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in der Landwirtschaft tatige Bevbl- 

kerung, ein Begriff, dem als Krite- 

rium die Beschaftigungsstruktur 

zugrunde liegt.

Die Schwierigkeit besteht darin, 

daB nicht durchweg ein Begriff be- 

nutzt worden ist. Unsere Uberprii- 

fung der Bevblkerungszahlen fur 

die drei provinzfreien Stadte hat 

ergeben, daB fiir diese in beiste- 

hender Tabelle der Wohnsitz als 

Kriterium zugrunde gelegt worden 

ist. Man kann alsodavon ausgehen, 

daB in der Tabelle fiir alle Provinz- 

einheiten die stadtische Bevblke- 

rung auf der Grundlage des Wohn- 

sitzes aufgefiihrt ist. -st-

Tabelle: STATISTIK UBER DIE 

STADTISCHE BEVOLKERUNG 

CHINAS 

(Stand: Ende 1985)

Zahl Zahl Gesamt-

Gebiet der der bevblk.

Stadte Haus- zahl

halte

(in Mio.)

China insges,. 324 53,51 211,87

Beijing 1 1,68 5,86

Tianjin 1 1,52 5,38

Hebei 12 1,97 7,35

Shanxi 10 1,51 6,38

Innere Mongolei 16 1,3 5,35

Liaoning 17 4,57 16,82

Jilin 12 1,86 7,27

Heilongj iang 16 2,72 10,62

Shanghai 1 1,97 6,98

Jiangsu 13 2,84 9,66

Zhejiang 11 2,02 6,93

Anhui 15 1,64 6,47

Fujian 10 1,02 4,3

Jiangxi 12 1,28 5,75

Shandong 19 4,66 18,48

Henan 18 2,12 8,82

Hubei 14 2,82 11,64

Hunan 20 2,1 8,39

Guangdong 17 2,84 11,9

Guangxi 11 1,17 5,35

Sichuan 19 3,83 15,18

Guizhou 6 1,06 4,88

Yunnan 11 1,17 5,39

Tibet 1 0,01 0,11

Shaanxi 8 1,31 5,4

Gansu 12 1,14 5,24

Qinghai 2 0,15 0,66

Ningxia 4 0,25 1,13

Xinjiang 15 0,98 4,18

Anmerkung: Ohne Taiwan.

Quelle: RMRB , 27.6. 86
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Uber den ’Vater' der chinesischen 

Atomwaffen

Mitte Juni 1986 wurde Deng Jiaxiary 

zum stellvertretenden Vorsitzenden 

des Komitees fiir Wissenschaft und 

Technik der Kommission fiir 

Riistungsforschung und -technik 

und fiir Riistungsindustrie ernannt 

(BRu , 8.7.86, S. 7-8). Der 62j ahrige 

Deng gilt als der 'Vater' der chine

sischen Atom-und der chinesischen 

Wasserstoffbombe. Kurz nach 1949 

kehrte er aus den USA mit einem Dok- 

tortitel der Purdue-Universitat in 

Physik nach China zuriick und wur

de dort in der Atomphysik- 

Forschung eingesetzt. Als im Jahre 

1958 das Forschungsinstitut fiir 

Atomwaffen gegriindet wurde, er- 

hielt Deng die Position des Leiters 

der Theorie-Abteilung . Seitdem be- 

schaftigte sich Deng vor allem mit 

der Entwicklung von Atomwaffen. 

Die Forschungen von Deng Jiaxian 

und seinen Kollegen miindeten am 

16.0ktober 1964 in der Ziindung der 

ersten chinesischen Atombombe. 

Drei Jahre spater, am 17.Juni 1967 

(BRu: September 1967), gelangen 

Deng und seinem Team die erfolgrei- 

che Testexplosion der ersten chine

sischen Wasserstoffbombe. Insge- 

samt leitete er 15 der 32 bisher von 

der VR China vorgenommenen Atom- 

bombentests. Fiir seine groBen Ver- 

dienste urn die Entwicklung der chi

nesischen Atomwaffen wurde Deng 

Jiaxian im September 1982 zum Voll- 

mitglied des XII. Zentralkomitees 

der KPCh gewahlt. -sch-

*(18)

Zivile Produktion der Verteidi- 

gungsindustrie

Nach Aussagen des Ministeriums fiir 

Feldzeugindustrie produzieren die 

Betriebe unter der Kontrolle des Mi

nisteriums zur Zeit "mehr als 700 

verschiedene Erzeugnisse fiir den 

zivilen Gebrauch in 16 Produkt- 

gruppen". Im Mittelpunkt der zivi

len Produktion stehen "Kameras, 

Kiihlschr anke, Waschmaschinen , 

Motorrader, Fahrrader und Nahma- 

schinen". Insgesamt macht der zi

vile Produktionsanteil zur Zeit 

rund ein Drittel des gesamten Pro- 

duktionswerts der Industrie aus. 

Bis 1990 wird der "Produktionswert 

der Produkte fiir den zivilen Ge

brauch. . . rund zwei Drittel der ge

samten Produktion ausmachen", die 

von der Feldzeugindustrie erstellt 

wird.

Eine der Voraussetzungen fiir die 

Produktionsumstellung wahrend 

der letzten fiinf Jahre war der Im

port von "140 Einheiten fortge- 

schrittener Technologic und Ausrii- 

stung einschlieBlich der Technolo- 

gie zur Motorradproduktion aus Ja

pan, der Kiihltechnik aus Italien, 

und der Technologic zur Herstel- 

lung von 36-t- und 20-t-Lkws aus 

den Vereinigten Staaten und der 

Bundesrepublik Deutschland". 

