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Dariiber hinaus beschaftigte sich 

der Standige NVK-AusschuB mit 

einer Reihe von Berichten (u.a. 

uber Rechnungspriifung) sowie mit 

einem Entwurf der Geschaftsord- 

nung des Standigen NVK-Aus- 

schusses (Siehe RMRB, 29.8.- 

6.9.87). -sch- 

*(15)

2,4 Mio. Fehlurteile aufgehoben

Seit Beginn der Ara Deng Xiaoping 

mit dem Jahre 1979 haben die Ju- 

stizbehorden der Volksrepublik 

China bisher 2,4 Mio. Fehlurteile 

aus der Zeit zwischen 1949 und 

1976 aufgehoben (Xinhua, engl., 

25.9.87, nach: SWB, 1.10.87). Elf 

Jahre nach dem Tod Maos sind die 

Arbeiten zur Aufhebung von Fehl- 

urteilen und zur Rehabilitierung 

von Opfern der Mao-Ara jedoch 

immer noch nicht beendet. So for- 

derte noch Ende Juli das Mitglied 

der Zentralen Disziplinkontroll- 

kommission Li Zhilian eine Be- 

schleunigung der Rehabilitierungs- 

verfahren. Deutlich an die Adresse 

jener Politiker gewandt, die eine 

umfassende Vergangenheitsbewalti- 

gung mit dem Hinweis auf die 

"Vier grundlegenden Prinzipien" 

torpedieren, weil sie einen weiteren 

Ansehensverlust der KPCh und 

damit eine Schwachung der Posi

tion der Partei befiirchten, meinte 

Li: "Die Lbsung von Problemen, 

die aus unserer jiingeren Vergan- 

genheit herriihren, steht im Ein

klang mit der Forderung nach dem 

Festhalten an den Vier grundlegen

den Prinzipien." (XNA, 27.7.87) 

-sch- 

*(16)

1,37 Mio. Kader pensioniert

Seit der 1982 beschlossenen Besei- 

tigung des Systems der lebenslan- 

gen Amtszeit von Kadern sind bis 

Ende 1986 1,37 Mio. Funktionare 

in den Ruhestand getreten. Dies 

sind 62,8% aller pensionsreifen 

Kader, deren Zahl sich Ende 1986 

auf 2,18 Mio. belief (RMRB, 

21.9.87). Diese Zahlen machen 

deutlich, dab das Pensionssystem 

fur Funktionare noch nicht voll- 

standig durchgesetzt werden konn- 

te.

Diese von der ZK-Organisations- 

abteilung gemachten Zahlenanga- 

ben widersprechen einem Bericht 

der Roten Fahne vom 16.6.1986, 

demzufolge von Ende 1982 bis En

de 1985 bereits 1,7 Mio. Kader 

pensioniert worden sein sollen 

(Siehe C.a., Juni 1986, U 12). -sch-

*(17)

Korrektur der Ubersicht 13 im 

Juli-Heft He Jingzhi doch nicht 

stellvertretender Kulturminister

Der zum Lager der orthodoxen 

Marxisten-Leninisten zahlende He 

Jingzhi ist nach wie vor stellvertre

tender Direktor der ZK-Propagan- 

daabteilung und nicht stellvertre

tender Kulturminister. Dies geht 

aus mindestens zwei chinesischen 

Meldungen hervor (Xinhua, chin., 

31.7.87, nach: SWB, 11.8.87; Radio 

Liaoning, 15.8.87, nach: SWB). Die 

offizielle staatliche Nachrichten- 

agentur Neues China (Xinhua) hat- 

te in einer Meldung vom 29.Juli He 

Jingzhi zweimal als "stellvertreten- 

den Kulturminister" bezeichnet 

(Siehe C.a., Juli 1987, U 13). -sch-

Kultur

*(18)

EinjShriges Praktikum an der Basis 

fur alle Hochschulabsolventen

Die Staatliche Erziehungskommis- 

sion und das Ministerium fur Ar

beit und Personal haben eine Ver- 

fiigung erlassen, nach der alle Ab- 

solventen allgemeiner und fachli- 

cher Hochschulen ab sofort, d.h. 

beginnend mit den Hochschulabsol

venten des Jahres 1987, ein einjah- 

riges Praktikum an der Basis ma

chen miissen, bevor sie eine feste 

Stellung erhalten oder weiterstudie- 

ren konnen. Ausgenommen von 

dieser Regelung sind Hochschulstu- 

denten, die bereits vor Eintritt in 

die Hochschule mindestens ein Jahr 

lang einer praktischen Tatigkeit 

nachgegangen sind, die mit ihrem 

Studium in Zusammenhang stand, 

wobei allerdings die Zustimmung 

der betreffenden Einheit erforder- 

lich ist. Wahrend des Praktikums 

darf sich der Hochschulabsolvent 

weder um ein Postgraduiertenstudi- 

um noch um ein Auslandsstudium 

oder um eine Fortbildung bewer- 

ben. Die Arbeit wahrend seines 

Praktikums soil in Zusammenhang 

mit seiner spbteren Tatigkeit ste- 

hen, und er soli anwenden konnen, 

was er studiert hat. Ein Praktikum 

an der "Basis" bedeutet, dab man in 

unterentwickelte oder Grenzgebiete 

geschickt wird oder aber in der 

Produktion arbeitet. Nach Ablauf 

des Praktikums muB ein Beurtei- 

lungsbogen ausgefiillt werden. Sind 

die Anforderungen nicht erfiillt 

worden, verl&ngert sich das Prak

tikum um ein halbes bis ein Jahr.

Ziel des Praktikums der Hoch

schulabsolventen soil sein, ihre po- 

litische und berufliche Qualifika- 

tion sowie ihre Fahigkeit zu prak- 

tischer Arbeit zu steigern. Gleich- 

zeitig sollen die einstellenden Be- 

horden in die Lage versetzt wer

den, den Hochschulabsolventen ge- 

nau kennenzulernen und richtig 

einzuschatzen, damit er verniinftig 

eingesetzt werden kann. (RMRB, 

GMRB, 1.9.87)

Die neue Regelung war bereits im 

Juni angekiindigt worden (vgl. C.a. 

