 

ladt der Platz zum Verweilen ein, 

allerdings aus anderen Griinden. 

Die Einsamkeit und Stille, der fri 

sche Duft der Kiefern, die den 

schmalen Weg saumen, der - immer 

mit Blick auf die fernen Gipfel - in 

die Distelberge hineinfiihrt, auf 

der einen Seite durch den Zi-FluB 

(heute durch den Stausee), auf der 

anderen durch steile Berghange be- 

grenzt, reizen zum Weiterwandern; 

doch urn die Gipfel zu erreichen , be- 

diirfte es eines dreitagigen FuB- 

marsches.

Nach dem Mittagessen im Gastehaus 

des Wasserkraftwerkes kehren wir 

nach Jintian zuriick. Die einfachen 

Bauernhauser im alten Teil des Or- 

tes sind aus graugelben Lehmzie- 

gelngebaut und diirften sich in ih- 

rem Aussehen gegeniiber den Hau- 

sern zur Zeit der Taipings kaum 

verandert haben. Bekanntlich 

stammte einer der Hauptfiihrer der 

Taipings, der spatere Nordkbnig 

Wei Changhui, aus Jintian. Sein 

Haus wurde bei der Einnahme 

Jintians durch die Qing-Truppen 

zerstbrt. doch hat man 1974 einige 

tiberreste ausgegraben und das 

Grundstiick eingezaunt. Auch der 

ihm aufgrund seiner Verdienste fiir 

die Taiping-Bewegung von Nach- 

fahren eingerichtete Ahnentempel 

in der Nahe seines Hauses ist nicht 

mehr in seinem urspriinglichen Zu- 

stand erhalten, sondern wieder 

aufgebaut. Die in besonderem MaBe 

wachgehaltene Erinnerung an Wei 

Changhuis Haus erklart sich dar- 

aus, daB dieses der geschichtlichen 

Uberlieferung nach den Aufstandi- 

schen insgeheim als Waffenschmie- 

de diente.

Mittelpunkt aller Taiping-Statten 

in und um Jintian ist jedoch der in 

unmittelbarer Nachbarschaft von 

Alt-Jintian gelegene Nashorn- 

Bergriicken (Xiniuling), auf dessen 

nbrdlichem Teil sich das mit einem 

Wall umgebene Areal des alten Feld- 

lagers der Aufstandischen, ge- 

nannt "Guyingpan" (Platte des al

ten Feldlagers) befindet. Auf die- 

sem Areal rief Hong Xiuquan am 

ll.Januar 1851 das "Himmlische 

Reich des groBen Friedens 

(Taiping Tianguo) aus. Am Eingang 

zu dem umwallten Areal steht ein im 

Jahr 1941 von Einwohnern Jintians 

errichtetes Denkmal, einige Dut- 

zend Meter davor ein Gedenkstein 

jiingeren Datums. Unterhalb des 

Areals, also an der Nordwestspitze 

des Nashorn-Bergrlickens, ist noch 

heute der Nashorn-Teich (Xiniutan) 

zu sehen, in dem die Taipings vor 

Beginn des Aufstands ihre Waffen 

versteckt hielten.

Den freien Platz siidlich. vor dem 

Eingang zu dem umwallten Areal 

benutzten die Taiping-Fuhrer als 

Exerzierplatz fiir ihre Soldaten. 

Siidlich daran schlieBen sich heute 

Gebaude mit Ausstellungsraumen 

liber den Taiping-Aufstand sowie 

ein Biiro zur Pflege der Taiping- 

Statten an. Gegeniiber fallt eine 

lange iiberdachte Mauer aus rotem 

Sandstein mit eingelassenen Mar- 

morplatten auf. Beim naheren An- 

schauen der Beschriftung stellt 

sich heraus, daB hier die Unter- 

schriften der Taiping-Gelehrten in 

Faksimile wiedergegeben sind, die 

an der Konferenz 1981 teilgenommen 

haben . Viele der Anwesenden freuen 

sich, ihren Namen auf den Marmor- 

tafeln wiederzufinden. Mit dieser 

Kuriositat endet unsere Besichti- 

gung in Jintian, und wir verlassen 

den historischen Boden, um das Ta- 

gesziel, die Kreisstadt Guiping am 

ZusammenfluB von Qian und Xun, zu 

erreichen. Wenn man von Jintian 

kommt, muB man kurz vor Guiping 

den Qian-FluB mit einer Fahre 

iiber queren.