Gleichzeitig exportierte die Indu

strie Jagd- und Sportwaffen , chemi- 

sche Produkte, leichtindustrielle 

Produkte, Textilien und photoelek- 

trische Produkte im Werte von

100Mio.US$. (XNA, 30.06.86)-ma-
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Wang Meng neuer Kulturminister

Wang Meng, einer der fiihrenden 

Schriftsteller Chinas, wurde am 

25.Juni 1986 auf der 16.Sitzung des 

Standigen Ausschusses des VI.NVK 

zum neuen Kulturminister ernannt 

(RMRB, 26.6.86). Damit ist jetztof- 

fiziell bestatigt, woriiber seit Mo- 

naten spekuliert worden war. Wang 

Meng lost den bisherigen Kulturmi

nister Zhu Muzhi ab , der dieses Amt 

seit Mai 1982 bekleidete. Mit Wang 

Meng hat die VR China zum zweiten- 

mal einen prominenten Schriftstel

ler als Kulturminister. Der erste 

Kulturminister der VR China nach 

Griindung der Volksrepublik war 

der 1981 verstorbene Romancier Mao 

Dun, der dieses Amt bis 1964 inne- 

hatte.

Wang Meng wurde am 15.10.1934 im 

Kreis Nanpi in der Provinz Hebei 

geboren. Bereits im Alter von 13 

Jahren trat er der Kommunistischen 

Partei bei. Wang besuchte eine Bei

jinger Oberschule; nach deren Ab- 

solvierung betatigte er sich in der 

Jugendliga und schloB sich der 

kommunistischen Studentenbewe- 

gung an. Im Jahre 1953 begann er 

Romane zu schreiben. Sein erster 

Roman tragt den Titel "Lang lebe 

die Jugend" (Qingchun wansui). 

1956 folgte sein zweiter Roman 

"Friihlingsfest" (Chun jie). Der 

Durchbruch gelang ihm 1957 kurz 

vor der "Anti-Rechts-Kampagne" 

mit der langeren Kurzgeschichte 

"Der Neuankbmmling in der Organi- 

sationsabteilung" (Zuzhibu xinlai 

de qingnianren). Das Werk schil- 

dert die starre Denkweise, den For- 

malismus und Biirokratismus der 

Kader und erregte groBes Aufsehen. 

Von seiten der Partei wurde das 

Werk als "giftiges Unkraut" abge- 

lehnt und Wang Meng selbst als biir- 

gerliches Rechtselement kritisiert. 

Als Rechtsabweichler muBte er sich 

der "Reform durch Arbeit" unterzie- 

hen und in einem Beijinger Vorort 

kbrperliche Arbeit leisten.

Im Jahre 1961 wurde er rehabilitiert 

und konnte nach Beijing zuriick- 

kehren . Im September 1962 wurde er 

Dozent fiir zeitgenbssische Litera- 

tur an der Padagogischen Hoch- 

schule Beijing, obwohl er selbst nie 

eine Hochschule besucht hatte. In 

der folgenden Zeit erschienen meh- 

rere Romane, darunter "Nachtre- 

gen" (Yeyu) und "Augen" (Yan- 

jing). Da Wang Meng bald wieder 

Schwierigkeiten bekam, ging er En

de 1963 mit seiner Familie freiwillig 

nach Xinjiang. Dort lebte er bis 

1979 in einfachsten Verhaltnissen
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und lernte das Leben der Uiguren 

kennen. Vor allem lernte er Uigu- 

risch und iibersetzte uigurische Li- 

teratur ins Chinesische.

Nach seiner Riickkehr nach Beijing 

im Juni 1979 begann eine literarisch 

fruchtbare Phase fur Wang Meng. 

Erst jetzt wurde sein erster Roman 

"Lang lebe die Jugend" veroffent- 

licht. Mehrere seiner Werke erhiel- 

ten nationale Preise, darunter die 

Erzahlung "Das Wertvollste" (Zui 

baogui de, 1978). Es entstanden 

liber zehn Romane und Erzahlun- 

gen, u.a. "Augen der Nacht" (Ye de 

yan ), "Das dankbare Herz" und "Die 

Drachenschnur". In seinen Werken 

widmet er sich besonders der psy- 

chologischen Beschreibung seiner 

Charaktere; als einer der ersten 

fiihrte er die BewuBtseinsstrom- 

technik in die chinesische Literatur 

ein.

Auch offizielle Aufgaben wurden 

ihm iibertragen: 1981 wurde er 

Ratsmitglied des Chinesischen 

Schriftstellerverbandes, 1982 einer 

der Vizeprasidenten des Chinesi

schen PEN-Zentrums, 1983 Chefre- 

dakteur der wichtigen literari- 

schen Zeitschrift "Volksliteratur". 

Im Januar 1985 schlieBlich wurde er 

auf dem nationalen Schriftsteller- 

kongreB zum ersten Vizeprasiden

ten des Chinesischen Schriftsteller

verbandes gewahlt, womit er prak- 

tisch zum wichtigsten Literatur- 

funktionar wurde, zumal der Ver- 

bandsprasident Ba Jin aufgrund 

seines hohen Alters die Geschafte 

nicht mehr voll wahrnehmen kann .