1987/6, U 26). Der obligatorische 

Charakter des Praktikums ist je

doch erst jetzt mit der Veroffentli- 

chung des Inhalts der Verfiigung 

deutlich geworden. Die Tatsache, 

daB die Hochschulabsolventen ein 

einjahriges Praktikum an der Basis 

ablegen miissen, ist an sich nicht 

unbedingt zu verurteilen. Es gibt 

durchaus Argumente fur eine sol- 

che MaBnahme. Eine praktische 

Vorbereitungszeit fur jedwede be

rufliche Tatigkeit kann nicht scha- 

den, vorausgesetzt, sie steht in Zu

sammenhang mit dem spateren Be- 

ruf. Vorbehalte sind allerdings ge- 

geniiber der Absicht angebracht, 

die Hochschulabsolventen durch die 

Praktika politisch zu qualifizieren. 

Wenn es dann noch heiBt, die Ein- 

heiten miiBten eine Beurteilung 

uber den Praktikanten abgeben, die 

liber seine weitere Verwendung 

entscheidet, dann wird die fatale 

Seite der Regelung deutlich. Denn 

nicht nur wird die politische Ein- 

stellung des Praktikanten eine Rolle 

bei der Beurteilung spielen, son- 

dern es besteht dariiber hinaus 

auch die Gefahr, daB seine fachli- 

chen Qualitaten kaum Beriicksich- 

tigung finden, zumal in den mei- 

sten Fallen diejenigen, die liber ihn 

befinden, gar nicht in der Lage 

sind, seine Fachkenntnisse zu beur- 

teilen. -st- 

*(19)

Gruppenerziehung fur Einzelkinder

Seit Jahren sind sich die Padagogen 

in China bewuBt, daB die Zunahme 

der Einzelkinder infolge der Politik 

der Ein-Kind-Familie Erziehungs- 

probleme verursacht. Geklagt wird 

liber den Egoismus und den Ei- 

gensinn der Einzelkinder und dar

iiber, daB diese Kinder andere 

Menschen nicht richtig behandeln 

konnen und es daher zur Beein- 

trachtigung der zwischenmenschli- 

chen Beziehungen kommt. Aus die- 

sem Grunde hat eine Schwer- 

punkt-Grundschule in Shanghai in 

den beiden letzten Jahren ein Pro-
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gramm zur Gruppenerziehung ein- 

gefuhrt. Dabei wird je nach Al- 

tersgruppe der Schwerpunkt in den 

menschlichen Beziehungen anders 

gelegt: bei den Kleinen auf einen 

anderen Menschen, bei den Kin- 

dern mittleren Alters auf das Kol- 

lektiv und bei den Kindern der 

oberen Klassen auf das Vaterland 

und das Volk. Die Kinder lernen, 

sich zu entschuldigen, sich zu be- 

danken, aufeinander Riicksicht zu 

nehmen, hoflich miteinander um- 

zugehen und sich gegenseitig und 

anderen zu helfen. Nach Auskunft 

der Schulleitung soli sich diese Art 

von Gruppenerziehung positiv auf 

die zwischenmenschlichen Bezie

hungen auch auBerhalb der Schule 

auswirken. (RMRB, 27.9.87) -st- 

*(20)

Mehr Erziehungshilfe fur Tibet

Vom 10. bis 14.September fand in 

Beijing eine vom Staatsrat einberu- 

fene Arbeitstagung zum Thema 

Hilfe fur Tibet statt (GMRB, 

11.9.87; RMRB, 15.9.87). Es han- 

delte sich um die zweite Tagung 

dieser Art seit 1980. Dabei stand 

die Hilfe fur das tibetische Erzie- 

hungswesen im Vordergrund, denn 

alle Teilnehmer waren sich einig, 

daB ein verbessertes Erziehungswe- 

sen die unabdingbare Vorausset- 

zung fur die Modernisierung Tibets 

ist. Zwei Griinde wurden fiir das 

langsame Tempo der tibetischen 

Entwicklung verantwortlich ge- 

macht: der Mangel an gut ausgebil- 

deten Fachkraften und die ungiin- 

stige Verkehrslage. Zur Anhebung 

des tibetischen Bildungsniveaus 

wurden auf der Tagung zwei MaB- 

nahmen erbrtert: einmal der Aus- 

bau des tibetischen Schulsystems 

und hier vor allem die Ausbildung 

besserer Lehrkrafte, zum anderen 

die Ausbildungshilfe anderer chi- 

nesischer Provinzen fiir Tibet, z.B. 

durch Bereitstellung von Studien- 

platzen fiir tibetische Studenten. 

Der Schwerpunkt soil auf der er- 

sten MaBnahme liegen, wahrend 

die zweite nur als erganzende 

MaBnahme gedacht ist. Bei der 

Fbrderung des Erziehungswesens in 

Tibet soil insbesondere auf den 

Unterricht in tibetischer Sprache, 

Geschichte und Kultur geachtet 

werden (RMRB, 15.9.87; XNA,

15.9.87).

Die chinesische Regierung hat be- 

schlossen, fiir die Fbrderung des 

Erziehungswesens in Tibet zusatz- 

lich 50 Mio.Yuan zur Verfiigung zu 

stellen. Tibet selbst hat seine Er- 

ziehungsausgaben auch stark er- 

hbht; seit 1984 haben sich diese 

verdoppelt. In diesem Jahr inve- 

stiert Tibet 130 Mio.Yuan in den 

Bau von Schulen und anderen Bil- 

dungseinrichtungen.

Seit 1985 haben iiber 4.000 tibeti

sche Studenten in chinesischen 

Provinzen und provinzfreien Stad- 

ten studiert. Gegeniiber den fiinf- 

ziger Jahren, als nur 5% der Tibe- 

ter iiber eine Schulbildung verfiig- 

ten, hat sich die Situation schon 

erheblich verbessert. Immerhin 

haben heute 40% der Kader in 

Tibet eine Sekundar- Oder Hoch- 

schule besucht, und die Mehrzahl 

der Prafektur- und Kreisleiter 

haben eine Nationalitatenhochschu- 

le besucht. Dennoch ist das Bil- 

dungsniveau weitaus niedriger als 

in den chinesischen Provinzen. Nur 

40% aller Grund- und Sekundar- 

schullehrer sind als qualifiziert zu 

bezeichnen, und ein groBer Teil 

der Kinder hat keine Mbglichkeit, 

in den GenuB einer Grundschulbil- 

dung zu gelangen (XNA, 18.9.87).

