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bedauert hatten. 38 Randalierer 

wurden von den Sicherheitsbehbrden 

fur 12 bzw. 15 Tage in Gewahrsam 

geriuimiien. Neben den dreT zu Ge- 

fangnisstrafen zwischen 6 und 30 

Monaten verurteilten Personen wur

den im Juni zwei weitere Krawall- 

macher zu 4 Monaten Arrest verur- 

teilt. Gegen zwei weitere Personen 

lauft ein Ermittlungsverfahren. 

(Ebenda; siehe auch RMRB, 5. und 

7.6.85) -sch-

KULTUR 

*

★

*(18)

Berufliche Bi 1dung

In Beijing und Shanghai werden in 

diesem Jahr zum erstenmal mehr Ab- 

solventen der unteren Mittelschule 

auf technische und berufliche Mit- 

telschulen als auf die Oberstufe 

allgemeinbildender Mittelschulen 

iiberwechseln.

In Beijing werden 39.000 Schuler 

auf technische und berufliche Mit

tel schulen und 36.000 auf allge- 

mei nbi1dende Mi ttelschuloberstufen 

kommen. Die 126 Fachmittelschulen 

Beijings nehmen in diesem Jahr 

42,7% mehr Schuler auf als 1984, 

die 139 Facharbeiterschulen 51,4%, 

die 146 Berufsschulen auf der obe- 

ren Sekundarstufe 52,7% und die 32 

landlichen Berufsschulen der obe- 

ren Sekundarstufe sogar 82,5% mehr 

Schuler auf als im vergangenen 

Jahr. Absolventen der unteren Mit

telschule, die die diesjahrige 

Aufnahmeprlifung zu einer dieser 

Schulen nicht geschafft haben, 

kbnnen entweder auf ihrer ur- 

spriinglichen Schule Erganzungskur- 

se auf der unteren Sekundarstufe 

Oder andere berufsbildende Kurse 

belegen Oder si ch noch einmal an 

den Priifungen im Herbst beteili- 

gen (RMRB, 6.6.85).

In Shanghai werden in diesem Jahr 

60% all er Absolventen der unteren 

Mittelschule auf technische und 

berufliche Mittelschulen gehen 

(RMRB, 10.6.85).

Am weitesten ist das Berufsschul- 

wesen in Dalian, der groBen Hafen- 

stadt im Sliden der Provinz Liao

ning, entwickelt. Dort werden in 

diesem Jahr fast doppelt so viele 

Schuler auf berufliche Mittelschu

len der oberen Sekundarstufe sowie 

auf Fachmittelschulen und techni

sche Mittelschulen aufgenommen wie 

auf die alIgemeinbi1dende Mittel- 

schuloberstufe, insgesamt etwa 

10.700 Schuler (GMRB, 13.6.85).

Damit si nd die groBen Stadte - wie 

nicht anders zu erwarten - Vorrei- 

ter bei der Strukturrerorm der Se- 

kundarschulbildung. Die Erzie- 

hungsreform sieht vor, daB landes- 

weit innerhalb der nachsten fiinf 

Jahre genausoviele Schuler beruf

liche Schulen wie die Oberstufe 

allgemeinbildender Mittelschulen 

besuchen. -st-

*(19)

Militarische Ausbildung fiir 

Oberschiiler und Studenten

Wie zu Beginn des Jahres 1985 be- 

schlossen wurde, sollen ab Septem

ber 1985 an ausgewahlten Ober- und 

Hochschulen militarische Ausbil- 

dungskurse eingeflihrt werden (s. 