Daneben wurden Wang Meng auch 

politische Ehren zuteil: 1982 wurde 

er als alternatives Mitglied und 

1985 als Vollmitglied ins ZK aufge- 

nommen. (Biograph. Daten nach: 

IS, April 1986)

Schon mit der Wahl Wang Mengs im 

September 1985 zum ZK-Vollmitglied 

konnte man ahnen, daB die Partei 

diesem Schriftsteller ihr Vertrauen 

schenkt, und zwar nicht ohne Ab- 

sicht. Wang Meng gilt als entschie- 

dener Verfechter des "Hundert-Blu- 

men-Kurses" in Literatur und 

Kunst. Insofern diirfte er auch das 

Vertrauen der meisten Schriftstel

ler genieBen. Wenn die Partei ihm 

jetzt das Amt des Kulturministers 

aufgebiirdet hat (wir wissen, daB 

Wang Meng sich lange geweigert 

hat, dieses Amt anzunehmen), dann 

in der tiberzeugung und Hoffnung, 

daB er - und vielleicht nur er - in 

der Lage ist, zwischen Partei und 

Schriftstellern integrierend zu wir- 

ken und das vorhandene MiBtrauen 

der Literaten und Kiinstler gegen- 

iiber der Partei abzubauen. Zwei- 

fellos ist Wang Meng - einst selbst 

ein Opfer orthodoxer Kulturpolitik - 

ein Garant fur die "Hundert-Blu- 

men-Politik". Allerdings weiB er 

auch, daB es politisch Grenzen

gibt. -st-

*(20)

Dritte Tagung der Gesellschaft fiir 

Wissenschaft und Technik

Vom 23. bis 27. Juni 1986 fand in Bei

jing unter Teilnahme von liber 2.000 

Delegierten, die insgesamt liber 

7Millionen Wissenschaftler und 

Techniker vertreten, die 3.Tagung 

der Chinesischen Gesellschaft fiir 

Wissenschaft und Technik statt. Auf 

der Tagung wurden die Schwer- 

punkte der Arbeit auf dem Gebiet 

der Wissenschaft und Technik sowie 

die Aufgaben innerhalb der nach- 

sten fiinf Jahre diskutiert. AuBer- 

dem wurde ein neuer President ge

wahlt. Der bisherige Prasident der 

Gesellschaft, Zhou Peiyuan, wurde 

durch den bekannten Atomforscher 

und bisherigen Vizeprasidenten der 

Gesellschaft Qian Xuesen abgeldst.

Auf der Eroffnungsversammlung 

sprach Politbiiromitglied und Mit

glied des Sekretariats der KPCh Hu 

Qili zu den Delegierten. Zunachst 

ging Hu Qili auf die Fortschritte 

ein, die in den vergangenen sechs 

Jahren erzielt worden sind (die 2. 

Tagung der Gesellschaft hatte 1980 

stattgefunden). Wissenschaft und 

Technik, so sagte er, seien eng mit 

dem wirtschaftlichen Aufbau ver- 

bunden und spielten eine groBe Rol

le beim Aufbau der sozialistischen 

materiellen und geistigen Zivilisa- 

tion. Seit 1949 habe es noch nie eine 

so gute Zeit fiir die Wissenschaft 

gegeben wie gegenwartig. Dennoch 

hoffe er auf den folgenden Gebieten 

auf weitere Anstrengungen:

1. Das Wissenschafts- und Tech- 

niksystem miisse weiter reformiert 

werden, Wissenschaft und Technik 

mliBten noch mehr dem wirtschaftli

chen Aufbau dienen und dazu bei- 

tragen, daB bis zum Ende dieses 

Jahrhunderts der Bruttoproduk- 

tionswert in Industrie und Land- 

wirtschaft vervierfacht werden 

kbnne. Dabei sei das Augenmerk be

sonders auf Energiequellen, Ver- 

kehrs- und Nachrichtenwesen sowie 

Rohmaterialien zu legen. AuBerdem 

solle den landlichen Gebieten groBe 

Aufmerksamkeit geschenkt werden, 

aber auch der wirtschaftlichen Ent

wicklung groBer, mittlerer und 

kleiner Betriebe. Dariiber hinaus 

durfen die Grundlagenforschung 

und die Entwicklung der Hochtech- 

nologie nicht vernachlassigt wer

den .

2. Wissenschaft und Technik hatten 

eine aktive Rolle beim Aufbau der 

geistigen Zivilisation zu spielen, 

indem sie gegen Unwissenheit, 

Aberglauben und Riickstandigkeit 

kampften. Die Gesellschaften fiir 

Wissenschaft und Technik aller 

Ebenen sollten sich der Gesell

schaft, insbesondere auf dem Lan

de, zuwenden und sich verstarkt um 

die Verbreitung wissenschaftlich- 

technischer Kenntnisse bemiihen.

3. Man solle an der Politik der 

"Hundert Schulen" festhalten, die 

Demokratie entfalten, die Einheit 

starken und den Wissenschaftsaus- 

tausch innerhalb Chinas und zwi

schen China und dem Ausland inten- 

sivieren . In der wissenschaftlichen 

Forschung und Diskussion sollten 

unterschiedliche Meinungen frei 

erbrtert werden. Bei Problemen in 

bezug auf den wirtschaftlichen Auf

bau, technische Entscheidungen 

und gesellschaftliche Entwicklun- 

gen sollten die Meinungen der Wis

senschaftler und Techniker gehort 

werden.

Die Parteikomitees und Regierungen 

aller Ebenen rief Hu Qili auf, die 

Arbeit der Gesellschaft fiir Wissen

schaft und Technik zu unterstiit- 

zen.

Der scheidende Prasident der Ge

sellschaft, Zhou Peiyuan, gab ei- 

nen Rechenschaftsbericht liber die 

vergangenen sechs Jahre und stell- 

te als die wichtigsten Aufgaben fiir 

die nachsten fiinf Jahre dreierlei 

heraus: 1. den Wissenschaftsaus- 

tausch intensivieren und dem wis

senschaftlichen Fortschritt dienen; 

2. der Wirtschaft dienen und fiir die 

Verbreitung von Wissenschaft und 

Technik sorgen; 3. das Wissen und 

die Begabung der Wissenschaftler 

zur Geltung kommen lassen und den- 

jenigen Wissenschaftlern dienen, 

die groBe Projekte in Angriff neh- 

men wollen (RMRB, 24.6.86).

Auch der Vorsitzende der Staatli- 

chen Kommission fiir Wissenschaft 

und Technik, Song Jian, sprach zu 

den Delegierten. Er kiindigte an, 

daB ein Gesetz zum Schutz akademi- 

scher Aktivitaten und der Gesell

schaften fiir Wissenschaft und 

Technik in Vorbereitung sei, an dem 

auch Wissenschaftler mitwirkten. 