*(21)

Liu Xinwu wieder auf seinem

Posten

Suspendierung in alien Ausgaben 

der Monatszeitschrift Volksliteratur 

Liu Xinwus Name weiterhin im 

Impressum als Chefredakteur ge- 

fiihrt wurde. -st- 

*(22)

Wang Meng erhait italienischen 

Literaturpreis

Am 11.9.1987 hat Wang Meng in 

Palermo anlaBlich der 13.Vergabe 

des internationalen Mondello-Li- 

teraturpreises den Sonderpreis er- 

halten. Damit ist in Italien zum 

zweitenmal nach Ba Jin, der 1982 

den Dante-Literaturpreis erhielt, 

ein chinesischer Schriftsteller mit 

einem Literaturpreis ausgezeichnet 

worden. Der Mondello-Litera- 

turpreis gilt in Italien als einer der 

angesehensten Literaturpreise. Das 

Auswahlgremium setzt sich aus be- 

kannten italienischen Schriftstellern 

und Kritikern sowie auslandischen 

Spezialisten fiir Literatur zusam- 

men. (GMRB, 13.9.87)

Der iiberwiegende Teil der Ent- 

wicklungshilfe, die die chinesische 

Regierung fiir Tibet aufgewendet 

hat (insgesamt soil sich die Summe 

seit den fiinfziger Jahren auf 

10 Mrd.Yuan belaufen, XNA,

18.9.87),  ist bisher in die Wirt- 

schaft geflossen. Die Vermutung, 

daB davon nicht zuletzt die Chine

sen den Nutzen hatten, liegt nahe. 

Insofern ist es zu begriiBen, daB 

nunmehr das tibetische Erzie- 

hungswesen vorrangig gefbrdert 

werden soil, denn damit sind in er- 

ster Linie die Tibeter die Nutz- 

nieBer der Hilfe. -st- 

Wang Meng zahlt zu den bekannte- 

sten Schriftstellern der Gegenwart 

in China. Seit 1986 bekleidet er das 

Amt des Kulturministers. Als sol- 

cher war seine Position aufgrund 

der Kritik der orthodoxen Reform- 

gegner an den angeblichen "biirger- 

lichen Liberalisierungstendenzen" 

unter den chinesischen Schriftstel

lern zum Beginn des Jahres 1987 

geschwacht. Insofern durfte die 

Verleihung des italienischen Lite- 

raturpreises fiir Wang Meng nicht 

unwichtig sein. -st- 

Einer Meldung der Hongkonger 

Wenhui Bao vom 20.9.1987 zufolge 

soil Liu Xinwu, der im Februar 

1987 von seinem Posten als Chef

redakteur der Literaturzeitschrift 

Volksliteratur suspendiert worden 

war, die Nachricht erhalten haben, 

daB er diesen Posten wieder offi- 

ziell bekleiden soli (nach SWB,

22.9.87).  Liu Xinwu, selbst ein be- 

kannter Schriftsteller, war von sei

nem Posten suspendiert worden, 

weil er eine angeblich die Gefiihle 

der Tibeter beleidigende Erzahlung 

iiber Tibet von Ma Jian in die 

Volksliteratur aufgenommen hatte, 

was als Ausdruck "biirgerlicher 

Liberalisierung" bffentlich kritisiert 

wurde (vgl. C.a. 1987/2, U 24). 

Bemerkenswert ist, daB trotz seiner 

Im Rahmen der ersten Chinesi

schen Festspiele wurde am 5.Sep

tember 1987 der Beijinger Teil der 

Festspiele eroffnet, der bis zum 

24.September dauerte (vgl. RMRB, 

6. und 25.9.87). Den offiziellen 

AbschluB werden die Festspiele am 

lO.Oktober nach insgesamt zwei- 

monatiger Dauer in Shanghai fin- 

den. Diese ersten nationalen Fest

spiele haben sich aus einer Reihe 

lokaler Festspiele entwickelt, die 

bereits seit einigen Jahren in meh- 

reren Stadten wie Shanghai, Har

bin, Dalian, Qingdao und Yantai 

stattfinden. Die nationalen Fest

spiele hatten im August in Dalian 

begonnen; eine weitere Station wird 

Urumqi sein. Daneben gibt es ahn- 

liche Aktivitaten auf regionaler 

Basis in den Stadten Tianjin, Wu

han, Chengdu und Lanzhou. Die

*(23)

Beijinger Teil der Chinesischen 

Festspiele
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nationalen Festspiele stehen unter 

der Schirmherrschaft des Kultur- 

ministeriums und der Beijinger 

Stadtregierung und werden finan- 

ziell von der Zentralregierung un- 

terstutzt. (XNA, 1.9.87)

Den Auftakt des zwanzigtagigen 

kulturellen Ereignisses bildete eine 

Mammutveranstaltung in der groB- 

ten Beijinger Sporthalle vor 18.000 

Zuschauern, darunter zahlreichen 

Politikern, alien voran Zhao Zi- 

yang. An dem Programm wirkten 

3.000 Kunstler mit (RMRB,

6.9.87) . Allein das Orchester zahlte 

1.000 Musiker, die 32 verschiede- 

nen Orchestern angehdren (XNA,

7.9.87) . Insgesamt wirkten an dem 

Beijinger Teil der Festspiele 4.000 

Kunstler mit, die aus 25 Provinzen, 

provinzfreien Stadten und autono

men Gebieten kamen. Unter ihnen 

befanden sich nicht nur professio- 

nelle Kunstler, sondern auch Ama- 

teurgruppen. Die 149 Veranstaltun- 

gen umfaBten Konzerte, Tanz und 

Ballett, Drama, traditionelle Oper, 

Akrobatik, Marionettentheater und 

Schattenspiel, Singen traditioneller 

Balladen und Geschichtenerzahlen.

Parellel zu den Theater- und Mu- 

sikvorfuhrungen zeigt die Chinesi- 

sche Kunstgallerie fiinf Kunstaus- 

stellungen, und zwar Kunsthand- 

werk und verschiedene Arten von 

Volkskunst und Volksmalerei 

(XNA, 1.9.87; RMRB, 7.9.87).

Aus der Art der Darbietungen und 

Ausstellungen geht hervor, daB es 

im wesentlichen die traditionellen 

Kunstformen sind, die das Festival 

beherrschen. Moderne Kunst, z.B. 

experimentelles Theater oder 

avantgardistische Malerei, die es in 

China in beschranktem Umfang 

gibt, scheint auf den Festspielen 

keinen Platz gefunden zu haben. 