Guiping

In Guiping , wo wir wieder im Gaste

haus des Kreises untergebracht 

sind, verbringen wir eine Nacht 

und den ganzen nachsten Tag. Fiir 

den Abend steht der Besuch des 

Guipinger Theaters auf dem Pro 

gramm. Uns zu Ehren gibt es eine 

Sondervorstellung mit Tanzen und 

Liedern, die zum groBen Teil einen 

Bezug zu den Taipings haben. 

Selbst hier im Theater ist die Erin

nerung an die Taipings noch leben- 

dig. Der folgende Tag (27.Mai) ist 

mit wissenschaftlichen Diskussio- 

nen angefiillt. Vormittags sind drei 

Diskussionsgruppen angesetzt, die 

sich alle mit dem Verhaltnis der 

Taipings zum Ausland befassen, 

neben Hong Xiuquans Ideen dem 

zweiten thematischen Schwerpunkt 

der Konferenz. Im einzelnen lauten 

die Themen der Diskussionsgrup

pen: "Die Kenntnis der Taipings 

liber den Imperialismus", "Die Au- 

Benpolitik der Taipings" und "Der 

AuBenhandel der Taipings" . Nach- 

mittags findet ein Gedankenaus- 

tausch zwischen den chinesischen 

und auslandischen Wissenschaft- 

lern statt, der sich im wesentlichen 

darauf beschrankt, liber den Stand 

der Taiping-Forschung an ver- 

schiedenen Orten und Institutionen 

zu unterrichten.

Am Abend desselben Tages setzen 

wir die Reise auf dem Wasserweg 

fort: Ein ausschlieBlich fiir die 

Konferenzteilnehmer reserviertes 

Schiff bringt uns auf dem WestfluB 

(Xi Jiang) nach Guangzhou. Die 

Fahrt dauert eine Nacht und den 

ganzen nachsten Tag, genau 23 

Stunden. Kabinenoder Sitzgelegen- 

heiten gibt es auf dem Schiff nicht. 

Alle liegen auf Strohmatten in lan- 

gen doppelstockigen Reihen von Ko- 

jen nebeneinander.

Von Guangzhou aus werden wir in 

einstiindiger Busfahrt in die etwa 

30 km nbrdlich liegende Kreisstadt 

Huaxian gebracht, die Heimat Hong 

Xiuquans.

Huaxian

Im Vergleich zu den Teilen Ost- 

guangxis, die wir durchfahren ha

ben, erscheint die Gegend um
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Guangzhou und Huaxian selbst sehr 

viel belebter und wirtschaftlich 

weiter entwickelt. Nicht nur die Na- 

he der GroRstadt, sondern auch der 

Wirtschaftssonderzone und Hong- 

kongs ist zu spuren . Uberall entfal- 

tet sich eine rege Bautatigkeit, so 

auch in Huaxian, das iiber ein aus- 

gedehntes Neubaugebiet mit breiten 

StraRen verftigt. Dieser neue Orts- 

teil heiRt Xinhua. Hier liegt auch 

unser Hotel, das gerade fertigge- 

stellt ist und in dem wir die letzten 

drei Tage wohnen, unmittelbar ne- 

ben einer ebenfalls neuen Mittel- 

schule.