Laut Song soil das Gesetz den wis

senschaftlichen Gesellschaften ei- 

nen offiziellen Status geben und ih- 

re Rolle sowie ihr Verhaltnis zur 

KPCh, zur Regierung und zur Wirt

schaft definieren. Das Gesetz wiirde 

diese Organisationen gegen Einmi- 

schung von auBen schiitzen und da- 

fiir garantieren, daB ihre Arbeit 

normal verlauft. Gegenwartig gibt 

es nach Angaben Song Jians in Chi

na 138 nationale Wissenschafts- 

gesellschaften und andere Organi

sationen mit einer Mitgliedschaft 

von 1,8 Millionen, die an die Gesell

schaft fiir Wissenschaft und Tech

nik angebunden sind (XNA, 26.6. 

86).

Der neue Prasident Qian Xuesen, 

der auf der AbschluBsitzung 

sprach, wies auf die Leistungen der 

alteren Wissenschaftlergeneration 

hin, die sich fiir die Modernisie-
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rung des Landes eingesetzt habe 

und Vorbild fur die jiingere Genera

tion sei (RMRB, 28.6.86). Am letzten 

Tag der Konferenz wurden auBer 

dem Prasidenten 14 Vizeprasidenten 

(darunter eine Frau) sowie der 

Standige AusschuB und das Sekre- 

tariat der Gesellschaft gewahlt 

(vgl. RMRB, 28.6.86).

Der Rede Hu Qilis (abgedruckt in 

RMRB, 27.6.86) kommt zweifellos die 

groBte Bedeutung aller Reden auf 

dieser Tagung zu. Sie brachte in 

bezug auf die Wissenschaftspolitik 

zwar keine neuen Inhalte, besta- 

tigte aber die Fortfiihrung des ge- 

genwartigen Wissenschaftskurses 

und setzte erneut die bekannten Ak- 

zente: Die Wissenschaft soil der Mo- 

dernisierung und dem wirtschaftli- 

chen Aufbau dienen. Dabei ist die 

Modernisierung nicht nur materiell 

zu verstehen, sondern auch gei- 

stig, d.h., durch die Verbreitung 

wissenschaftlicher Kenntnisse sol- 

len Aberglauben und Riickstandig- 

keit iiberwunden werden . -st-

*(21)

Erweiterung der Verwaltungs- 

kompetenz der Hochschulen

Der Staatsrat hat kiirzlich "Provi- 

sorische Bestimmungen liber die 

Verwaltungsaufgaben in der Hoch- 

schulerziehung" erlassen. Mit die

sen Bestimmungen sollen die Fuh- 

rung und Verwaltung des Staates in 

bezug auf die Hochschulerziehung 

gestarkt und reformiert und die 

Verwaltungskompetenz der Hoch

schulen erweitert werden, was als 

weiterer Schritt bei der Verwirkli- 

chung des ZK-Beschlusses hinsicht- 

lich der Reform des Erziehungssy- 

stems bezeichnet wird. Imeinzelnen 

regeln die Bestimmungen die fol- 

genden 8 Punkte (vgl. RMRB, 

4.6.86):

1) Selbstverwaltung: Unter der 

Voraussetzung, daB der staatliche 

Plan fur die Ausbildung von Fach- 

leuten erfiillt wird, kbnnen die 

Hochschulen in einem vom Staat 

festgelegten Verhaltnis dariiber 

hinaus mit anderen Abteilungen 

und Regionen Kurse durchfiihren 

sowie Studenten im Auftrag von Be- 

trieben und selbstzahlende Studen

ten ausbilden. Im Einklang mit den 

entsprechenden Bestimmungen des 

Staates kbnnen sie Studenten auf- 

nehmen und nicht qualifizierte Stu

denten abweisen. Sie fiihren die 

staatlichen Plane beziiglich der 

Stellenzuweisung ihrer Absolventen 

aus und konnen zusatzlich Absol

venten an einstellende Einheiten 

vermitteln.

2) Finanzen: Unter der Vorausset

zung , daB sie sparsam wirtschaften 

und das staatliche Finanzsystem 

respektieren, erhalten die Hoch

schulen die Kompetenz, ihre Finan

zen selbst zu verwalten. Sie kbnnen 

die ihnen zuerteilten Mittel ver- 

brauchen; Mehrausgaben werden 

ihnen nicht erstattet, und nicht 

verbrauchte Mittel kbnnen sie be- 

halten. Die Einnahmen, die sie von 

Betrieben fur die Ausbildung von 

Studenten, von selbstzahlenden 

Studenten, fur Fortbildungskurse 

und alle Arten von anderen Kursen 

sowie fur soziale, technische und 

sonstige Beratungsdienste erhal

ten, kbnnen sie gemaB den staatli

chen Bestimmungen fiir Entwick- 

lungsprojekte , die kollektive Wohl

fahrt und Pramien fiir Individuen 

verwenden.

3) Investitionen: Fiir Investitio- 

nen tragen die Hochschulen die Ver- 

antwortung selbst. Bei Bauvorha- 

ben kbnnen sie die Baubetriebe und 

die Bauplane selber auswahlen, so- 

fern der von den Aufsichtsbehbrden 

gebilligte Gesamtplan eingehalten 

wird. Unverbrauchte Mittel kbnnen 

aufbewahrt werden, Mehrausgaben 

werden nicht ersetzt.

4) Personalwesen: Die Hochschulen 

erhalten grbBere Vollmachten in be

zug auf die Kaderverwaltung . So- 

fern die Voraussetzungen der Ka

der, der Stellenplan und die Schrit- 

te fur ihre Auswahl eingehalten 

werden, kann der President der be- 

treffenden Hochschule die Ernen- 

nung und Entlassung des Vizepra

sidenten, des Verwaltungsperso- 

nals aller Ebenen sowie der Lehr- 

krafte und des iibrigen Personals 

vorschlagen.