Offiziell werden die Festspiele als 

reprasentativ fur die Kunst in Chi

na angesehen. Dariiber hinaus sol- 

len sie richtungweisend fiir die 

Schaffung einer neuen sozialisti- 

schen Kultur chinesischer Pragung 

sein. Diese neue Kultur soil zwar 

nicht nur aus der Tradition schop- 

fen, sondern auch westliche Ein- 

fliisse verarbeiten, doch in der Pra

xis wird den traditionellen Kunst

formen in der breiten Offentlich- 

keit eindeutig Vorrang gegeben. So 

waren denn auf den Festspielen in 

Beijing auch kaum auslandische 

Ensembles vertreten. Die Rede war 

lediglich von einem Ballett aus der 

Bundesrepublik Deutschland und 

dem Zentralen Marionettentheater 

aus der Sowjetunion (XNA,

1.9.87).  -st-

*(24)

Patriotische Kirche: Keine Einmi- 

schung von auBen

In Beijing wurde kiirzlich in einer 

Feierstunde der offiziellen Griin- 

dung der Chinesischen Patrioti- 

schen Kirche vor dreiBig Jahren 

gedacht. Als "Patriotische Kirche" 

bezeichnet sich die Katholische 

Kirche Chinas, seit sie ihre Unab- 

hangigkeit von Rom erklarte und 

ebenso wie die protestantische 

"Drei-Selbst-Bewegung" (Selbstre- 

gierung, Selbstfinanzierung und 

Selbstpropagierung) eine strikt na

tionale Kirche wurde. Politburo- 

mitglied Xi Zhongxun, der bei der 

Feier anwesend war und eine offi- 

zielle Rede hielt, betonte, daB es 

auslandischen religidsen Organisa- 

tionen und Einzelpersonen "absolut 

nicht erlaubt" sei, sich in die In- 

nenpolitik und die religidsen Ange- 

legenheiten Chinas einzumischen. 

Der Grundsatz der Unabhangigkeit, 

Selbstverwaltung und Selbstfinan

zierung der Katholischen Kirche in 

China sei vollkommen richtig, er 

sei zum Nutzen des chinesischen 

Volkes und wiirde international zu- 

nehmend bei Katholiken in aller 

Welt auf VerstSndnis und Unter- 

stiitzung stoBen. Er hoffe, daB die 

chinesischen Katholiken weiter 

dem Aufbau des Sozialismus dien- 

ten, die Einheit des Vaterlandes 

forderten und ihren Beitrag zur 

Bewahrung des Friedens in der 

Welt leisteten (GMRB, 31.8.87).

Xi Zhongxuns Ausfiihrungen ma- 

chen deutlich, daB sich an der of

fiziellen Haltung Chinas gegeniiber 

den christlichen Kirchen nichts ge- 

andert hat. Ihre Einstellung zu be- 

kraftigen, scheint der Partei ange- 

sichts zunehmender Kontakte zwi- 

schen chinesischen und auslandi

schen Christen wichtig zu sein. -st-

*(25)

Tibetisches Buddhistisches Institut 

in Beijing errichtet

Am 1.September 1987 ist in Beijing 

ein tibetischsprachiges Buddhisti

sches Institut auf Hochschulebene 

eroffnet worden. Es handelt sich 

dabei um das erste buddhistische 

Institut der hbchsten Ebene in Chi

na. Das Institut befindet sich in 

dem Tempel des 6. Panchen Lama 

im Norden Beijings. Zur feierli- 

chen Eroffnung waren hochrangige 

Politiker erschienen, darunter Deng 

Yingchao, Xi Zhongxun und Hu 

Qili, und Zhao Ziyang hatte ein 

Gluckwunschschreiben iibermittelt. 

Direktor des Instituts ist der in 

Beijing lebende Panchen Lama, der 

in seiner Festansprache auf die Be- 

deutung der Institutsgriindung fiir 

den Buddhismus in der ganzen Welt 

hinwies. Die buddhistische Ausbil- 

dung, so sagte er, werde durch die 

Lehre an diesem Institut moderni- 

siert. Zugleich betonte er, daB 

sich China in den letzten Jahren 

sehr um die religidsen Belange der 

Tibeter und Mongolen gekummert 

habe und daB sich durch die neue 

Politik das religiose Leben standig 

aufwarts entwickelt habe.

Bei der Feier waren auch zahl- 

reiche buddhistische Gelehrte aus 

Tibet, Gansu, Qinghai und der In- 

neren Mongolei anwesend. Das In

stitut soil buddhistische Studenten 

ausbilden. Der erste Jahrgang von 

42 buddhistischen Studenten aus 

Tibet, der Inneren Mongolei und 

anderen Gebieten erhalt eine ein- 

jahrige Ausbildung in Geschichte 

des tibetischen Buddhismus, religi- 

bsem Ritus und religioser Ordnung 

sowie in Tibetisch. Kiinftig sollen 

buddhistische Studenten fur zwei 

Jahre aufgenommen werden. 

(RMRB, 2.9.87)

Das Institut ist zweifellos ein Zu- 

gestandnis Chinas an die Tibeter 

und deren religiose Bediirfnisse. Es 

soil den akuten Mangel an hoch- 

qualifizierten Lamas beheben. Doch 

kann auch kein Zweifel bestehen, 

daB das Institut eng an Beijing ge- 

bunden ist - nicht nur aufgrund 

seines Standortes. Zum einen arbei- 

tet der Panchen Lama eng mit den 

Chinesen zusammen, zum anderen 

sind Chinesen als Berater des neuen 

Instituts eingesetzt: Der eine Bera

ter ist der Vorsitzende der Chinesi

schen Buddhistischen Gesellschaft 

Zhao Puchu, der andere ist der 

Leiter des dem Staatsrat unterstell- 

ten Amts fiir religiose Angelegen- 

heiten, der als "politischer Berater" 

bezeichnet wird (RMRB, ebd.). 