Der erste Tag in Huaxian (29.5.) ist 

ausschlieRlich Vortragen und Dis- 

kussionen gewidmet. In getrennten 

Sitzungen beginnen am Nachmittag 

drei verschiedene Themengruppen 

zu tagen, die das zweite Schwer- 

punktthema der Konferenz behan- 

deln, namlich Hong Xiuquans 

Ideen, unterteilt nach seinen reli- 

gibsen Ideen (Leitung MouAnshi), 

politischen Ideen (Leitung Wang 

Qingcheng und Fang Zhiguang) und 

wirtschaftlichen Ideen (Leitung 

Guo Yisheng und Peng Dayong). Am 

Nachmittag des 30.5. werden die 

Diskussionen in den drei Gruppen 

fortgesetzt, und am Vormittag des 

31.5. werden die jeweiligen Proto- 

kolle verfaRt, so daR den Gruppen 

insgesamt drei halbe Tage zur Ver- 

fiigung stehen. In diesen Ge- 

sprachsrunden, die in sehr freund- 

schaftlicher Atmosphare, ohne 

Scharfen und Kritik stattfinden, 

stellen die einzelnen Wissenschaft- 

ler ihre unterschiedlichen Stand- 

punkte dar. Daraus ergeben sich 

neue Fragen und Probleme, die teil- 

weise fur die kiinftige Forschung 

richtungweisend sind. Ideologi- 

sche Fragen spielen eine unterge- 

ordnete Rolle, entscheidend ist die 

Quellengrundlage jeder Aussage. 

In diesen Diskussionen zeigt sich 

eine der Starken der chinesischen 

Taiping-Forscher: ihre hervorra- 

gende Kenntnis der Quellen .

Als letzter Besichtigungspunkt die

ser Konferenz steht der Besuch von 

Hong Xiuquans altem Wohnort, dem 

Dorf Guanlubu, auf dem Programm, 

wohin wir am Vormittag des 30.5. 

fahren. Das Dorf liegt etwa 10 km 

siidwestlich von Huaxian. Ganz in 

der Nahe fiihrt die Eisenbahnstrek- 

ke Guangzhou-Hankou vorbei. Ge- 

boren wurde Hong Xiuquan in dem 

Dorf Fengyuanshui, ebenfalls in 

Huaxian, doch gilt allgemein 

Guanlubu als seine Heimat, weil 

seine Eltern hierher zogen, als er 

noch ein kleines Kind war . Heute ist 

Guanlubu eine der Provinz Guang

dong unterstellte Erinnerungsstat- 

te, die nach 1949 eingerichtet wur

de. In dem Komplex sind Hong 

Xiuquans alte Schule (Shufangge) 

und sein ehemaliges Wohnhaus 

(Hong Xiuquan guju) zu sehen, bei 

des nicht im Original erhalten , son

dern rekonstruiert. Die Namen- 

tafeln der beiden Hauser sind iibri- 

gens von dem groRen Gelehrten Guo 

Moruo (1892-1978) geschrieben wor- 

den. Neben dem Wohnhaus steht der 

Ahnentempel der Familie Hong 

(Hongshi zongci), der zwar auch 

nicht mehr aus Hong Xiuquans Zeit 

stammt, aber wohl wesentlich fru- 

her wiederaufgebaut wurde als die 

beiden genannten Hauser. Das ge- 

samte Dorf wurde 1854 auf Befehl des 

Hofes zerstbrt und zu Beginn der 

1860er Jahre wiederaufgebaut, mit 

Ausnahme des Wohnhauses und der 

Schule, deren Wiederaufbau verbo- 

ten wurde. In dem Tempel ist heute 

ein kleines Taiping-Museum unter- 

gebracht, in dem einige hier gefun- 

dene alte Gegenstande sowie Doku- 

mente und Bilder gezeigt werden. 

Unter den Exponaten befinden sich 

allerdings nur drei authentische 

Gegenstande aus Hongs Zeit, nam

lich ein Pult, ein Stabchenhalter 

und ein Paar Steinlbwen.

