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verstarken". Ohne Ausnahme miiB- 

ten all jene vor Gericht gestellt 

werden, die eine Straftat begangen 

hatten. Hu betonte: "Vor dem Gesetz 

sind alle Menschen gleich. Es darf 

keinesfalls zugelassen werden , daft 

es besondere Burger und besondere 

Parteimitglieder gibt, die nicht an 

die Gesetze gebunden sind ." -sch- 

*(15)

Anti-Nuklearwaffen-Bewegung in 

Xinjiang

Mitglieder der uigurischen Natio- 

nalitat haben erneut ein Ende der 

Atomtests im Autonomen Gebiet Xin

jiang gefordert. Einem Bericht der 

japanischen Nachrichtenagentur 

Kyodo zufolge verschickte ein "Ko- 

mitee der Bewegung von Uiguren fur 

eine atomwaffenfreie Zone in Xin

jiang" eine Erklarung an auslan- 

dische Organisationen in Beijing, 

in der neben einer Beendigung der 

Atomtests auch ein Abzug aller 

Atomwaffen aus Xinjiang gefordert 

wurde (Kyodo, 21.5.86, nachSWB, 

21.5.86). Dariiber hinaus wurde die 

Annullierung einer angeblichen. 

Vereinbarung verlangt, derzufolge 

radioaktive Materialien anderer 

Staaten in Xinjiang gelagert wer

den diirfen. Ob das Anti-Atom-Ko- 

mitee auch hinter den Demonstratio- 

nen von uigurischen Studenten in 

Urumqi, Beijing und Shanghai im 

Dezember 1985 stand (siehe C.a., 

Dezember 1985, U 15), ist nicht be- 

kannt.

Das Atomtestgelande Lop Nor in Xin

jiang ist seit 1964 der Schauplatz 

von mindestens 28 chinesischen 

Atomversuchen gewesen. Die mei- 

sten dieser Atomtests, deren 

Sprengkraft zwischen 20Kilotonnen 

und 4 Megatonnen lag, wurden 

oberirdisch durchgeftihrt: in der 

Luft, auf Tiirmen und am Boden. Ftir 

unterirdische Atomversuche gibt es 

in Lop Nor horizontale Tunnels und 

vertikale Schachte. Das Atomtest

gelande ist insgesamt mehr als 

100.000 qkm groB, und das dazuge- 

hbrige StraBennetz umfaBt allein 

uber 2.000 km. -sch-

*(16)

Uber 16 Millionen Rentner

Nach Angaben des Zentralen Stati- 

stischen Amts betrug die Zahl der 

Rentner Ende 1985 16,37 Millionen, 

d.h. rund 10% der gegenwartig im 

staatlichen Sektor tatigen Arbeiter 

und Angestellten. Der Staat zahlte 

1985 insgesamt 14,5 Milliarden 

Yuan an Renten, d.h. 886 Yuan RMB 

pro Rentner (laut XNA, 12.5.86: 

935 Yuan RMB). -sch-

*(17)

Schwere Handgreiflichkeiten zwi

schen afrikanischen und chinesi

schen Studenten

An der Universitat Tianjin kam es in 

der Nacht vom 25. zum 26.Mai 1986 

zu schweren handgreiflichen Aus- 

einandersetzungen zwischen meh- 

reren hundert chinesischen Studen

ten und einer kleinen Gruppe von 

auslandischen, vor allem afrikani

schen Studenten . AnlaB ftir die Aus- 

einandersetzungen war eine offen- 

bar gerauschvolle Feier von afri

kanischen Studenten zum 23.Griin- 

dungstag der Organisation fur 

Afrikanische Einheit in der Mensa 

der Universitat. Um gegen die Stb- 

rung ihrer Nachtruhe durch die Mu- 

sik zu protestierten, zogen gegen 

Mitternacht zwischen 300 und 500 

chinesische Studenten zur Mensa 

und belagerten sie. Die chinesi

schen Studenten und die von ihnen 

eingeschlossenen 18 auslandi

schen, zumeist afrikanischen Komi- 

litonen bewarfen sich in der Folge 

gegenseitig mit Flaschen, Steinen 

und Ziegeln. Im Verlauf der Tat- 

lichkeiten wurden zwei chinesische 

Studenten schwer und drei afrika

nische Studenten leicht verletzt. 

Erst urn ftinf Uhr morgens beendeten 

Polizeieinheiten die Scherben- 

schlacht. Die auslandischen Stu

denten wurden von der Polizei so- 

fort vom Universitatsgelande ent- 

fernt und fur fiinf Tage in einem 

Tianjiner Hotel festgehalten. In 

den darauffolgenden Tagen schlos- 

sen sich friedliche Proteste sowohl 

von seiten der chinesischen als 

auch von seiten der afrikanischen 

Studenten an. Chinesische Beamte 

machten zwei afrikanische Studen

ten ftir den Ausbruch der Tatlich- 

keiten verantwortlich. Wiederholt 

wurde von chinesischer Seite be- 

tont, daB rassistische Vorurteile 

keinesfalls die Ursache der Aus- 

einandersetzungen darstellten. 

Dies wurde von seiten der beteilig- 

ten afrikanischen Studenten be- 

stritten, die sich in China diskri- 

miniert fiihlen. (AP, 26.5.86, in: 

FAZ, 27.5.86; FEER, 5. u. 19.6.86)

Auseinandersetzungen zwischen 

Chinesen und Afrikanern in der VR 

China hat es in der Vergangenheit 

bereits mehrfach gegeben. Das Aus- 

maB der Feindseligkeiten und die 

Tatsache, daB sich zusammen mit 

den in der Mensa eingeschlossenen 

Studenten ein auslandischer Jour

nalist bef and, werden zu der beson- 

deren Publizitat dieses Failes ent- 

scheidend beigetragen haben. Das 

Verhaltnis zwischen Chinesen und 

Afrikanern ist u.a. aufgrund der 

sehr unterschiedlichen Lebensart 

und eines deutlichen chinesischen 

Uberlegenheitsgefiihls vergleichs- 

weise schwierig. -sch-

*(18)