-st-

*(26)

Konfuzianismus-Forschung in 

China

In den letzten Jahren ist der Kon- 

fuzianismus in China wieder zu ei

nem anerkannten Forschungsgebiet 

geworden. Wie ein chinesischer 

Konfuzianismus-Forscher anlaBlich 

der internationalen Konfuzianis- 

mus-Tagung in Qufu mitteilte, be- 

fassen sich gegenwartig uber ein- 

tausend Wissenschaftler hauptamt- 

lich mit dem Konfuzianismus. In 

alien 29 Provinzen, provinzfreien 

Stadten und autonomen Gebieten
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gebe es Forschungsgruppen, die 

sich mit Konfuzius befassen. Die 

wichtigsten Forschungsgruppen sa- 

Ben an den Padagogischen Hoch- 

schulen Beijing, Shanghai und 

Qufu, an der Shandonger Akade- 

mie der Sozialwissenschaften, der 

Universitat Nanjing und dem 

Fremdspracheninstitut Sichuan. Seit 

1978 wiirden wieder zunehmend 

Bucher uber Konfuzius veroffent- 

licht. Zu den wichtigsten Arbeiten 

zahlten eine Biographic mit Kom- 

mentar liber Konfuzius von Kuang 

Yarning, dem Prasidenten der Kon- 

fuzius-Stiftung, "Konfuzianische 

Ideen" von Cai Shangsi und "Das 

Wesen des Konfuzianismus" von Du 

Renzi und Gao Shuzhi. Anfang und 

Mitte der fiinfziger Jahre habe man 

sich in China noch wissenschaftlich 

mit dem Konfuzianismus befassen 

kbnnen, doch seit Ende der fiinfzi- 

ger Jahre und insbesondere in der 

Kulturrevolution sei die Forschung 

aufgrund der Kritik an Konfuzius 

und dem Konfuzianismus nahezu 

zum Erliegen gekommen (XNA, 

2.9.87).

Wenn auch die Konfuzius- und 

Konfuzianismus-Forschung rehabi- 

litiert sind, so wird es doch noch 

einige Zeit dauern, das durch die 

Kulturrevolution verursachte Feh- 

len einer ganzen Wissenschaftlerge- 

neration auszugleichen. Die Ausbil- 

dung qualifizierter Nachwuchswis- 

senschaftler ist daher eine vor- 

nehmliche Aufgabe. -st-

*(27)

Internationale Konfuzianismus- 

Tagung in Qufu

Vom 31. August bis 4.September 

1987 fand in Konfuzius’ Geburtsort 

Qufu in der Provinz Shandong eine 

internationale Tagung liber den 

Konfuzianismus statt. Es handelte 

sich dabei um die erste Tagung 

dieser Art in China seit 1949. Die 

Konferenz war gemeinsam von der 

im Jahre 1984 gegrlindeten Konfu- 

zius-Stiftung, die ihren Sitz in Qu

fu hat, und dem Institut fiir ost- 

asiatische Philosophie in Singapur 

veranstaltet worden. Die 120 Teil- 

nehmer kamen aus -12 Landern 

Asiens, Europas, Amerikas und aus 

Australien. Hauptthema waren die 

Entwicklung der konfuzianischen 

Ideologic und der EinfluB des 

Konfuzianismus. Auf der Eroff- 

nungssitzung sprachen Staatsrat Gu 

Mu als Ehrenprasident der Konfu- 

zius-Stiftung und Zhou Gucheng, 

einer der Vizeprasidenten des Na- 

tionalen Volkskongresses, in seiner 

Eigenschaft als Chefberater der 

Konfuzius-Stiftung. Von seiten des 

singapurischen Mitveranstalters 

hielten der Vorstandsvorsitzende 

und der stellvertretende Vorstands

vorsitzende des Instituts fiir ost- 

asiatische Philosophie, Wu Qingrui 

und Wang Dingchang, BegriiBungs- 

ansprachen (GMRB, 1.9.87).

Gu Mu betonte in seiner Rede, die 

die Guangming-Zeitung (ebd.) in 

vollem Wortlaut abdruckte, daB die 

konfuzianische Lehre einer der 

Kristallisationspunkte der nationa- 

len Kultur und Ideen Chinas sei. 

Kultur und Ideen aber seien Ge- 

meingut der Menschheit und kenn- 

ten keine staatliche Begrenzung. 

Der Konfuzianismus habe in seiner 

liber zweitausendjahrigen Ge- 

schichte weitreichenden EinfluB 

auf die Entfaltung der Kultur und 

Ideen in ganz Ostasien gehabt. Seit 

dem Ende der Ming-Zeit sei er 

aufgrund des kulturellen Austau- 

sches zwischen Ost und West auch 

in den Westen gelangt. Deshalb 

konne man sagen, der Konfuzia

nismus gehdre zur kulturellen und 

ideologischen Schatzkammer der 

ganzen Welt.

Gu Mu ging in seiner Ansprache 

insbesondere auf die Rolle des 

Konfuzianismus in der heutigen 

Zeit ein. Dabei trat die fiir die of- 

fizielle Bewertung charakteristische 

ambivalente Haltung gegeniiber der 

konfuzianischen Lehre deutlich zu- 

tage. Keine Nation, insbesondere 

keine Nation mit einer so langen 

kulturellen Tradition wie China 

konne seine Geschichte abtrennen 

und ohne Grund eine auslandische 

Kultur libernehmen; die Bindung 

an die eigene Tradition sei immer 

da, ob man es wolle oder nicht. In- 

sofern sei die sog. "vollstandige 

Verwestlichung" eine Illusion. 

Ebenso aber sei es eine Illusion zu 

meinen, man kbnne die fortschritt- 

liche auslandische Kultur ablehnen 

und nur auf der Grundlage der ei- 

genen Tradition voranschreiten. 

Der einzig richtige Weg fiir Chinas 

Fortschritt sei die kritische Uber- 

nahme der eigenen traditionellen 

Kultur und Ideen einschlieBlich der 

konfuzianischen Ideologic und zu- 

gleich die kritische Absorbierung 

der auslandischen Kultur, um diese 

beiden dann miteinander zu ver- 

schmelzen.

Unter Hinweis auf die Generation 

des 4.Mai, die mit der kritischen 

Bewertung der chinesischen Tradi

tion begonnen habe, und auf Mao 

Zedong, der das wertlose feudali- 

stische Erbe abstoBen und "die na

tionale Essenz" von Konfuzius bis 

Sun Yatsen libernehmen wollte, 

zieht Gu Mu den SchluB, daB ge- 

rade in der gegenwartigen 

Offnungs- und Reformpolitik die

ser Weg der kritischen Ubernahme 

der traditionellen chinesischen 

Kultur und der auslandischen Kul

tur eingeschlagen werden miisse.