C.a. 1985/2, U 23). Zunachst sind 

dafiir 52 Hochschulen und 102 Mit

telschulen vorgesehen. Hochschul- 

studenten mlissen aufgrund der neu- 

en Bestimmung in ihren ersten bei- 

den Studienjahren insgesamt 120 

Pflichtstunden militarisches Trai

ning, Schuler der oberen Mittel

schule ebenfalls in den ersten 

beiden Klassen 72 Pflichtstunden 

absolvieren. Sinn der MaBnahme, 

die spater auf alle Mittelschul- 

oberstufen und Hochschulen ausge- 

dehnt werden soil, ist es, das 

Heer der Reservisten zu erweitern, 

und zwar parallel zu der kiirzlich 

beschlossenen Reduzierung der re- 

gularen Truppen. Bereits in den 

flinfziger Jahren hatte es an meh- 

reren Schulen Militarunterricht 

gegeben, doch wurde dieser im Lau- 

fe der Zeit eingestellt. Aufgrund 

des neuen Militardienstgesetzes 

vom Jahre 1984 soil fiir alle Stu

denten und Schuler der oberen Mit

telschule die Teilnahme am milita- 

rischen Unterricht obligatorisch 

werden (China Daily, 1.6.85, nach 

SWB, 4.6.85; XNA, 30.5.85). -st-

*(20)

Unterschiede zwischen alter 

und neuer Offnungspolitik

Es liegt auf der Hand, die gegen- 

wartige Offnungspolitik Chinas, 

insbesondere die Einrichtung der 

Wirtschaftssonderzonen und die 

Offnung der 14 Kustenstadte, mit 

dem Vertragshafensystem des 

19.Jahrhunderts zu vergleichen. 

Diesen Vergleich allerdings hbren 

die Chinesen aus verstandlichen 

Gr linden nicht gern. So bemlihen 

sich denn Fachleute, die Unter

schiede zwischen der heutigen Off

nungspolitik und der sog. Politik 

der Offenen Tur im al ten China 

aufzuzeigen. Die Offnungspolitik 

sei etwas vollig anderes als die 

Politik der Offenen Tur, keines- 

falls diirfe man die "Sonderzonen" 

mit den "Konzessionen" und die 14 

gebffneten Kustenstadte mit den 5 

fiir den Handel gebffneten Stadten 

gleichsetzen. (Die 5 Hafen waren 

nach dem Opiumkrieg 1842 im Nan- 

jinger Friedensvertrag fiir den Au- 

Benhandel gebffnet worden.) Die 

Politik der Offenen Tur, so heiBt 

es, sei dem chinesischen Volk von 

den imperialistischen Machten mit 

Kriegsschiffen und Kanonen in un- 

gleichen Vertragen aufgezwungen 

worden. Die heutige Offnungspoli

tik hingegen werde in vol liger Un- 

abhangigkeit und aus eigener ini

tiative durchgeflihrt, urn die Ent- 

wicklung der chinesischen Wirt- 

schaft zu beschleunigen, und sie 

beruhe auf gleichen Vertragen zum 

gegenseitigen Nutzen. Die Richtung 

der auslandischen Investitionen 

und die Gewinnverteilung, dies al- 

les bewege sich im Rahmen der chi

nesischen Gesetze und Vorschriften 

(GMRB, 3.6.85).

Selbstverstandlich sind dies 

grundlegende Unterschiede. Dennoch 

weisen die gebffneten Kustenstadte 

von heute gewisse formale Ahnlich- 

keiten mit den alten Vertragshafen 

auf. Beide Formen entsprechen dem 

chinesischen Bediirfnis, die Kon- 

takte mit Auslandern, die sich 

notwendigerweise aus der wirt- 

schaftlichen Zusammenarbeit mit 

dem Ausland ergeben, "in Grenzen 

zu halten". -st-

*(21)

Konfuzius-Institut in Beijing 

errichtet

Am 10.Juni 1985 wurde in Beijing 

ein Konfuzius-Institut gegrlindet, 

das im friiheren Konfuzius-Tempel 

untergebracht ist. Institutsdirek- 

tor wurde der Historiker Zhang 

Dainian. Zu den funf Ehrendirekto- 

ren des Instituts zahlen ein Nach- 

fahre des Konfuzius in der 77.Ge

neration und die beiden Gelehrten 

Feng Youlan und Hou Wailu. Als 

Berater wurden u.a. die Histo

riker Zhou Gucheng und Hu Sheng 

sowie einer der grbBten Konfuzia- 

ner des 20.Jahrhunderts, Liang 

Shuming, ernannt. Das Institut 

ist eine Einrichtung der Histo- 

rischen Gesellschaft Chinas fiir 

alte Leute, also eine nicht- 

staatliche Einrichtung. Seine 

Mitglieder umfassen 240 Konfu- 

zius-Spezialisten aus ganz

China. Im AnschluB an die 

Grlindungszeremonie wurde ein 

viertagiges Symposium liber Konfu

zius abgehalten, das fiinfte seit 

1978.