Letzter Band der chinesischen Aus- 

gabe des Gesamtwerks von Marx und 

Engels erschienen

Mit dem Erscheinen von Band 50 der 

chinesischen Ausgabe der Marx/ 

Engels-Werke (MEW) liegt nun das 

Gesamtwerk der beiden deutschen 

Revolutionare in chinesischer 

Sprache vor. Damit sind die liber 

30jahrigen Ubersetzungsarbeiten 

an diesem wohl umfangreichsten 

iibersetzungsprojekt in der Ge- 

schichte der VR China abgeschlos- 

sen worden. Die chinesische Ausga

be umfaBt insgesamt 3,2 Milliarden 

Schriftzeichen und beruht primar 

auf der zweiten russischen Ausga

be, wobei bei der Uberarbeitung auf 

die deutsche Ausgabe zuriickge- 

griffen wurde. Der erste Band der 

chinesischen MEW-Ausgabe war 

1956 erschienen. Seitdem sind ins

gesamt mehr als 4,3 Millionen Bande 

verkauft worden . (RMRB,6.5. 1986) 

-sch-

KULTUR
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*(19)

GrbBere Autonomie fur wissen- 

schaftliche Institute

Der Staatsrat hat kiirzlich "Provi- 

sorische Bestimmungen liber die Er- 

weiterung der Selbstverwaltung 

wissenschaftlicher Forschungsor- 

gane" verkiindet. Danach kbnnen 

Forschungsinstitutionen unter der 

Voraussetzung, daB sie die ihnen 

vom Staat aufgetragenen Aufgaben 

erfiillen, wissenschaftliche und 

technische Projekte fur andere Auf- 

traggeber durchfiihren. Auf der 

Grundlage der Selbstbestimmung 

und des gegenseitigen Nutzens kbn- 

nen sie mit Betrieben , Planungsein- 

heiten oder Hochschulinstituten zu- 

sammenarbeiten oder Gemein- 

schaftsprojekte durchfiihren. Sie 

diirfen auch gesetzlich Profit ma- 

chen, wenn sie, vertraglich gere- 

gelt, anderen Einheiten technologi- 

sche Neuerungen zur Verfiigung 

stellen.

In den Bestimmungen wird auch ge- 

regelt, daB der Institutsdirektor 

die Verantwortung fur die For- 

schungsarbeit und die Verwaltung 

des Instituts tragt. Er wird von hb- 

herer Stelle fur eine festgesetzte 

Amtsperiode ernannt, kann sich 

seinen Stellvertreter aber selbst 

wahlen, wobei er nur die Zustim- 

mung der Aufsichtsbehbrde einho- 

len muB. Beide Posten kbnnen nach 

Ablauf einer Amtszeit verlangert 

werden. Die Autonomie der For- 

schungsinstitute geht sogar so 

weit, daB sie freie Hand bei Einstel- 

lung und Entlassung von Personal 

haben. Diejenigen Institute, die 

vom Staat finanziert werden, miis- 

sen allerdings den Stellenplan ein-
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halten , wahrend Institute, die sich 

selbst finanzieren, vbllig frei ent- 

scheiden kbnnen, wieviele Leute sie 

einstellen bzw. entlassen. Perso

nal soil mit einer Probezeit einge- 

stellt werden und kann innerhalb 

der Probezeit wieder entlassen wer

den .

Auch in bezug auf die Verwendung 

der Mittel haben die Institute mehr 

Freiheit, insbesondere bei den ei- 

genen Einkunften, die derzeit ein- 

kommensteuerfrei sind (GMRM, 

9.5.86; s.a. RMRB, 9.5.86).

In vielen Instituten wird die grbBe- 

re Autonomie schon seit langerem 

ausprobiert (vgl. dazu C.a., 

1984/5, U23; 1984/6, U24). Der 

nunmehr offiziell gewahrte grbBere 

Entscheidungsrahmen der Institute 

soli der Forschung neue Finanz- 

quellen bffnen , die Forschung bele- 

ben, den Forschungsbetrieb effi- 

zienter machen und die wissen- 

schaftlich-technischen Ergebnisse 

Schneller an die Verbraucher brin- 

gen. -st-

*(20)

Chinesisches Forschungszentrum 

fur Tibetstudien gegriindet

Am 20. Mai 1986 wurde in Beijing das 

Chinesische Forschungszentrum ftir 

Tibetstudien (Zhongguo Zangxue 

Yanj iu-Zhongxin ) eingeweiht. Auf- 

gabe des neuen Zentrums soil es 

sein, Probleme der Geschichte Ti- 

bets sowie Gegenwartsprobleme Ti- 

bets zu untersuchen , die Forschung 

in bezug auf Tibet zu koordinieren , 

Quellenmaterial zu sammeln, Aus- 

tausch mit Tibet wissenschaftlern 

im Ausland zu pflegen usw. Wie es 

heiBt, soil die Forschung "die Ein- 

heit des Vaterlandes bewahren", 

"die Freundschaft und Solidaritat 

zwischen den verschiedenen Natio- 

nalitaten fbrdern" und "dem Aufbau 

der 'beiden Zivilisationen ' des Va

terlandes dienen". AuBerdem wird 

darauf hingewiesen, daB in den 

letzten Jahren in China auf regio- 

naler Ebene sowie von verschiede

nen Behbrden mehrere Forschungs- 

organe fur Tibetstudien errichtet 

worden seien und daB in einschla- 

gigen Kreisen die Auffassung beste- 

he, mit der Errichtung des neuen 

Forschungszentrums solle die iiber- 

ragende Stellung Chinas auf dem 

Gebiet der Tibetstudien voll zur 

Geltung gebracht werden (RMRB,

21.5.86).