5) Berufungen: Hochschulen, die 

dazu die Berechtigung haben, kbn

nen im Einklang mit den staatlichen 

Regelungen die Einstellungsanfor- 

derungen fur auBerordentliche Pro- 

fessoren ("associate professors", 

fu jiaoshou) selbst bestimmen, 

einige wenige auch die fiir Profes- 

soren. Ferner kbnnen sie die Diszi- 

plinen und Fachgebiete bestimmen, 

in denen der Magistertitel verlie

hen werden kann, und sie kbnnen 

zusatzliche Betreuer fiir Doktoran- 

den ernennen.

6) Lehre: Auf der Grundlage der 

staatlichen Erziehungspolitik und 

-richtlinien kbnnen die Hochschu

len ihre Dienstleistungen fiir die 

Gesellschaft ausweiten, ihre Lehr

plane und -programme festlegen, 

das Lehrmaterial auswahlen und 

ihre Lehrinhalte und -methoden re- 

formieren.

7) Forschung: Unter der Vorausset

zung , daB die vom Staat geforderten 

Forschungsaufgaben erfiillt wer

den, kbnnen die Hochschulen ihre 

Forschungsthemen selbst bestimmen 

und auch Auftragsforschung iiber- 

nehmen. Sofern keine Mehrkosten 

entstehen, kbnnen die Hochschulen 

auch selbst oder in Zusammenarbeit 

mit anderen Einheiten Forschungs- 

institute sowie Lehr- und Produk- 

tionsstatten errichten. Sie kbnnen 

von Betrieben finanzielle Hilfe in 

Anspruch nehmen und iiber deren 

Verwendung selbst entscheiden.

8) Austauschbeziehungen: Unter 

Einhaltung der entsprechenden 

staatlichen Gesetze kbnnen die 

Hochschulen eigene Austauschbe

ziehungen mit dem Ausland betrei- 

ben. Die ihnen fur diesen Zweck zur 

Verfiigung stehenden Mittel kbnnen 

sie fiir ins Ausland gehendes Perso

nal verwenden. Bestimmte, speziell 

dafiir berechtigte Hochschulen sind 

fur die politische Uberpriifung der 

ins Ausland zu entsendenden Mitar- 

beiter selbst verantwortlich.

In einem Kommentar zu den neuen 

Bestimmungen (RMRB, 4.6.86) heiBt 

es, die Hochschulen seien lange Zeit 

mit Verwaltungsmethoden verwal- 

tet worden und die Aufsichtsbehbr

den hatten eine ubermaBig starre 

Kontrolle ausgeiibt. Durch die neu

en Bestimmungen wurden die Hoch

schulen mehr Entscheidungsfrei- 

heit erhalten,. ihre Verwaltung 

wurde vereinfacht und Aufgaben 

delegiert. Es kame nun darauf an, 

die Entscheidungsgewalt gut zu de- 

legieren, was aber nicht bedeute, 

daB man den Dingen freien Lauf las- 

se und staatlicherseits nicht ein- 

schreite. Wie eine Hochschule funk- 

tioniere, hange letztlich von den 

Fahigkeiten ihrer Fiihrung ab. Mit 

der erweiterten Kompetenz steige 

auch die Verantwortung.

Die Kompetenzerweiterung der 

Hochschulen, so heiBt es weiter, sei 

eine vbllig neue Sache. Sicherlich 

wurden bei dieser Reform Probleme 

auftauchen; darauf miisse man vor- 

bereitet sein. Man diirfe aber nicht 

umkehren, sondern miisse die Rich- 

tung beibehalten und die Probleme 

Ibsen . Mit der Durchfiihrung der Be

stimmungen werde die Reform der 

Hochschulen und damit auch die Mo

dernisierung Chinas vorangetrie- 

ben.

Die Kompetenzerweiterung, die die 

Hochschulen aufgrund der neuen 

Bestimmungen erhalten, bezieht 

sich im wesentlichen auf die prakti- 

sche Verwaltungs- und Lehrtatig- 

keit. Sie bedeutet nicht etwa eine 

generelle Autonomie der Hochschu

len. Auch unter den neuen Bestim

mungen unterliegen die Hochschu

len der Kontrolle der Zentralbehbr- 

den. Der’ Hochschulsektor bleibt 

nach wie vor derjenige Bereich im 

chinesischen Bildungswesen, iiber 

den sich der Staat die unmittelbar- 

ste Kontrolle vorbehalt. -st-

*(22)

Mehr Institute zur Verleihung aka- 

demischer Titel berechtigt

Anfang Juni 1986 ging die 3.Sitzung 

des Staatsratkomitees fiir akademi- 

sche Titel zu Ende. Auf dieser Sit-
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zung wurde die Liste derjenigen 

Institutionen und Wissenschaftler, 

die zur Vergabe akademischer Titel 

bzw. zur Annahme von Doktoranden 

berechtigt sind, erweitert. Zu- 

gleich wurden neue Schwerpunkte 

fur die Arbeit gesetzt. Nach einge- 

hender Priifung sind jetzt 671 wis- 

senschaftliche Institute berech

tigt, den Doktortitel zu verleihen, 

und 1.797 Professoren sind berech

tigt, Doktoranden zu betreuen. Fiir 

den Magistertitel haben diese Be- 

rechtigung 2.045 Institute. Was die 

fachlichen und geographischen 

Schwerpunkte anbelangt, so wur

den relativ viele Institute in den 

angewandten Wissenschaften wie 

Wirtschafts-, Rechts- und Inge- 

nieurwissenschaften sowie Medizin 

ausgewahlt. In geographischer 

Hinsicht erhielten insbesondere In

stitute in den Grenzgebieten, zumal 

im Siidwesten und im Nordwesten, 

die Berechtigung, akademische Ti

tel zu vergeben (GMRB, RMRB, 

3.6.86). -st-

*(23)

MaBnahmen gegen UnregelmaBig- 

keiten bei den Hochschuleingangs- 

priifungen

Die Disziplinkontrollkommission 

des ZK der KPCh und die Staatliche 

Kommission fiir das Erziehungswe- 

sen haben kiirzlich - rechtzeitig vor 

den Hochschuleingangspriifungen - 

eine Zirkularnote liber die Aus- 

schaltung von UnregelmaBigkeiten 

bei diesen Priifungen an alle Ein- 

heiten auf Provinzebene geleitet. 