Am Nachmittag des 31.5. findet die 

AbschluRsitzung der Konferenz mit 

anschlieRendem Essen statt. Derof- 

fizielle Charakter der Sitzung wird 

durch die Anwesenheit mehrerer Po- 

litiker unterstrichen, darunter des 

Parteisekretars und der stellver- 

tretenden Burgermeisterin von 

Guangzhou. (Der Kreis Huaxian ge- 

hbrt verwaltungsmaRig zu Guang

zhou.) Zunachst werden die Proto- 

kolle der drei Diskussionsgruppen 

liber die religibsen, politischen 

und wirtschaftlichen Ideen Hong 

Xiuquans verlesen. Der Partei- 

sekretar von Guangzhou , Xu Shijie, 

sagt in seiner anschlieRenden Re

de: "Wir sind stolz darauf, daR ein 

so hervorragender Fiihrer einer 

Bauernrevolution wie Hong Xiuquan 

in Huaxian geboren wurde". Zu 

Recht sei der Taiping-Aufstand ein 

Schwerpunkt der historischen For

schung in der Provinz Guangdong. 

Er regt an, in Huaxian eine Gedenk- 

halle fur Taiping-Geschichte zu er- 

richten, die sich von dem Museum an 

Hongs altem Wohnort dadurch un- 

terscheiden kbnne, daR hier die hi

storischen Besonderheiten der da- 

maligen Zeit und der gesamte histo- 

rische ProzeR der Taiping- 

Rebellion gezeigt wurden. Auch die 

Grundung eines Forschungszen- 

trums zum Studium Hong Xiuquans 

in Guangzhou Oder Huaxian sei zu 

erwagen.

Die letzte Rede halt der President 

des Verbandes der sozialwissen- 

schaftlichen Gesellschaften der 

Provinz Guangdong, Zhang 

Jiangming, der an der gesamten 

Konferenz teilgenommen hat. Er 

geht auf die Bedeutung der Tai- 

ping-Forschung ein, die er ent- 

sprechend dem Begriff "Hong xue" 

(Wissenschaft vom "Traum der roten 

Kammer") als "Tai shi xue" (Wis

senschaft von der Taiping- 

Geschichte) etabliert wissen mbch- 

te. Dann stellt er die Besonderhei

ten dieses Kongresses heraus: 1. 

die Verbindung von Fachdiskussio- 

nen und Ortsbesichtigungen, 2. die 

Konzentration auf zwei thematische 

Schwerpunkte, namlich die Bezie- 

hungen der Taipings zum Ausland 

und die Ideen Hong Xiuquans, und

3. die Befreiung von ideologischen

Vorgaben und die Unvoreingenom- 

menheit, mit der Dinge in Frage ge- 

stellt und neue Probleme aufgewor- 

fen wurden. Fur die kiinftige Tai- 

ping-Forschung gibt er folgende 

Empfehlungen: 1. Die Taiping-

Forschung soil sich auf den Marxis- 

mus stiitzen. 2. Am Grundsatz des 

"Wettstreits der hundert Schulen", 

also der freien Diskussion, muR 

festgehalten werden. 3. Die 

Taiping-Forschung soli dem Aufbau 

der beiden sozialistischen Zivili- 

sationen (d.h. der materiellen und 

geistigen Zivilisation) dienen und 

in wissenschaftlicher Form an dem 

Prinzip "Das Alte in den Dienst der 

Gegenwart stellen" festhalten. 

Insbesondere die letzte Forderung 

iiberrascht, da sich die Historiker 

nach der Kulturrevolution immer 

wieder dagegen ausgesprochen ha- 

ben , die Geschichtswissenschaft in 

den Dienst der Gegenwart zu stel

len. Zhang Jiangming macht jedoch 

deutlich, daR er die historische 

Forschung nicht in den Dienst der 

Politik stellen will, sondern die Ge- 

schichte lediglich als Spiegel be- 

nutzen mbchte in dem Sinne etwa, 

daR man bei der Betrachtung der 

heutigen Offnungspolitik Chinas 

die Erfahrungen und Fehler der 

Taipings als Beispiel heranzieht.