Die hinter der Griindung stehende 

politische Absicht ist nicht zu ver- 

kennen: Die Zentrale mbchte einer 

mbglichen Verselbstandigung der 

Tibetforschung, die unter Umstan- 

den auch politische Folgen haben 

kbnnte, vorbeugen. Aus diesem 

Grunde ist das neue Forschungszen

trum auch in Beijing und nicht in 

Lhasa angesiedelt. -st-

*(21)

Anfange der chinesischen Schrift 

2000 Jahre friiher?

Archaologen der Provinz Shaanxi 

meinen, die Entdeckung des Jahr- 

hunderts gemacht zu haben: 25km 

westlich von Xi'an haben sie kiirz- 

lich mit winzigen Schriftzeichen be- 

schriftete Orakelknochen gefun- 

den , deren Alter sie auf 5.000 Jahre 

schatzen. Inschriften auf Orakel

knochen sind die altesten bisher in 

China gemachten Schriftfunde. Die 

ersten Orakelknochen wurden 1899 

in Xiaotun in der Provinz Henan ge- 

funden; ihr Alter wird mit 3.000 

Jahren angegeben. Auf den jiingst 

gefundenen Orakelknochen hat man 

etwa zehn einzelne Schriftzeichen 

identifiziert. Zwar ist man sich 

liber die Bedeutung der winzigen 

Schriftzeichen noch nicht im kla- 

ren , aber wie es heiBt, sollen sie so 

gut geschrieben sein, daB man auf 

ein fortgeschrittenes kulturelles 

Stadium schlieBen muB. Sollte sich 

die These liber das geschatzte Alter 

der Orakelknochen bewahrheiten, 

wurde das bedeuten , daB die chine

sische Schrift bereits urn 3.000 

v.Chr. entwickelt war (XNA,

1.5.86).  -st- 

*(22)

2.500 Jahre altes Grab gebffnet

Anfang Mai 1986 haben chinesische 

Archaologen im Kreis Fengxiang in 

der Provinz Shaanxi, rund 140km 

westlich von Xi' an , das grbBte Grab 

aus dem Alterum, das in diesem 

Jahrhundert in China gefunden 

wurde, gebffnet. Seit der Entdek- 

kung der unterirdischen Tonarmeen 

in der Nahe des Grabhiigels des er

sten chinesischen Kaisers Qin 

Shihuang bei Xi' an im Jahre 1974 ist 

dies der wichtigste archaologische 

Fund. Die Archaologen sind der 

Auffassung, daB das Grab dem Her

zog Jing des Staates Qin gehbrte, 

der den Staat von 577-537 v. Chr. 

regierte. Die Herzbge von Qin waren 

die Vorlaufer des Reichseinigers 

Qin Shihuang. Die Ausgrabungen in 

Fengxiang, das fast 300 Jahre lang 

Hauptstadt des alten Staates Qin 

war, begannen im Jahre 1976. Bis

her hat man in der Gegend 43 Qin- 

Graber gefunden, darunter 13 von 

Qin-Herrschern. Das Grab des Her

zogs Jing hat die Form einer umge- 

kehrten unterirdischen Pyramide, 

die oben 60 Meter und unten 40 Meter 

miBt. In dem Grab entdeckte man 

auBer der Grabkammer des Herzogs 

liber 180Sarge von Skiaven, die als 

Opfergaben mit dem Herzog beerdigt 

wurden. Ob wohl das Grab bereits in 

der Tang- und Song-Dynastie aus- 

geraubt wurde, hat man jetzt noch 

liber 2.000 Grabbeigaben aus Gold, 

Bronze, Eisen, Jade und Stein ge

funden. Die Auswertung der Funde 

wird noch lange Zeit in Anspruch 

nehmen. Aber schon jetzt lassen 

sich zwei fiir die Archaologie be- 

deutsame Entdeckungen nennen. 

Zum einen glauben die Experten, 

daB die Grabfunde den Beweis er- 

bracht haben , daB die Bewohner des 

Staates Qin Han-Chinesen und nicht 

Angehbrige einer Minderheit aus 

dem westlichen Teil des heutigen 

Chinas waren. Die Herkunft der 

Qin-Bewohner war bisher in der 

Wissenschaft umstritten . Zum ande- 

ren zeugen die Grabfunde von einer 

ziemlich hochentwickelten Technik 

der Metallverarbeitung. Insbeson

dere die aus Eisen gefertigten Ge- 

genstande, so heiBt es, widerlegten 

die These von einem niedrigen Pro- 

duktionsniveau des Staates Qin. 

Daraus ergibt sich fiir einige Ar

chaologen die Notwendigkeit, die 

bisher giiltige These, daB aufgrund 

der Schwache des Skiavensystems 

im Staate Qin die Sklavenhalterge- 

sellschaft durch die Feudalgesell- 

schaft abgelbst worden sei, neu zu 

iiberpriifen (GMRB, 28.4.86, 2.5.86,

3.5.86, 4.5.86, 24.5.86; XNA,

2.5.86, 4.5.86, 10.5.86, 22.5.86). 

-st-

*(23)

Papier in China friiher hergestellt, 

als bisher angenommen

Chinesische Experten glauben, daB 

das alteste Papier etwa 100 Jahre 

friiher, als bisher angenommen, 

hergestellt wurde. Das von Archao

logen in Jinta und Dunhuang in 

Nord westchina ausgegrabene Pa

pier wird nach wissenschaftlichen 

Untersuchungen auf die Periode 

zwischen 71 und 21 v.Chr. datiert. 

Bislang gait als Datierung fiir das 

friiheste Papier die Zeit zwischen 89 

n.Chr. und 105 n.Chr. (XNA,

20.5.86). -st- 

*(24)

Strategic fiir die kulturelle Ent

wicklung Shanghais

Im Mai 1986 fand in Shanghai eine 

fiinftagige Konferenz mit Vertretern 

aus dem Kulturleben, fiihrenden 

Politikern und Theoretikern statt, 

auf der es darum ging , eine Strate

gic fiir Shanghais kulturelle Ent

wicklung zu entwerfen. Es handelt 

sich urn die erste Konferenz dieser 

Art in der Geschichte der Stadt. 