Darin werden diese aufgerufen, 

Disziplinkontrollgruppen einzu- 

richten, die UnregelmaBigkeiten 

bei den Aufnahmepriifungen zur 

Hochschule untersuchen und behan- 

deln sollen. Bekampft werden sollen 

solche unguten Praktiken wie Be- 

giinstigung , Schummelei und Betrug 

sowie Zugang durch die "Hinter- 

tiir". Einige brtliche Stellen, so 

heiBt es in dem Zirkular, vernach- 

lassigten ihre Pflichten bei der Ab- 

haltung der einheitlichen Aufnah- 

mepriifungen und lieBen Betriige- 

reien durchgehen oder beteiligten 

sich sogar daran. So komme es vor, 

daB Kader oder Lehrer von Mittel- 

schulen falsche Berichte liber die 

politisch-ideologische Einstellung 

der Priiflinge verfaBten oder daB 

das Personal an Krankenhausern 

die Ergebnisse der medizinischen 

Untersuchungen falsche. Haufig 

wurden auch die Eltern von Priiflin- 

gen oder erwachsene Priiflinge das 

Zulassungspersonal zu Essen ein

laden oder beschenken, urn auf die

se Weise EinfluB zu nehmen. An 

einigen Orten wurden dariiber hin- 

aus einfach die Quoten fiir solche 

Kandidaten erhbht, die auf Empfeh- 

lung, also ohne Priifung, zu einer 

Hochschule zugelassen werden. 

SchlieBlich gibt es auch Hochschu- 

len, die Schtiler mit nicht ausrei- 

chenden Zensuren aufnehmen, z.B. 

wenn sie sie im Auftrag fiir andere 

Einheiten ausbilden sollen (alsoof- 

fensichtlich, urn die Studiengebiih- 

ren zu kassieren), und auf diese 

Weise den staatlichen Zulassungs- 

plan unterminieren.

Im einzelnen enthalt das Zirkular 

folgende Bestimmungen:

- Alle Bewerber fiir eine staatlich 

anerkannte Hochschule miissen an 

der einheitlichen, vom Staat or- 

ganisierten Priifung teilnehmen. 

Die Priifungen miissen streng 

durchgefiihrt und durch Kontroll- 

gruppen beaufsichtigt werden, 

die UnregelmaBigkeiten ahnden 

sollen.

- Die Uberpriifung, Untersuchung 

und Einschatzung der Priiflinge 

hat genau zu erfolgen. Wer Fak- 

ten verheimlicht oder falscht, 

wird zur Verantwortung gezogen .

- Die Zulassung hat streng nach den 

von der Staatlichen Erziehungs- 

kommission festgelegten Regeln 

zu erfolgen. Alle Einheiten auf 

Provinzebene miissen Disziplin

kontrollgruppen einrichten, die 

die Durchfiihrung der Zulas- 

sungsbestimmungen und die Ein- 

haltung der Disziplin beaufsich- 

tigen.

- Die Hochschulen miissen die von 

der Staatlichen Erziehungskom- 

mission festgelegten Zulassungs- 

bestimmungen genau einhalten. 

ReformmaBnahmen miissen vorher 

von der Staatlichen Erziehungs- 

kommission gebilligt werden. Die 

Zulassungsplane des Staates 

diirfen nicht verandert werden. 

Hochschulen, die nicht in den Zu- 

lassungsplanen aufgefiihrt sind, 

diirfen ohne Berechtigung keine 

Studenten aufnehmen.

- Alle Betroffenen, die Priiflinge 

wie die Kader, miissen zur Ein- 

haltung der Disziplin erzogen 

werden.

(RMRB, 14.6.86; vgl. auch GMRB, 

14.6.86)

Die zunehmenden UnregelmaBigkei

ten bei den Hochschulaufnahmeprii- 

fungen erklaren sich daraus, daB 

alle Absolventen der Oberstufe re- 

gularer Mittelschulen einen Stu- 

dienplatz an einer regularen Hoch

schule begehren, aber nur eine re

lativ kleine Zahl zugelassen wird 

und daher die Zulassungsbedin- 

gungen erschwert sind. Ein Hoch- 

schulstudium verschafft Prestige 

und zumeist auch nach dem Studium 

eine gute Stellung; deshalb wird es 

jeglicher praktischen Tatigkeit 

vorgezogen. -st-

*(24)

Institute fiir chinesische Medizin

In Beijing wird zur Zeit die erste 

Hochschule Chinas fiir Akupunktur 

und Moxibustion aufgebaut. Das 

Beijinger Institut wird sich darauf 

spezialisieren, Mediziner aus dem 

In- und Ausland in Akupunktur, 

Moxibustion, Orthopadie und Trau- 

matologie auszubilden. Fiir jede 

dieser vier Fachrichtungen werden 

vorerst 15 Studenten aufgenommen. 