4. Die Taiping-Rebellion muR 

insgesamt wie auch im Detail weiter 

erforscht werden. wobei "Langs- 

und Querforschung" betrieben wer

den muR. Unter "Langsforschung" 

versteht Zhang, daR einzelne the

matische Aspekte, wie z.B. das po- 

litische System oder die AuRenbe- 

ziehungen der Taipings, durchgan- 

gig behandelt werden. "Querfor

schung" beinhaltet die Erforschung 

der Querverbindungen zwischen 

den Taipings und anderen Gruppen, 

wie z.B. den Geheimgesellschaften, 

dem Nian-Aufstand, der Xiang- 

Armee usw. Erst wenn die Forschung 

in diese beiden Richtungen vertieft 

ist, kbnne man daran gehen, eine 

Gesamtgeschichte des Taiping- 

Aufstands zu verfassen. 5. Es miis- 

sen in grbRerem MaRe als bisher 

junge Nachwuchshistoriker, die 

sich mit den Taipings befassen , ge- 

fbrdert werden. Zu diesem Zweck 

regt Zhang eine Taiping-Konferenz 

junger Historiker an. Er schlieRt 

die Konferenz mit der Ankiindigung , 

daR Guangdong und Guangxi fur 

das Jahr 1991 wiederum eine groRe 

Taiping-Konferenz planen.

Neue Tendenzen in der Taiping- 

Forschung

Zum SchluR soil kurz auf einige in- 

haltliche Probleme eingegangen
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werden, soweit sie die beiden 

Schwerpunktthemen, die Beziehun- 

gen der Taipings zum Ausland und 

Hong Xiuquans Ideen, beriihren. 

Die marxistischen Historiker in 

China haben seit Jahrzehnten den 

Taiping-Aufstand als einen anti- 

imperialistischen, antifeudalisti- 

schen Kampf bezeichnet. Beide At

tribute werden in letzter Zeit nicht 

mehr undifferenziert hingenommen 

und von einigen Historikern sogar 

in Frage gestellt.

Die Beziehungen der Taipings zum 

Ausland und zu den Auslandern wa- 

ren in der Forschung der VR China 

ein lange vernachlassigtes Gebiet. 

Erst in den letzten Jahren schenkt 

man diesem Themenkomplex grbBere 

Aufmerksamkeit, was offensichtlich 

aufdas infolge der Offnungspolitik 

vermehrte Interesse am Verhaltnis 

zum Ausland zuriickzufuhren ist. 

Im Rahmen dieses Schwerpunktthe- 

mas befaBte sich eine Diskussions- 

gruppe mit der Frage, wieweit die 

Taipings Kenntnisse liber den Impe- 

rialismus hatten. Schon allein die 

Fragestellung deutet auf eine neue 

Sichtweise hin. Zwar halt ein gro- 

Ber Teil der Historiker an der ortho- 

doxen Auffassung fest, daB die Tai

pings von Anfang bis Ende einen 

antiimperialistischen Kampf ftihr- 

ten, doch viele nehmen eine eher 

skeptische Haltung ein. Sie geste- 

hen den Taipings bestenfalls fur 

die Spatphase gewisse Grundkennt- 

nissevom Imperialismus zu, die sie 

aber insgesamt nicht fur besonders 

tiefgehend halten. Andere leugnen 

sie sogar vbllig und gehen so weit 

zu sagen, daB schlieBlich auch die 

Vertreter der Qing-Dynastie keine 

Handlanger des Imperialismus ge- 

wesen seien - eine geradezu kiihne 

Behauptung, die den undogmati- 

schen und sachlichen Geist der Dis- 

kussion illustriert.