Shanghai gilt in erster Linie als 

Handels-und Industriestadt, wah

rend seine kulturelle Bedeutung 

heute im allgemeinen nicht beson- 

ders hoch eingeschatzt wird. Dies 

soil sich nun andern; Shanghai 

mbchte in kultureller Hinsicht wie

der eine fiihrende Rolle spielen und 

seine Sonderstellung als Schmelzti- 

gel westlicher und chinesischer 

Kultur wiederbeleben, diees im An- 

schluB an die Bewegung des 4.Mai, 

also in den zwanziger und dreiBiger 

Jahren bis Kriegsbeginn, innehat- 

te.

Die Konferenz war gut vorbereitet 

worden: liber 400 Spezialisten hat- 

ten zuvor Untersuchungen und Be-
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fragungen liber die Geschichte und 

den gegenwartigen Stand der kultu- 

rellen Entwicklung Shanghais an- 

gestellt und etwa 100 Artikel und 

Berichte verfaBt, auf deren Grund- 

lage sie "Empfehlungen zur Formu- 

lierung einer Strategic der kultu- 

rellen Entwicklung Shanghais" 

vorlegten. Diesen Empfehlungen 

zufolge soli Shanghai zu Beginn der 

neunziger Jahre eine Stadt mit einer 

modernen Zivilisation, einer na- 

tiirlichen und kulturellen Umge- 

bung voller Vitalitat und einem 

vielseitigen, gut verteilten Netz 

kultureller Einrichtungen aller 

Stufen sein. Es soli ein Zentrum fur 

qualitativ gute, alle Sparten um- 

fassende geistige Produkte sein, 

soil liber ein groBes Kontingent von 

Kulturarbeitern verfiigen, die ein 

hohes Niveau und Kenntnisse sowohl 

liber chinesische als auch liber 

auslandische Kultur haben. 

SchlieBlich soil die Stadt eine fur 

den kulturellen Austausch giinstige 

Atmosphare haben (GMRB, 15.5.86).

Im Vordergrund standen jedoch we- 

niger die technischen Fragen des 

Ausbaus der kulturellen Infra- 

struktur Shanghais als vielmehr 

inhaltliche Probleme. Die Diskus- 

sionen drehten sich hauptsachlich 

um das Problem westlicher Kultur- 

einfliisse. In diesem Zusammenhang 

wurde darauf hingewiesen , daB der 

kulturelle Austausch mit dem Aus- 

land in Shanghai eine lange Tradi

tion habe und die Stadt schon immer 

eine hervorragende Rolle im Absor- 

bieren der Weltkultur gespielt ha

be. Nach vorherrschender Meinung 

will man offensichtlich an diese 

Tradition wieder ankniipfen und 

Shanghai zu einem Knotenpunkt ma- 

chen, von dem auslandische wis- 

senschaftliche und kulturelle Er- 

rungenschaften libernommen und 

von dem aus chinesische wissen- 

schaftliche und kulturelle Leistun- 

gen in die Welt verbreitet werden. 

Shanghai soil also in kultureller 

Hinsicht ein Mittler zwischen China 

und der Welt sein .

Wie aus einer Zusammenfassung der 

in den Diskussionen geauBerten un- 

terschiedlichen Ansichten hervor- 

geht (GMRB, 24.5.86), waren die 

Befiirworter einer modernen Kultur 

unter EinschluB westlicher Einfltis- 

se in der Uberzahl, wahrend die Or- 

thodoxen, die kulturelle Einfliisse 

des Auslands ablehnen, eine Min- 

derheit bildeten. Die Orthodoxen 

(jingpai) mbchten auslandischen 

EinfluB nur auf Wissenschaft und 

Technik beschrankt wissen. Demge- 

geniiber vertritt die Partei der "Mo- 

dernisierer" (haipai) die Meinung, 

daB die Modernisierung nicht nur 

die Reform der Wirtschaft umfassen 

dtirfe , sondern dariiber hinaus eine 

Reform der Kultur und Gesellschaft 

beinhalten mlisse. Die bei der der- 

zeitigen Wirtschaftsreform auftre- 

tenden Hindernisse in Form von al- 

ten Gewohnheiten , alten Werten , al- 

ten Auffassungen und anderen 

nichtwirtschaftlichen Faktoren, so 

argumentieren die Vertreter dieser 

Partei, zeigten deutlich, wie ak

tuell und dringend notwendig die 

Reformierung der traditionellen 

chinesischen Kultur sei. Viele kul

turellen Werte Chinas wiirden nicht 

zu einem modernen, auf der Waren- 

wirtschaft basierenden Wirt- 

schaftssystem passen, z.B. die Ab- 

geschlossenheit nach auBen, das 

patriarchalische System, Ableh- 

nung des Wettstreits, Autoritats- 

glaubigkeit sowie Mangel an 

Gleichheitsideologie und freier 

Wahl. Die Warenwirtschaft erforde- 

re Chancengleichheit und Konkur- 

renz. Fur die Strategic der kultu

rellen Entwicklung sei es daher 

wichtig, diejenigen Seiten der tra

ditionellen Kultur, die nicht mit der 

modernen Wirtschaft zu vereinba- 

ren sind, zu reformieren. Auf kei- 

nen Fall dtirfe man die Wirtschafts

reform als rein technische Reform 

ansehen, sonst wurde sie isoliert 

durchgeflihrt werden, ohne daB die 

Gesellschaft sie psychisch verar- 

beite.

Die Argumentation der Modernisie- 

rer ist nicht so zu verstehen, daB 

die traditionelle chinesische Kultur 

durch die westliche Kultur ersetzt 

werden soil. Eine umfassende Mo

dernisierung beinhaltet fur sie al- 

lerdings auch die Ubernahme aus

landischer Kultureinfliisse. Aus- 

drticklich wenden sich die Moderni- 

sierer bei der Ubernahme westlicher 

Errungenschaften gegen die Uber- 

betonung von Wissenschaft und 

Technik und die Negierung von Gei- 

stes- und Sozialwissenschaften so

wie gegen das Ubergewicht der 

Klassik und die Ablehnung des Zeit- 

genbssischen. Fur viele von ihnen 

befindet sich die traditionelle Kul

tur Chinas in einer Krise; sie sehen 

die Notwendigkeit, die traditionel

le Kultur neu zu iiberdenken und 

das Verhaltnis zwischen chinesi- 

scher und auslandischer Kultur neu 

zu definieren. Dabei verweisen sie 

auf die Tradition Shanghais, das 

seit seiner Offnung nach dem Opi- 

umkrieg ein Ort war, an dem chine

sische und westliche Kultur mitein- 

ander verschmolzen . In der neueren 

Geschichte Chinas habe Shanghai 

stets eine Sonderstellung innege- 

habt, indem es sich nach auBenge- 

bffnet und eine wichtige Rolle bei 

der Ubernahme auslandischer Kul- 

tureinfliisse gespielt habe.