Da die neuen Institutsgebaude noch 

nicht fertiggestellt sind, werden 

die Studenten in der Chinesischen 

Akademie fiir traditionelle chinesi

sche Medizin studieren. Die neue 

Hochschule bietet auch Postgradu- 

ierten Studienmbglichkeiten . An sie 

angeschlossen ist ein Krankenhaus 

mit 500 Betten, an dem zusatzlich 

1.500 Patienten pro Tag ambulant 

behandelt werden kbnnen. Aku

punktur und Moxibustion, so heiBt 

es weiter, wiirden inzwischen bei 

iiber 300 Krankheiten angewendet, 

u.a. bei Gallensteinen, Malaria, 

Ruhr, Schizophrenic, Enzephalitis 

usw. (XNA, 20.6.86).

In Chengdu, der Hauptstadt der 

Provinz Sichuan, wird eine Akade

mie fiir traditionelle chinesische 

Medizin und medizinische Pflanzen 

eingerichtet. In Sichuan prakti- 

ziert ein Siebentel aller chinesi

schen Arzte fiir traditionelle Medi

zin und wachsen 70 Prozent aller 

Heilkrauter Chinas. Die Akademie 

soli bis zum Jahre 1988 fertigge

stellt sein und wird durch Zusam- 

menfassung aller Provinzinstitute 

fiir chinesische Heilkunde, Heil

krauter und Pflanzenkultur entste- 

hen (XNA, 27.6.86).

Die traditionelle chinesische Heil

kunde ist heute wieder stark im Auf- 

bau begriffen, doch bemiiht man 

sich, sie mit modernen wissen- 

schaftlichen Methoden zu erfor- 

schen. Der Vorteil der chinesischen 

Medizin ist, daB sie keine groBen 

Investitionen erfordert und bei der 

Behandlung keine Nebenwirkungen 

erzeugt. -st-

*(25)

Mongolistik in der VR China

Das Verhaltnis zwischen China und 

der Mongolischen Volksrepublik ist 

heikel und von zahlreichen Proble- 

men belastet (Naheres dazu C.a., 

Juni 1983, U 1). Wahrend Ulan Bator 

den Chinesen gegeniiber hbchst 

miBtrauisch ist und sich hinter dem 

Riicken seines Schutzherrn, der 

UdSSR, zu verstecken sucht, zeigt 

China strahlendes Lacheln und Ge- 

sten der Werbung. U.a. bekommt 

Ulan Bator aus China immer wieder 

zu hbren, was fiir ein groBes Volk 

die Mongolen doch seien und welch 

beeindruckende Geschichte sie auf- 

zuweisen hatten - nicht zuletzt in 

der Gestalt des (von der UdSSR ta- 

buisierten) Dschingis Khan!
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Ganz in diesem Sinne wirkt auch die 

chinesische Mongolistik, die For- 

schungszentren in der Inneren Mon

golei, in Beijing, Nanjing und Lan

zhou unterhalt. China bezeichnet 

sich selbst als eines der Mongoli- 

stik-Zentren der Welt. Derzeit gebe 

es liber fiinfzig Mongolistik-For- 

schungsorganisationen mit uber 500 

Wissenschaftlern, die seit 1979 

jahrlich etwa 500 wissenschaftliche 

Abhandlungen veroffentlicht ha- 

ben . Neben Geschichte , Archaologie 

und Literatur wiirden auch neue 

Bereiche wie Geschichte der Philo- 

sophie, Gesellschaftsideologie, 

Wirtschaft, Militarwissenschaft, 

Lokalgeschichte, Heilkunst und 

Volkskunst in die Forschungsarbeit 

einbezogen. Seit 1979 auch wurden 

fiinf Symposien abgehalten, an de- 

nen chinesische und auslandische 

Historiker teilnahmen und Abhand

lungen in Chinesisch, Mongolisch, 

Japanisch und Englisch lieferten.

Auch Linguistik und Schrift finden 

hohes Interesse, was die Gesamt- 

zahl von rd . 700 wissenschaftlichen 

Abhandlungen seit 1979 beweist. 

Inzwischen ist auch eine "Gramma- 

tik der modernen mongolischen 

Sprache" auf Chinesisch sowie ein 

Mongolisch-Chinesisches Worter- 

buch erschienen.

Im Bereich der Literatur wurden 

Studien zur "Geheimen Geschichte 

der Mongolen" sowie zu den Epen 

"Gesar" und "Jangar" herausgege- 

ben.

Die Archaologie hat sich auf Fund- 

statten in der Inneren Mongolei 

konzentriert und fand Uberreste des 

Hetao-Menschen aus der Altstein- 

zeit und Relikte der Hongshan-Kul- 

tur aus der Jungsteinzeit sowie 

Siedlungsreste aus der Bronzezeit 

in Erdusi und Chifeng.

1986 auch wurde eine Gesellschaft 

fiir das Studium der Kriegskunst 

Dschingis Khans und eine Gruppe 

fiir das Studium der mongolischen 

Wirtschaftsgeschichte gegriindet 

(BRu 1986, Nr.26, S.25). -we-

*(26)

Schulwesen in Tibet

Nach Informationen des stellvertre- 

tenden Direktors der regionalen Er- 

ziehungsbehorde Tibets verfiigt das 

Autonome Gebiet liber 3 Hochschu- 

len, 14 technische Schulen auf Se- 

kundarschulebene, 56 regulare Se- 

kundarschulen und 2.315 ortlich 

betriebene Grundschulen. Die Ge- 

samtzahl aller Schuler und Studen- 

ten betragt 146.000. Der Schwer- 

punkt der Erziehungsarbeit soil auf 

den Ausbau der Grundschulbildung 

gelegt werden. AuBerdem soli ver- 

starkt darauf geachtet werden , daB 

die tibetische Sprache im Unter- 

richt verwendet wird. Es sollen all- 

mahlich zwei Unterrichtssysteme 

eingefiihrt werden, eines in Tibe- 

tisch und eines in Chinesisch (Ra

dio Lhasa, 25.5.86, nach SWB, 

28.5.86).