Zhou Gucheng nannte in seiner 

Rede drei Gebiete, mit denen sich 

die Forschung liber Konfuzius und 

den Konfuzianismus vorrangig zu 

befassen habe: das Ordnen der 

Texte, einschlieBlich Textkritik 

und -interpretation; die Einteilung 

nach Schulen, insbesondere die kla- 

re Unterscheidung zwischen den 

Lehren des Konfuzius und dem 

Konfuzianismus; die Erforschung 

des Einflusses des Konfuzianismus.

Der Vertreter des Singapurer Insti

tuts gab seiner Hoffnung Aus- 

druck, daB sich zwischen Singapur 

und China eine engere wissen- 

schaftliche und kulturelle Zusam- 

menarbeit ergeben mbge, nachdem 

sich die Beziehungen der beiden 

Staaten in der Vergangenheit 

hauptsachlich auf wirtschaftlichem 

Gebiet entwickelt hatten. (GMRB, 

ebd.)

Ein heiB diskutiertes Thema auf 

der Tagung scheint die Rolle des 

Konfuzianismus im gegenwartigen 

ModernisierungsprozeB Chinas ge- 

wesen zu sein, nicht nur in den 

Gesprachen am Rande der Konfe

renz, sondern auch in drei Forums- 

diskussionen zu diesem Thema, die 

urspriinglich nicht vorgesehen wa

ren, sondern spontan organisiert 

wurden (XNA, 10.9.87). Dabei 

scheint die vorherrschende Mei- 

nung gewesen zu sein, daB der 

Konfuzianismus trotz seiner kon- 

servativen Seiten durchaus eine 

lebendige Kraft darstelle und man 

von ihm lernen konne. Die Auffas- 

sung, daB sich Konfuzianismus und 

Modernisierung einander ausschlie- 

Ben, verliert zunehmend an Boden, 

nicht zuletzt im Hinblick auf die 

offensichtlich erfolgreiche Syn- 

these, wie sie einige ostasiatische 

Staaten vorexerzieren - z.B. Japan 

und auf ganz andere Art und Weise 

Singapur.

Gerade das Beispiel Singapur 

scheint den Chinesen groBen Ein- 

druck zu machen. Auf der Tagung 

in Qufu wurde es von einem Wis- 

senschaftler aus Singapur vorge- 

stellt. Zum Zwecke des Studiums 

und Erforschens der konfuziani

schen Lehre, so sagte er, habe man 

in Singapur das Institut fiir ost

asiatische Philosophie errichtet.
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AuBerdem habe man an den Mit- 

telschulen in der dritten und vier- 

ten Klasse konfuzianischen Moral- 

unterricht eingefiihrt mit dem Ziel, 

die konfuzianische Ethik zur Star- 

kung der moralischen Erziehung 

der jungen Generation zu benutzen 

(GMRB, 5.9.87).

Bei allem Interesse, das die Chine

sen diesem Modell entgegenbringen 

mogen, gilt es jedoch zu beriick- 

sichtigen, daB sich China offiziell 

als sozialistischer Staat begreift, als 

dessen ideologische Grundlage der 

Marxismus-Leninismus und die 

Mao-Ideen zu gelten haben. Es 

kann also immer nur darum gehen, 

bestimmte, mit dem modernen 

Zeitalter und dem Sozialismus zu 

vereinbarende Elemente des Kon- 

fuzianismus fur die heutige Zeit zu 

ubernehmen. Ob eine solche Syn- 

these gelingt, wird sich erst in Zu- 

kunft erweisen miissen. DaB die 

Chinesen jedoch gegenwartig eine 

derartige Synthese anstreben, daran 

kann kein Zweifel bestehen. Nicht 

umsonst wird Konfuzius und dem 

Konfuzianismus eine wichtige Rol

le beim Aufbau der neuen soziali- 

stischen Kultur zuerkannt. -st- 

*(28)

Internationales Zentrum fur Wu- 

stenkontrolle in Lanzhou

In Lanzhou, der Hauptstadt von 

Gansu, wurde kiirzlich ein Interna

tionales Zentrum fur Wustenkon- 

trolle gegriindet. Das Zentrum wird 

von den Vereinten Nationen im 

Rahmen ihres Umweltschutzpro- 

gramms unterstiitzt und soil haupt- 

sSchlich der Ausbildung von Fach- 

leuten aus Entwicklungslandern 

dienen. Ferner werden an dem In- 

stitut ein Monitorsystem fur Wii- 

stenbildung in der ganzen Welt, ei

ne Datenbank und ein Simulations- 

testlabor eingerichtet, internationale 

Seminare veranstaltet und Fach- 

zeitschriften herausgegeben.

Die Wahl fiel auf Lanzhou, weil es 

dort bereits seit lingerer Zeit ein 

Institut fur Wiistenforschung gibt, 

das als fiihrend in der Welt gilt. 

Das Institut hat Methoden zur Ein- 

schrankung von Wiistenbildung und 

zur Nutzung von Wustenrohstoffen 

erarbeitet, die von vielen Wissen- 

schaftlern als vorbildlich und leicht 

in andere EntwicklungslSnder 

iibertragbar angesehen werden. Das 

bei der Griindung des Zentrums 

geschlossene Abkommen sieht vor, 

daB China die Gebaude, Ausstat- 

tung und Dozenten stellt, wahrend 

die Vereinten Nationen einen Teil 

der Finanzierung ubernehmen. Pro 

Jahr sollen 20 Spezialisten ausge- 

bildet werden (XNA, 5. und 

9.9.87). -st- 

*(29)

Chinesisch-deutsche geologische 

Expedition zum Qinghai-Tibet-

Plateau

Ende August ist eine chinesisch- 

deutsche Gruppe von Geologen zu 

einer gemeinsamen Expedition in 

die Hochebene von Qinghai-Tibet 

aufgebrochen. Startpunkt der Ex

pedition war Lhasa. Die Expedition 

soil drei Jahre dauern und ist Teil 

eines globalen Programms zur Er- 

forschung der Sedimentation. Die 

Wissenschaftler wollen den ProzeB 

der Entstehung und Entwicklung 

des Himalaya erkunden und eine 

vergleichende Studie uber den Hi

malaya und die Alpen machen, um 

eine theoretische Grundlage fur die 

Prospektierung von Mineralien zu 

erhalten. Die beiden Gebirge sollen 

erdgeschichtlich zur gleichen Zeit 

entstanden sein und zum selben 

geologischen Strukturgiirtel geho- 

ren. Da man in den Alpen viele 

wertvolle Mineralien gefunden hat, 

vermuten die Experten am Sildrand 

des Qinghai-Tibet-Plateaus eben- 

falls reiche Vorkommen an minera- 

lischen Bodenschatzen. (XNA, 

1.9.87) -st- 

*(30)

Chinesische Schrift 1000 Jahre 

fruher?