Die Vertreter einer umfassenden 

Modernisierung mbchten nun diese 

Rolle Shanghais, d.h. seine Son

derstellung als Mittler zwischen 

chinesischer und auslandischer 

Kultur, wiederbeleben. Sie wollen 

Shanghai zu einer "Metropole der 

Weltkultur" machen , die nach innen 

und auBen zugleich offen ist. Sie 

sehen darin eine Chance, daB 

Shanghai auf kulturellem Gebiet 

seinen alten Ruf zurtickgewinnt; 

Voraussetzung dafiir sei allerdings 

eine stabile, aufgeklarte und tole- 

rante Kulturpolitik. -st-

*(25)

Schriftsteller fordern Legalisie- 

rung des Doppel-Hundert-Kurses

Aus AnlaB der Formulierung des 

Mottos "LaBt hundert Blumen blu- 

hen, laBt hundert Schulen mitein- 

ander wettstreiten" vor dreiBig 

Jahren veranstaltete die Volkszei- 

tung im Mai ein Symposium mit pro- 

minenten Schriftstellern. Auf dem 

Symposium wurde die Bedeutung des 

"Doppel-Hundert-Kurses" fiir die 

Entwicklung der zeitgenbssischen 

chinesischen Literatur gewiirdigt 

und Befriedigung liber die Entwick

lung seit Ende 1978 geauBert. Die 

Schriftsteller betonten, daB der 

"Doppel-Hundert-Kurs" fiir die 

Schaffung einer sozialistischen 

Kultur mit chinesischen Merkmalen 

und die Anhebung des wissen- 

schaftlichen und kulturellen Ni- 

veaus des chinesischen Volkes not

wendig sei. Zugleich klang aber 

auch die Sorge an, der Grundsatz 

der hundert Blumen kbnne wieder 

verfalscht oder abgeschafft wer

den. Aus diesem Grunde forderten 

die Schriftsteller eine gesetzliche 

Garantie des "Doppel-Hundert-Kur

ses" (RMRB, 26.5.86, S.7).

Zu dieser Forderung ist zu sagen, 

daB eine Legalisierung der "Hun

dert Blumen" noch keine Garantie 

fiir kunstlerische Freiheit ist. Wenn 

politische Machthaber es wollen, 

kbnnen sie gesetzliche Bestimmun- 

gen umgehen, und selbst wenn sie 

sich formal an den Grundsatz hiel- 

ten, so hatten sie immer noch die 

Mbglichkeit, ihn in ihrem Sinne 

auszulegen. Gerade dies hat das 

wechselvolle Schicksal der "Hun

dert Blumen" in den vergangenen 

dreiBig Jahren gezeigt. -st-

*(26)

DreiBig Jahre "LaBt hundert Blumen 

bliihen"

Im Mai 1986 wurde in China der Ent- 

stehung der sog. "Doppel- 

Hundert-Richtung" (shuangbai 

fangzhen) gedacht, die vor genau 

dreiBig Jahren unter dem Schlag- 

wort "LaBt hundert Blumen bliihen, 

laBt hundert Schulen miteinander 

wettstreiten" von der KPCh propa- 

giert wurde und seitdem in den un- 

terschiedllChsten Auslegungen das 

kulturelle und gesellschaftliche 

Leben Chinas beeinfluBt hat. In 

mehreren aus diesem AnlaB erschie- 

nenen Artikeln wird die Entste- 

hungsgeschichte der "Hundert Blu

men" und "Hundert Schulen" bis in 

alle Einzelheiten aufgezeichnet, 

was insofern von Bedeutung ist, als 

dies bisher in China in dieser Form 

nicht geschehen ist und nicht alle
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fur diesen Komplex relevanten Do- 

kumente veroffentlicht sind.

In diesem Zusammenhang auf- 

schluBreich ist ein historischer 

Riickblick von Lu Dingyi, den die 

Guangming-Zeitung am 7.5.1986 

abdruckte. Lu Dingyi - heute ein 

alter, kranker Mann (sein Bericht 

tragt das Datum des 19.4.86 und 

wurde im Krankenhaus verfaBt) - 

war als Chef der Propagandaabtei- 

lung des ZK eine der Schliisselfigu- 

ren in den Geschehnissen vor drei- 

Big Jahren. Er weist darauf hin, 

daB die Schlagworte "LaBt hundert 

Blumen bliihen" und "LaBt hundert 

Schulen miteinander wettstreiten" 

nicht gleichzeitig entstanden sei- 

en. Das erste Schlagwort habe Mao 

Zedong bereits 1950 gepragt, und 

zwar in Hinblick auf die Beijing- 

Oper. Als es urn die Frage ging, ob 

man die Beijing-Oper in ihrer tra- 

ditionellen Form iibernehmen oder 

sie reformieren solle , habe Mao furs 

Theater das Motto aufgestellt: 

"LaBt hundert Blumen bliihen, das 

Neue entsteht aus dem Alten". Das 

Motto "LaBt hundert Schulen mitein

ander wettstreiten" sei erst im 

Friihjahr 1956 hinzugekommen , und 

zwar sei es in Hinblick auf die Wis- 

senschaft gepragt worden . Nachdem 

China damals ein sozialistischer 

Staat geworden sei (d.h. nach Ab- 

schluB der Sozialisierung der Wirt- 

schaft), sei das Problem aufge- 

taucht, ob und wie die Partei in be- 

zug auf Wissenschaft und Kunst eine 

Fiihrungsrolle Iibernehmen solle.