Eine zweite Untergruppe behandelte 

die AuBenpolitik der Taipings, ein 

Thema, das erst seit 1979 intensiver 

untersucht wird, wobei allerdings 

noch viele Fragen ungeklart sind. 

Die meisten Historiker waren der 

Meinung, daB man - wenn tiber- 

haupt - erst nach Griindung der 

Taiping-Hauptstadt im Jahre 1853 

von einer AuBenpolitik sprechen 

kbnne. Wahrend manche den Tai

pings auf diesem Gebiet durchaus 

Verdienste zugute hielten (Kampf 

fiir die Unabhangigkeit und Selb- 

standigkeit Chinas und gegen die 

Aufteilung Chinas durch die aus- 

landischen Machte), hielten andere 

dagegen, daB die Taipings keine 

klare auBenpolitische Linie ver- 

folgt und nichts vom Ausland ge- 

wuBt hatten, ja daB sie in dieser 

Hinsicht der Qing-Dynastie und der 

Westernisierungspartei (Yangwu 

pai) unterlegen gewesen seien .

Ein drittes Diskussionsthema war 

dem AuBenhandel der Taipings ge- 

widmet, einem ebenfalls bisher we- 

nig erforschten Gebiet, zu dem des- 

halb im wesentlichen nur einige 

Meinungen vorgetragen wurden. 

Allgemein wurde die Auffassung 

vertreten, daB auch in dieser Hin

sicht kein einheitliches Konzept 

vorhanden gewesen sei, ja nicht 

einmal AuBenhandelsorgane be- 

standen hatten. Wichtig schien die 

Formulierung von Fragen fiir die 

kiinftige Erforschung dieses The- 

mas, wie z.B.: Welche Funktion 

hatte der AuBenhandel im Taiping- 

Reich? Hat der AuBenhandel der 

Taipings einen EinfluB auf die Ver- 

anderungen der chinesischen Wirt- 

schaftsstruktur gehabt? Wie hat er 

das Alltagsleben der Menschen in 

China und besonders im Taiping- 

Reich beeinfluBt? Kann man den Au

Benhandel in den Gebieten unter 

Taiping-Herrschaft mit dem unter 

Qing-Herrschaft stehenden AuBen

handel in Guangdong vergleichen?

Diese Fragen wie auch die Diskus- 

sionsbeitrage in den beiden ersten 

Gruppen lassen u . a. eine verander- 

te Haltung gegeniiber der Qing- 

Dynastie und ihr nahestehenden 

Gruppen, wie z.B. der Westernisie

rungspartei, erkennen. Diese wer

den heute nicht mehr verketzert, 

sondern differenziert gesehen. Die 

neue Sicht (die in Ansatzen auch 

schon vor der Kulturrevolution vor

handen war, wenn auch nicht so 

ausgepragt) hangt mit der Neube- 

wertung der Westernisierungsbewe- 

gung (Yangwu-Bewegung, ca. 

1860-1890) und der anschlieBenden 

Reformbewegung zusammen. Seit 

Beginn der achtziger Jahre ist vor 

allem zur Westernisierungsbewe- 

gung eine umfangreiche Fachlite- 

ratur erschienen, in der die Ge- 

wichte neu verteilt werden, Nicht 

mehr der Taiping-Aufstand als er- 

ster revolutionarer Hohepunkt der 

modernen chinesischen Geschichte 

ist das zentrale Ereignis, das al

lein die Geschichte vorangebracht 

hat, wahrend die Westernisie- 

rungsbewegung als eine retardie- 

rende, den Fortschritt hemmende 

Phase eingestuft wird , wie es in der 

"maoistischen" Periode noch der 

Fall war. Vielmehr sehen die mei

sten Historiker gegenwartig die 

Westernisierung als eine konstruk- 

tive und notwendige Periode der 

modernen Geschichte Chinas an.