Ein chinesischer Gelehrter namens 

Luo Binji ist aufgrund eigener 

Forschungen zu der Auffassung 

gelangt, daB die chinesische Schrift 

tausend Jahre alter ist als bisher 

angenommen. In uber zehnjahriger 

Forschungsarbeit will er herausge- 

funden haben, daB die chinesischen 

Schriftzeichen bereits in der Zeit 

zwischen 2300 und 2400 v.Chr. 

entstanden sind. Damit verwirft er 

die bisher allgemein anerkannte 

Auffassung, daB die Orakelkno- 

cheninschriften aus der Shang-Zeit 

(16.-1 l.Jh. v.Chr.) die altesten 

Schriftzeichen sind. Luo Binji halt 

dagegen, daB die friihesten Schrift

zeichen, die angeblich primitiver 

als diejenigen auf den Orakelkno- 

chen sind, auf Bronzegegenstanden 

enthalten sind, die aus der Xia- 

Dynastie (21.-16.Jh. v.Chr.) stam- 

men sollen. Nicht nur die Schrift 

datiert Luo ein Jahrtausend fruher, 

auch den Beginn der schriftlich 

iiberlieferten Geschichte setzt er 

fruher an, und zwar in die Zeit der 

Fiinf Kaiser, die zu Beginn des 

3.vorchristlichen Jahrtausends ge- 

herrscht haben sollen und allgemein 

als legendare Herrscher gelten. Sei

ne Thesen hat Luo in einem im 

Volksverlag Shanxi erschienenen 

Buch mit dem Titel "Neue For

schungen uber Bronzeinschriften" 

veroffentlicht (GMRB, 31.8.87; 

XNA, 1.9.87).

Bisher ist nicht bekannt, ob Luo 

Binjis Thesen von der Fachwelt 

anerkannt werden. Zunachst einmal 

ist Skepsis geboten, ob es sich hier 

tatsachlich um wissenschaftlich 

fundierte Forschungsergebnisse 

handelt. Nur in dem englischen 

Xinhua-Bericht wird Luo als 

"scholar" bezeichnet, wahrend die 

Guangming-Zeitung lediglich von 

dem "Schriftsteller" Luo Binji 

spricht. -st- 

*(31)

Hou Wailu verstorben

Im Alter von 85 Jahren ist am 

14.9.1987 in Beijing der namhafte 

Historiker Hou Wailu gestorben 

(RMRB, 26.9.87). Hou Wailu ist 

vor allem durch seine "Geistesge- 

schichte Chinas" bekannt geworden, 

die auch im Westen als Standard- 

werk gilt.

Die Volkszeitung (ebd.) brachte ei

ne ausfiihrliche Biographie des Ge- 

lehrten. Hou Wailu wurde 1903 in 

der Provinz Shanxi geboren. Zwi

schen 1922 und 1927 studierte er in 

Beijing an der Hochschule fur 

Recht und Verwaltung und an der 

Padagogischen Hochschule. In je- 

nen Jahren machte er die Bekannt- 

schaft Li Dazhaos, des Mitbegriin- 

ders der KPCh, unter dessen Ein- 

fluB er sich dem Marxismus-Leni

nismus zuwandte. 1927 ging er zum 

Studium nach Frankreich, ein Jahr 

spater trat er in Paris der KPCh 

bei. 1930 kehrte er uber Moskau 

nach China zuriick, um eine Pro- 

fessorenstelle an der Harbiner 

Hochschule fur Recht und Verwal

tung und spater an der Universitat 

Beiping und der Padagogischen 

Hochschule Beiping anzunehmen. 

Zugleich trat er der Liga der links- 

gerichteten Dozenten bei, hatte 

aber den Kontakt zur Parteiorga- 

nisation verloren. Nach dem Kriege 

war er kurz in Shanghai und 

Hongkong bei der Wenhui Bao ta- 

tig, 1948 in den Befreiten Gebieten 

Nordostchinas, und seit 1949 lebte 

er wieder in Beijing. 1951 trat er 

erneut in die Kommunistische Par-
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tei ein. Er bekleidete nacheinander 

die folgenden Positionen: Mitglied 

der Kultur- und Erziehungskom- 

mission der Zentralen Volksregie- 

rung, Mitglied des Historischen 

Seminars der Padagogischen Hoch- 

schule Beijing, Professor an der 

Beida, Rektor der Universitat 

Nordwestchina, Mitglied der philo- 

sophischen und sozialwissenschaft- 

lichen Abteilung der Akademie der 

Wissenschaften, Direktor des Histo

rischen Instituts der Akademie der 

Sozialwissenschaften, Vorstandsmit- 

glied der Chinesischen Historischen 

Gesellschaft, Ehrenprasident der 

Gesellschaft fur chinesische Philo- 

sophiegeschichte und Ehrenberater 

der Chinesischen Konfuzius- 

Stiftung. Dariiber hinaus war er 

Abgeordneter des I., IL, III. und V. 

NVK und Mitglied der VI.Konsul- 

tativkonferenz des chinesischen 

Volkes und seines Standigen Aus- 

schusses.