Lu Dingyi fiihrt drei Beispiele aus 

der Wissenschaft an, bei denen sich 

seinerzeit verschiedene Schulmei- 

nungen gegeniiberstanden und 

einige Parteileute eine Entschei- 

dung durch die Partei gefordert 

hatten. Das erste Beispiel betrifft 

die Genetik, in der es damals zum 

Streit zwischen den Anhangern der 

Michurin-Schule , die zu Beginn der 

fiinfziger Jahre in Anlehnung an die 

Sowjetunion in China fur alleingiil- 

tig erklart wurde, und Anhangern 

der Morgan-Schule gekommen war. 

Als zweites Beispiel wird die Medi- 

zin erwahnt, in der die Auffassun- 

gen der Vertreter der chinesischen , 

westlichen und sozialistischen Me- 

dizin gegeneinander standen. Beim 

dritten Beispiel geht es urn die Pe- 

riodisierung der chinesischen Ge- 

schichte, bei der die beiden nam- 

haften marxistischen Historiker 

Guo Moruo und Fan Wenlan zu vbllig 

unterschiedlichen Ansichten ge- 

langten. In alien drei Fallen, so 

berichtet Lu Dingyi, habe er den 

Vertretern der verschiedenen 

Schulrichtungen klarzumachen 

versucht, daB die Probleme nicht 

durch die Propagandaabteilung 

entschieden, sondern nur durch 

freie wissenschaftliche Diskussio- 

nen gelbst werden kbnnten. Im Fe- 

bruar 1956 habe er, Lu Dingyi, auf 

einer ZK-Sitzung unter An wesenheit

Mao Zedongs einen Bericht abgege- 

ben und seine Meinung vorgetra- 

gen, und auf dieser Sitzung sei 

dann die Richtung "LaBt hundert 

Blumen bliihen, laBt hundert Schu

len miteinander wettstreiten" for- 

muliert und als Richtlinie der Par

tei ausgegeben worden. Im Februar 

1957 habe dann Mao Zedong auf der 

11. erweiterten Tagung der ober- 

sten Staatskonferenz diese Rich

tung zur Fbrderung der Kunst und 

Wissenschaft propagiert. Seine auf 

dieser Sitzung gehaltene Rede sei in 

iiberarbeiteter Form unter dem Ti- 

tel "Uber das Problem der richtigen 

Handhabung der Widerspriiche in- 

nerhalb des Volkes" am 19.6.1957 in 

der Volkszeitung veroffentlicht 

worden. Im Marz desselben Jahres 

war das Motto auf einer Sitzung 

liber die Propagandaarbeit der 

Partei bereits als grundlegende 

und langfristige Richtung ausgege

ben worden. Im Mai 1956 habe er 

selbst auf Bitten Guo Moruos hin 

diese Richtung gegeniiber Wissen- 

schaftlern und Kiinstlern der 

Hauptstadt erlautert.

So weit Lu Dingyi zur Chronologic 

derdamaligen Ereignisse.

Am 21.5.1986 verbffentlichte die 

Guangming-Zeitung einen weiteren 

Artikel, in dem Gong Yuzhi und Liu 

Wusheng die Chronologic Lu Dingyis 

erganzen. Die Verfasser bringen 

die genauen Daten der Entstehungs- 

geschichte des Mottos "LaBt hundert 

Blumen bliihen, laBt hundert Schu

len miteinander wettstreiten". Da- 

nach hat Mao das gesamte Motto (al

so beide Teile zusammen) zum er- 

stenmal auf einer erweiterten Sit

zung des Politburos am 28.April 

1956 formuliert. Diese Rede ist, wie 

wir wissen, in China nie verbffent- 

licht worden.

In diesem Zusammenhang sind noch 

zwei weitere Artikel zu nennen, die 

ausfiihrlich die Hintergriinde der 

Entstehung der "Hundert Blumen" 

schildern: einer von Li Peishan und 

Huang Shun'e, der am 2.5.1986 in 

der Volkszeitung erschien, und 

einer von Yu Guangyun, der am 

16.5.86 ebenfalls in der Volkszei

tung erschien. Aus beiden Artikeln 

geht hervor, daB bei der Formulie- 

rung des Mottos das Problem der 

kritiklosen Ubernahme sowjetischer 

Schulmeinungen eine entscheidende 

Rolle gespielt zu haben scheint. Li 

und Huang befassen sich eingehend 

mit dem damals in der Genetik ent- 

brannten Streit. Anfang der fiinfzi- 

ger Jahre waren die Anhanger der 

Morgan-Schule in China der Mas- 

senkritik ausgesetzt und die Michu

rin-Schule als alleingiiltig hinge- 

stellt worden, bis in der Sowjet

union nach Chruschtschows Geheim- 

rede vom Februar 1956 gegen den 

Personenkult Stalins der sowjeti- 

sche Vertreter der Michurin-Schule 

als President der Lenin-Akademie 

fur Agrarwissenschaft entlassen 

wurde . Aufgrund der Richtungsan- 

derung in der Sowjetunion seien in 

China lebhafte Diskussionen ent- 

brannt und die Vorherrschaft einer 

Schulmeinung in der Wissenschaft 

und die Unterdriickung alter ande- 

ren Meinungen heftig kritisiert 

worden. Ubereinstimmend wird von 

alien Autoren festgestellt, daB da

mals in China fur kurze Zeit - vom 

Friihjahr 1956 bis zum Friihjahr 

1957 - im akademischen Bereich eine 

auBerst fruchtbringende Atmo- 

sphare geherrscht habe, und zwar 

nicht nur in den Naturwissenschaf- 

ten, sondern auch in den Sozialwis- 

senschaften.