Auch die Diskussionen urn das zwei

te Schwerpunktthema der Konfe- 

renz, die Ideen Hong Xiuquans, lie- 

Ben deutlich die Tendenz erkennen, 

die dogmatische Sichtweise zu iiber- 

winden . Dies auBerte sich u . a. dar- 

in . daB einige nicht gewillt waren , 

einen Begriff wie Feudalismus un- 

kritisch hinzunehmen, oder daB 

man Hongs Ideen mit denen der 

Westernisierer verglich, wobei der 

Vergleich in den meisten Fallen zu- 

gunsten letzterer ausfiel. In bezug 

auf Hong Xiuquans politische Ideen 

wurde insbesondere auf ihre Wider- 

spriichlichkeit hingewiesen: Hong 

sei antifeudalistisch und spater 

zunehmend feudalistisch gewesen; 

einige waren auch der Meinung, er 

habe nur die Qing-Dynastie, nicht 

aber den Feudalismus gekampft.

Neuerdings befaBt man sich zuneh

mend mit Hong Xiuquans religibsen 

Ideen. Wahrend die Religion fruher 

von den marxistischen Historikern 

in China lediglich als "auBerer 

Mantel", d.h. als taktisches 

Instrument zur Gewinnung der Mas- 

sen, abgetan wurde, miBt man ihr 

nunmehr allgemein grbBere Bedeu- 

tung bei.

Ganz besondere Aufmerksamkeit 

wird den wirtschaftlichen Ideen 

Hongs gezollt. Es ist nicht zu leug

nen , daB dieses Interesse in Zusam- 

menhang mit den gegenwartigen 

Wirtschaftsreformen in China steht. 

Man mbchte die Geschichte als Spie

gel benutzen, um Hongs wirtschaft- 

liche Ideen mit einigen Fehlern aus 

der Friihzeit der sozialistischen 

Revolution und der Zeit nach 1949 in 

China zu vergleichen. Die zentrale 

Frage in diesem Kontext war, inwie- 

weit der Taiping-Aufstand die Ent

wicklung des Kapitalismus in China 

gefbrdert hat. Nach orthodoxer 

Auffassung hat er sie zumindest 

"objektiv" gefbrdert, eine Auffas

sung, die aber langst nicht mehr 

von alien akzeptiert wird. Viele 

halten z.B. das "Neue Werk zur Un- 

terstiitzung der Verwaltung" 

(Zizheng xinpian) aus der Spat

phase der Taipings, das allgemein 

als Ausdruck der historisch "not- 

wendigen" und "folgerichtigen" 

Entwicklung zum Kapitalismus ver- 

standen wurde und wird, als kei- 

neswegs reprasentativ fiir die Tai

pings .

Es ist hier nicht der Ort, die Fiille 

der diskutierten Probleme wieder- 

zugeben. Nur so viel sei gesagt: Es 

herrschte eine ungewohnte Mei- 

nungsvielfalt; in ungezwungener 

Atmosphare wurden zu jedem Pro

blem die verschiedensten Auffas- 

sungen geauBert, wobei man sich 

immer bemiihte, auf die Quellen zu- 

riickzugehen. Neben dem Abstecken 

der unterschiedlichen Positionen 

zeitigten die Diskussionsrunden 

noch ein - sicherlich beabsichtig- 

tes - Ergebnis: Es wurden weiter- 

fiihrende Fragen gestellt, die mit 

Sicherheit in den nachsten Jahren 

ihren Niederschlag in der Taiping- 

Forschung finden werden.

Bewertung der Konferenz

Die relativ kritische Beurteilung, 

die die Historiker in den wissen- 

schaftlichen Diskussionen gegen- 

iiber den Taipings an den Tag leg- 

ten , stand in einem merkwtirdigen 

Gegensatz zu der regen Anteilnah- 

me, ja Sympathie fiir die Taiping- 

Truppen im Rahmen des Besichti-
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gungsprogramms, wennes gait, die 

Spuren der Taipings zu verfolgen. 