Einer Xinhua-Meldung sind folgen- 

de Daten zu entnehmen: In Tibet 

gibt es 255 Schwerpunkt-Grund- 

und Mittelschulen mit 32.500 Schli- 

lern. Verpflegung, Kleidung und 

Unterkunft fiir diese Schiller stellt 

die Regierung, wahrend die iibri- 

gen Schiller eine Unterstiitzung er- 

halten, die die Regierung verdop- 

pelt hat. Tibet, so heiBt es, habe 

wahrend des 6. Fiinfjahrplans 

(1981-85) 270 Mio. Yuan fiir das Er- 

ziehungswesen ausgegeben,

2,72mal mehr als in der voraufge- 

gangenen Planperiode. 78% der Zu- 

wendungen seien fiir die Grund- und 

Mittelschulbildung verwendet wor- 

den. In den vergangenen fiinf Jah- 

ren, so wird weiter berichtet, hat- 

ten die Erziehungsbehorden 2.250 

Lehrer und Beamte fiir die Schulen 

ausgebildet, davon seien liber 60% 

Tibeter oder Angehbrige anderer 

Minderheiten. Zur Sprachsituation 

heiBt es, daB auf der Grundschule 

jetzt alle Facher in Tibetisch unter- 

richtet wiirden, wahrend Tibetisch 

auf den Hochschulen und Sekundar- 

schulen Pflichtfach ist (XNA, 30.5. 

86). Daraus ist zu folgern, daB auf 

den Mittel- und Hochschulen Chine

sisch generelle Unterrichtsspraehe 

ist. Auch hier sind jetzt offensicht- 

lich Bemiihungen im Gange, den Un- 

terricht in Tibetisch zu fbrdern. 

-st-
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Wirtschaftsgesetze

Im April 1986 verabschiedete die 

4.Tagung des V11. Nationalen 

Volkskongresses (NVK) die "Allge- 

meinen Vorschriften des Zivilgeset- 

zes". Ferner wurde das Gesetz zu 

Unternehmen mit ausschlieBlich 

auslandischer Kapitalbeteiligung 

angenommen. Zu Beginn des Jahres 

waren bereits die Bestimmungen 

liber den Zugang von Joint-Ven- 

ture-Erzeugnissen auf dem chinesi- 

schen Markt und Bestimmungen zum 

Devisenausgleich fiir diese Unter- 

nehmungen verabschiedet worden. 

Dariiber hinaus sind sog . "Registe

red Capital"-Vorschriften fiir Joint 

Ventures (equity und Kooperation) 

sowie 100%ig auslandische Unter

nehmen erstellt worden . Ferner wa

ren bereits im August des Vorjahres 

die Regelungen zur Priifung und Ge- 

nehmigung von Technologie- 

import-Vertragen, "die dem Gesetz 

vom 24.05.1985 liber das Verfahren 

bei Technologieimport-Vertr agen 

unterliegen", genehmigt wurden. 

Das heiBt, daB das "Regelungs- 

instrumentarium auf dem Gebiet des 

Wirtschaftsrechts" erheblich ver- 

vollstandigt worden ist.

Von besonderer Bedeutung war das 

Gesetz zu Unternehmen mit aus

schlieBlich auslandischer Kapital

beteiligung, das in der verdffent- 

lichten Fassung einen Enteig- 

nungsschutz vorsieht. Nur "bei 

Vorliegen besonderer Umstande, im 

bffentlichen Interesse und gegen 

angemessene Entschadigung in ei- 

nem rechtlichen Verfahren" sollen 

Enteignungen moglich sein. Ent- 

scheidungen fiber die Zulassung 

eines rein auslandischen Unterneh- 

mens sollen innerhalb von 90Tagen 

erfolgen. Die Registrierung und 

"Beantragung der Betriebserlaub- 

nis hat innerhalb von 30 Tagen nach 

der Errichtungsgenehmigung" zu 

erfolgen. (BfA/NfA, 26.06.86) -ma-

*(28)

Hu Yaobang vor deutschem Indu

strie- und Handelstag

Wahrend seines politischen Auf- 

enthalts in der Bundesrepublik 

Deutschland referierte der General- 

sekretar der Kommunistischen Par- 

tei Chinas, Hu Yaobang, vor dem 

Deutschen Industrie- und Han

delstag (13.Juni 1986) zu Fragen 

der wirtschaftlichen Beziehungen 

und der langfristigen Wirtschafts- 

kooperation zwischen China und 

Westeuropa, insbesondere Bundes

republik Deutschland.

Hu bewertete die Entwicklung der 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

zwischen China und den westeuro- 

paischen Landern als insgesamt 

"erfreulich". Speziell die deutsch- 

chinesischen Beziehungen haben 

sich fiir beide Seiten zufriedenstel- 

lend entwickelt. Das lasse sich an 

vier Aspekten belegen.

1. Der bilaterale Handel habe einen 

stetigen Aufstieg verzeichnet. 

"Seit Jahren ist die Bundesrepublik 

der grbBte Handelspartner Chinas 

in Westeuropa und nimmt im chine- 

sischen AuBenhandel nach Japan 

und den USA den dritten Platz ein." 

1985 erreichte das Handelsvolumen 

gut 3 Mrd .US$ (gegeniiber 1984 plus 

38,3%).

2. Sowohl die Bereiche der Koopera

tion als auch die Formen der Zusam

menarbeit seien ausgeweitet wor

den. Insgesamt existieren Verein- 

barungen iiber mehrere hundert 

Projekte, "u.a. auf den Gebieten 

Maschinenbau, Chemie, Baugewer- 

be, Kohle, Metallurgie, Leichtin- 

dustrie, Energiewirtschaft, Trans

port- und Verkehrswesen". Mit 

Blick auf die Formen der Koopera

tion sind sowohl "kooperative Pro- 

duktion, das Kompensationsge- 

schaft, Joint Ventures, die gemein- 

same Forschung und Entwicklung 

sowie die Zusammenarbeit durch