Doch schon bald sei diese freie At- 

mosphare durch politische Kampfe 

zerstbrt worden. Wie Lu Dingyi aus- 

fiihrt, habe das ZK im April 1957 

eine Berichtigungsbewegung gegen 

Biirokratismus, Sektierertum und 

Subjektivismus in Gang gesetzt, die 

kurz darauf in eine Anti-Rechts- 

Kampagne iibergegangen sei. Durch 

diese politischen Richtungskampfe 

sei das Motto "LaBt hundert Blumen 

bliihen, laBt hundert Schulen mit

einander wettstreiten" Teil der po

litischen Auseinandersetzung ge

worden. Obwohl das Motto ur- 

spriinglich nur fur die Wissenschaft 

und Kunst propagiert worden sei, 

sei es seitdem durchweg im politi

schen Kampf benutzt worden, be- 

sonders in der Zeit der Kulturrevo- 

lution . Formal sei das Motto nie ab- 

geschafft worden, aber in Wirklich- 

keit habe es keine Geltung mehr ge- 

habt. Mao Zedong habe beziiglich 

des Wettstreits der verschiedenen 

Schulen von zwei Schulen gespro- 

chen, der biirgerlichen und der 

proletarischen. Eine solche Klassi- 

fizierung sei jedoch gegeniiber Wis- 

senschaftlern und Kiinstlern nicht 

richtig.

Fiir Li Peishan und Huang Shun'e 

laBt sich aus dieser Fehlentwick- 

lung nur eine Lehre ziehen : Die Wis

senschaft diirfe nicht durch politi

sche Gewalt und VerwaltungsmaB- 

nahmen beeintrachtigt werden. 

Wissenschaftliche Probleme sollten 

nur durch die Forschung selbst und 

freie akademische Diskussionen ge

lbst werden. Um den Grundsatz 

"LaBt hundert Schulen miteinander 

wettstreiten" zu verwirklichen, sei 

akademische Freiheit erforderlich. 

Dazu gehbre auch, daB man gegen

iiber der Wissenschaft eines ande- 

ren Landes eine korrekte Haltung 

einnehme, daB man nicht blind wis

sen sch aft Irche Ergebnisse des Aus- 

lands ubernehme oder verwerfe. 

Zum SchluB machen die Verfasser 

deutlich, daB die Verwirklichung 

des Grundsatzes "LaBt hundert 

Schulen miteinander wettstreiten" 

nichts damit zu tun habe, daB man 

die Fiihrungsrolle der Partei miB- 

achte, denn schlieBlich sei dieser 

Grundsatz ja ein Grundsatz der 

Partei.
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Das heiBt einmal, daB die Partei die 

Freiheit der Wissenschaft garan- 

tieren will. Das bedeutet dariiber 

hinaus jedoch auch, daB der Grund- 

satz der hundert Schulen auf die 

Wissenschaft beschrankt bleiben 

und nicht etwa auf die Politik ange- 

wendet werden soil, liber die "Vier 

grundlegenden Prinzipien" darf 

nicht diskutiert werden. Nicht um- 

sonst hat Lu Dingyi in seinem Riick- 

blick betont, daB das Motto ur- 

spriinglich nur fur die Wissenschaft 

und Kunst gedacht und daB das 

Hineinziehen in die Politik eine 

Fehlentwicklung gewesen sei. Al- 

lerdings ist hier zu fragen, inwie- 

weit die Beschrankung der "Dop- 

pel-Hundert-Richtung" auf Wissen

schaft und Kunst nicht von der heu- 

tigen Sicht beeinfluBt ist. Gong 

Yuzhi und Liu Wusheng wenigstens 

deuten in ihrem Artikel an , daB Mao 

Zedong vom "Wettstreit der hundert 

Schulen" auch den ideologischen 

Bereich nicht ausgenommen wissen 

wollte. -st-

*(27)

Preissenkung bei Schulbuchern

Im Mai 1986 haben die zustandigen 

Zentralbehbrden beschlossen, mit 

Beginn des neuen Schuljahres im 

Herbst 1986 die Preise fiir Schulbu- 

cher zu senken, um die finanzielle 

Belastung der Familien zu mindern . 

Kiinftig werden die Preise fiir 

Schulbiicher einheitlich furs ganze 

Land von der Staatlichen Kommis- 

sion fiir Erziehungswesen und dem 

Staatlichen Amt fiir Verbffentli- 

chungswesen festgesetzt. Alserster 

Schritt zur Senkung der Preise ha

ben sich die Staatliche Kommission 

fiir das Erziehungswesen, die 

Staatliche Planungskommission, 

die Staatliche Wirtschaftskommis- 

sion , das Finanzministerium, das 

Ministerium fiir Leichtindustrie, 

das Staatliche Amt fiir Verbffentli- 

chungswesen und fiir Preise darauf 

geeinigt, die Druckkosten fiir 

Schulbiicher der Grund- und Mittel- 

schulen zu senken. Die einheitli- 

chen Preise fiir die Endprodukte 

sollen zu einem spateren Zeitpunkt 

bekanntgegeben werden. Sie sollen 

garantieren, daB es kiinftig nicht 

mehr mbglich ist, mit Schulbuchern 

Profit zu machen. Auch die Versor- 

gung mit ausreichend und qualita- 

tiv angemessenem Papier fiir den 

Druck von Schulbuchern wurde 

durch die Zentralbehbrden geregelt 

(GMRB, 24.5.86).

Die einheitliche Preisgestaltung 

und Herabsetzung der Preise fiir 

Schulbiicher ist im Zusammenhang 

mit der Einfiihrung der allgemeinen 

Schulpflicht zu sehen. In China 

gibt es keine Lernmittelfreiheit. 

Zwar wird das Schulgeld jetzt abge- 

schafft, aber die Eltern miissen im- 

mer noch fiir den Erwerb der Schul- 

biicher aufkommen. Durch die Sen

kung der Druckkosten werden die 

Schulbiicher billiger und damit die 

Familien mit schulpflichtigen Kin- 

dern finanziell entlastet. -st-

*(28)

Erganzungsabgabe furs Erzie

hungswesen

Auf BeschluB des Staatsrates wird 

in China ab l.Juli 1986 von alien 

Einheiten und Einzelpersonen, die 

Produktionssteuer, Mehrwert- Oder 

Gewerbesteuer zahlen, eine zusatz- 

liche Abgabe fiir das Erziehungswe

sen eingezogen . Ausgenommen sind 

lediglich die Einheiten, die bereits 

eine Erganzungsabgabe fiir das 

landliche Erziehungswesen zahlen. 