DieSpannung zwischen Distanz und 

Nahe, Kritik und Bewunderung war 

ein wesentliches Merkmal dieser 

Konferenz. Nicht selten fiihrte die 

Begeisterung, mit der die brtlichen 

Fachleute jedes auch noch so kleine 

mit den Taipings in Zusammenhang 

stehende Detail erklarten, zu einer 

Identifizierung mit den Aufstandi- 

schen, wie sie sonst gegenwartig 

wohl nicht vorhanden ist. Hinzu 

kam zweifellos auch die Freude des 

Historikers dariiber, daft iiber- 

haupt noch so viele Spuren gesi- 

chert werden konnten - durchaus 

nicht selbstverstandlich ange- 

sichts der Zerstbrungswut der 

Qing-Truppen. die auf Befehl von 

oben alles auszulbschen hatten, 

was im entferntesten an die Tai

pings erinnerte. Wieder einmal 

zeigte sich hier auf anschauliche 

Weise, daB sich die Menschen in 

Guangdong und Guangxi in beson- 

derem MaBe mit ihrer revolutiona- 

ren Tradition identifizieren, an de- 

ren Anfang die Taiping-Rebellion 

stand. Diesen Eindruck vermittel- 

ten nicht nur die Historiker aus 

Guangdong und Guangxi, sondern 

vor allem auch die Politiker und 

Vertreter der brtlichen Verwaltung. 

In ihren Reden wiesen sie immer 

voller Stolz auf die brtlichen Zu- 

sammenhange mit den Taipings 

hin.

Die Einbindung mehrerer Kreis und 

Gemeindeverwaltungen in die Or

ganisation der Konferenz diirfte 

nicht unwesentlich dazu beigetra- 

gen haben. die Erinnerung an den 

Taiping-Aufstand wiederzuerwek- 

ken. Der Ernst und Eifer. mit denen 

jeder der beteiligten Orte, die sonst 

wohl kaum je Gelegenheit haben, 

Konferenzen dieser Art anzuziehen, 

seinen Beitrag leistete, zeugten von 

der Bedeutung, die man dem Ereig- 

nis beimaB, und spiegelten sich 

nicht zuletzt in der hervorragenden 

Organisation wider.

Kein Zweifel, die Konferenz hat ihre 

Wirkung hinterlassen. Sichtbarer 

Ausdruck dafiir sind die an mehre- 

ren Platzen aus AnlaB unseres Be- 

suches neu errichteten Gedenkstei- 

ne. Dariiber hinaus diirfte durch 

unsere Ortsbesichtigungen der 

Taiping-Aufstand wieder starker in 

das BewuBtsein der Menschen ge- 

riickt sein, die zu Tausenden an dem 

Ereignis Anteil nahmen und zumin- 

dest eine vage Vorstellung davon 

gehabt haben miissen, worum es 

ging. Insofern kbnnte man sagen, 

daB die Konferenz den "Lokal- 

patriotismus" eines Teils der Bevbl- 

kerung Guangxis und Guangdongs 

geweckt hat. In dieser Hinsicht 

hatte sie dann auch ihren Beitrag 

zu dem geleistet, was heute in China 

mit dem reichlich abstrakt wirken- 

den Schlagwort "Aufbau einer so- 

zialistischen geistigen Zivilisa-

tion'' umschrieben wird. In diesem 

konkreten Fall waren damit die 

Weckung des geschichtlichen Be- 

wuBtseins und die Identifizierung 

mit der eigenen Geschichte gemeint 

- Dinge. die gerade nach der Ge- 

schichtsfeindlichkeit der Kulturre- 

volution einerseits und den vielfal- 

tigen kulturellen Einfliissen des 

Westens andererseits wichtige An- 

liegen der Vertreter des Aufbaus 

einer sozialistischen geistigen Zi- 

vilisation sind.
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