Zu seinen friihen wissenschaftli- 

chen Arbeiten zahlt eine Uberset- 

zung des "Kapital" von Marx, mit 

der er 1927 begann und die 1936 

erschien. 1934 erschien die Arbeit 

"Die Gesellschaft des chinesischen 

Altertums und Laozi". In den vier- 

ziger Jahren schrieb er u.a. "Auf- 

satze zur Sozialgeschichte des chi

nesischen Altertums" sowie eine 

Geschichte der Geisteswissenschaf- 

ten im chinesischen Altertum und 

in der modernen Zeit. In den fiinf- 

ziger Jahren vollendete Hou Wailu 

mit seinen Mitarbeitern dann sein 

groBtes Werk, die "Geistesgeschich- 

te Chinas" (Zhongguo sixiang 

tongshi}, die eine kritische, auf 

dem Marxismus basierende Zu- 

sammenfassung der mehrtausend- 

jahrigen sozialgeschichtlichen, 

ideologischen und kulturellen Tra

dition Chinas darstellt. Wie viele 

andere Gelehrte hatte auch Hou 

Wailu in der Kulturrevolution stark 

zu leiden. In den letzten zehn Jah

ren hat er sich noch intensiv seiner 

wissenschaftlichen Arbeit gewidmet 

und u.a. "Aufsatze zur Geschichte 

der chinesischen Feudalgesell- 

schaft", eine "Geschichte der mo

dernen chinesischen Philosophic", 

einen "Uberblick uber die Geistes- 

geschichte Chinas" und eine "Ge

schichte des Konfuzianismus der 

Song- und Ming-Zeit" veroffent- 

licht.

Als besonderes Verdienst wird her- 

vorgehoben, daB Hou Wailu die 

chinesische Geschichte auf der 

Grundlage der marxistischen Theo- 

rie und Methode erforscht und 

ganze Generationen junger Studen- 

ten ausgebildet hat. An der Trauer- 

feier auf dem Ehrenfriedhof Ba- 

baoshan sollen iiber 700 Trauerga- 

ste teilgenommen haben. Zahllose 

prominente Politiker, an der Spitze 

Zhao Ziyang, hatten Kranze ge- 

schickt oder waren bei der Trauer- 

feier anwesend.

Die Ehrungen zeigen, daB hier ei- 

ner der groBen chinesischen Ge- 

lehrten des 2O.Jahrhunderts geehrt 

wurde. Wenn es auch Phasen in 

Hou Wailus Leben gegeben hat, in 

denen er propagandistische Aufsat

ze verfaBte, so sind doch die hohe 

Qualitat seiner wissenschaftlichen 

Arbeiten und seine fur die Ent

wicklung der sozial- und geistesge- 

schichtlichen Forschung in der 

Volksrepublik pragende Wirkung 

unbestritten. -st-

AuBenwirtschaft

*(32)

Zahlungsbilanz der Volksrepublik 

fur 1985 und 1986

Nachdem am 1.9.1985 erstmalig die 

Zahlungsbilanzzahlen fur die Pe- 

riode 1982-1984 verdffentlicht 

worden waren (vgl. C.a., Sept. 1985, 

S.597 f), wurden jetzt auch die 

entsprechenden Zahlen fur die Jah- 

re 1985 und 1986 verdffentlicht 

(vgl. Tabelle Zahlungsbilanz der 

VR China, 1985-1986, S.715).

Gegeniiber 1984 gab es 1985 ein 

riesiges Handelsbilanzdefizit in 

Hohe von 13,123 Mrd.USS. Dieses 

Defizit wurde im Jahre 1986 auf 

9,140 Mrd.USS zuriickgefuhrt. 

Entsprechend verhielt sich die 

Devisenbilanz. Wahrend es im Jah

re 1984 noch einen Positivsaldo von 

95 Mio.USS gegeben hatte, trat 

1985 ein Defizit in Hohe von 

2,353 Mrd.USS und 1986 ein Defi

zit von 1,275 Mrd.USS auf.

Die Verbesserung der Handelsbi- 

lanz im Jahre 1986 wurde auf die 

von der Regierung ergriffenen 

MaBnahmen zuriickgefuhrt, den 

Export zu ermutigen und die Im- 

porte zu beschneiden. (XNA, 8.9. 

u.17.9.87) -lou-

*(33)

Regeln fur die Uberwachung der 

Auslandsschulden erlassen

Nachdem im April 1987 die Zahl 

jener Gebietskorperschaften bzw. 

Institutionen, die im Ausland Kre- 

dite aufnehmen kdnnen, beschrankt 

worden war (vgl. C.a., April 1987, 

S.275), wurden jetzt provisorische 

Regeln fur die Statistik und die 

Uberwachung der Auslandsschul

den erlassen. Diese Regeln haben 

den Sinn, den Wildwuchs auf die- 

sem Gebiet zu beseitigen.

Die Regeln wurden vom Staatsrat 

bereits am 17.Juni 1987 genehmigt 

und wurden am 27.August 1987 

von der staatlichen Verwaltung fiir 

die Devisenkontrolle verkiindet.

Aus den 12 Artikeln dieser Regeln 

ergibt sich, daB die Volksrepublik 

eine Politik der Registrierung der 

Auslandsschulden betreibt. Der 

staatlichen Verwaltung fiir die De

visenkontrolle ist die Aufgabe 

iibertragen worden, Statistiken 

sowie ein Uberwachungssystem der 

Auslandsschulden zu errichten bzw. 

zu verbessern und die Zahlen zu 

veroffentlichen.

Zu den Auslandsschulden gehoren 

nach Art.3 Kredite internationaler 

Finanzinstitutionen, Kredite aus

landischer Regierungen, Kredite 

auslandischer Banken und sonstiger 

Finanzinstitutionen, Lief eranten- 

kredite, Kredite auslandischer Un- 

ternehmen, in auslandischer Wah- 

rung ausgestellte Schuldverschrei- 

bungen, internationales Finanz- 

leasing, sog. verzogerte Zahlungen 

(deferred payment), Schulden, die 

im Rahmen von Kompensations- 

geschaften direkt in Devisen zu- 

riickgezahlt werden, sowie Aus

landsschulden in anderen Formen. 

Die Devisenmittel, die im Ausland 

von Banken in China mit auslandi- 

schem Kapital sowie chinesisch- 

auslandischen Banken, die in China 

registriert sind, aufgenommen wer

den, werden nicht als Auslands

schulden verstanden. (XNA, 

27.8.87) -lou-

*(34)

Erster Kredit der Asiatischen Ent- 

wicklungsbank

Die China Investment Bank (CIB) 

wird einen Kredit in Hohe von 

100 Mio.USS von der Asiatischen 

Entwicklungsbank erhalten, der er- 

ste Kredit dieser Bank an die 

Volksrepublik.

Besondere Plane fiir die Verwen- 

dung des Geldes sind noch nicht 

entworfen worden. Doch ein Spre- 

cher der CIB erklarte, daB der 

Kredit dazu benutzt wurde, tech-