Die Erganzungsabgabe ist dazu be- 

stimmt, den BeschluB des ZK liber 

die Reform des Erziehungssystems 

(Mai 1985) zu verwirklichen, nam- 

lich die Entwicklung des brtlichen 

Erziehungswesens zu beschleuni- 

gen und die Finanzquellen fiir die 

brtlichen Schulen zu erweitern. Die 

Abgabe betragt 1% des Steuerbetra- 

ges fiir Produktions-, Mehrwert- 

und Gewerbesteuer und wird extra, 

aber gleichzeitig mit diesen Steuern 

von den Finanzbehbrden erhoben. 

Die Einnahmen aus dieser Ergan

zungsabgabe werden nach Beratung 

zwischen den Erziehungs- und Fi

nanzbehbrden derselben Ebene von 

den jeweiligen Erziehungsbehbrden 

verteilt. Sie sollen dazu verwendet 

werden, die schulischen Einrich

tungen sowie den Schulbetrieb der 

Grund- und Mittelschulen zu ver- 

bessern, durfen aber nicht fur 

Wohlfahrtszwecke der Angestellten 

und Arbeiter oder fiir Pramienzah- 

lungen verwendet werden. Die Er

ganzungsabgabe der brtlichen Ebe

ne soil hauptsachlich an dem jewei

ligen Ort verwendet werden. Wei- 

terhin wird in dem BeschluB liber 

die Erganzungsabgabe verfiigt, 

daB Einheiten, die Schulen fur die 

Kinder ihrer Belegschaft unterhal- 

ten , diese Abgabe auch zahlen miis- 

sen; je nach den Umstanden kbnnen 

die Erziehungsbehbrden das Geld 

als ZuschuB zu den laufenden Aus- 

gaben an die betreffende Schule zu- 

riickgeben. Die Schulen betreiben- 

den Einheiten diirfen jedoch nicht 

unter dem Vorwand, die Ergan

zungsabgabe fiir das Erziehungs

wesen nicht zahlen zu kbnnen, die 

Schulen schlieBen oder zusammen- 

legen.

SchlieBlich wird in dem BeschluB 

klar und deutlich festgelegt, daB 

die brtlichen'Erziehungsbehbrden 

und Schulen aller Ebenen auf kei- 

nen Fall unter irgendwelchen Vor- 

wanden von den Familienoberhaup- 

tern oder Einheiten der Schuler Geld 

kassieren durfen, auch nicht unter 

anderem Namen, und daB es nicht 

gestattet ist, die Schuler unter ir- 

gendeinem Vorwand nicht in die 

Schule gehen zu lassen. Bei Zuwi- 

derhandlung gegen den BeschluB 

muB die nachst hbhere Erziehungs- 

behbrde einschreiten und Diszipli- 

narmaBnahmen ergreifen (RMRB, 

8.5.86).

Der BeschluB des Staatsrates, ab 

l.Juli 1986 eine Erganzungsabgabe 

fur das Erziehungswesen zu erhe- 

ben, muB in Zusammenhang mit dem 

kiirzlich verabschiedeten Gesetz 

uber die Einfiihrung der neunjahri- 

gen Schulpflicht (s. C.a. 1986/4, 

U 15) gesehen werden , das ebenfalls 

am l.Juli 1986 in Kraft tritt. Bisher 

hat es namlich in China keine gene- 

relle Schulgeldfreiheit gegeben; 

eine solche aber ist fiir die Einfiih- 

rung der Schulpflicht unabdingba- 

re Voraussetzung. Die mit der Ein- 

fiihrung der Schulpflicht auf die 

Gemeinden zukommenden finanziel- 

len Belastungen sind so groB, daB 

sie offensichtlich durch die regula- 

ren Bildungsetats nicht getragen 

werden kbnnen, auch wenn diese, 

wie das Schulpflichtgesetz verfiigt, 

iiberproportional zu den iibrigen 

Etats wachsen sollen.

Ein ganzlicher Wegfall des Schul- 

geldes wurde viele Gemeinden in 

Schwierigkeiten bringen und damit 

die Einfiihrung der allgemeinen 

Schulpflicht, fur die die Gemeinden 

zustandig sind, gefahrden. Inso- 

fern kann man davon ausgehen , daB 

die Erganzungsabgabe als Kompen- 

sation fiir das kiinftig entfallende 

Schulgeld gedacht ist. Anders aus- 

gedruckt, das Schulgeld ist von den 

privaten in die bffentlichen Haus- 

halte verlegt worden. Die Tendenz 

zur Umgehung der neuen Bestim- 

mungen ist offensichtlich groB, 

denn vielerorts wird die Notwendig- 

keit verstarkter Investitionen im 

Bildungssektor nicht eingesehen. 

Deshalb wird in dem BeschluB aus- 

driicklich verfiigt, daB die Ergan

zungsabgabe zweckgebunden nur 

fiir das Schulwesen verwendet und 

nicht fur andere Zwecke abgezweigt 

werden darf. AuBerdem darf kiinf- 

tig kein Schulgeld, auch nicht un

ter anderen Bezeichnungen, genom- 

men werden. Damit ist die Voraus

setzung geschaffen, daB auch Kin

der bedurftiger Familien die Schule 

besuchen kbnnen. So gesehen, ist 

die Erhebung der Erganzungsabga

be fiir das Erziehungswesen eine 

notwendige MaBnahme fiir die Ver- 

wirklichung der allgemeinen Schul

pflicht . -st-

AUSSENWIRTSCHAFT 
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*(29)

Messe in Guangzhou in Zeichen von 

chinesischen Exportanstrengungen

Vom 15.4. bis 5.5.1986 fand in

Guangzhou die traditionelle Friih- 

jahrsmesse statt. Nachdem der Mes- 

seumsatz im Fruhjahr 1985