Das Institut stellt sich die Auf- 

gabe, Konfuzius wissenschaftlich 

zu bewerten und dialektisch zu 

analysieren. Wie der Instituts- 

direktor Zhang bei der Griindungs- 

zeremonie sagte, sind die Zeiten 

der bl inden Konfuzius-Verehrung 

wie auch des Kampfes gegen Konfu

zius vorbei. Die Aufgabe, die sich 

heute stelle, sei die Ausschaltung 

des feudalistischen Abfalls und 

die Ubernahme des demokratischen 

Kerns in Konfuzius' Lehre. Das 

Schlagwort der 4.-Mai-Bewegung 

"Nieder mit dem Konfuzius-Laden!" 

sei zwar antifeudalistisch und an

ti traditional isti sch, aber dennoch 

unwissenschaftlich gewesen, gar 

nicht zu reden von den Attacken 

gegen Konfuzius in der Kulturrevo- 

lution, die Zhang als anmaBend und 

ignorant bezeichnete (XNA,
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13.6.85; RMRB, 14.6.85).

AUS diesen Worten Zhang Dainians 

erhellt, daB man si ch an dem neuen 

Institut sachlich-wissenschaftlich 

mit Konfuzius auseinandersetzen 

will. In den vergangenen flinf bis 

sechs Jahren hat si ch die Konfu- 

Zius-Forschung stetig entwickelt, 

ohne daB man jedoch von einer Re

naissance auf diesem Gebiet spre- 

chen kbnnte, wie etwa in den spa- 

ten fiinfziger Oder friihen sechzi- 

ger Jahren. Dennoch brauchte man 

eine Renaissance nicht unbedingt 

herbeizuwiinschen, denn eine solche 

war in der Vergangenheit durchweg 

mit starker Politisierung verbun- 

den. Die Grlindung des Instituts 

ebenso wie die Restaurierung der 

Konfuzius-Statten in Konfuzius' 

Geburtsort Qufu und anderer Konfu- 

zius-Tempel lassen sich als Aus- 

druck dafiir werten, daB man von 

offizieller Seite der wissen- 

schaftlichen Beschaftigung mit 

Konfuzius und der Pflege des kon- 

fuzianischen Erbes keine Hinder- 

nisse mehr entgegenstelIt. -st-

*(22)

Ehrungen fur Qu Qiubai anlaBlich 

seines 50.Todestages

Qu Qiubai, nach Chen Duxiu zweiter 

Generalsekretar der KPCh von 1927 

bis 1928, ist anlaBlich seines 

50.Todestages von der Parteiflih- 

rung mit groBen Ehren bedacht wor- 

den: Am 18.Juni 1985 hielt das ZK 

der KPCh unter dem Vorsitz des Hi- 

storikers Hu Sheng, dem Direktor 

des ZK-Instituts fur Parteige- 

schichte, eine Erinnerungsversamm- 

lung flir Qu Qiubai ab. Auf der 

Veranstaltung wurde Qu als einer 

der wichtigsten friihen Parteifiih- 

rer und als groBer Marxist gewiir- 

digt. Insbesondere wollte man ihn 

von den Verleumdungen der Vergan

genheit freisprechen (RMRB, 

19.6.85). Diesem Ziel dienen of- 

fensichtlich auch die zahlreichen 

Artikel in den groBen Zeitungen, 

in denen Qu Qiubai als proletari- 

scher Revolutionar, Denker, Lite- 

raturkritiker und -theoretiker ge- 

feiert wird (z.B. RMRB, 14., 

17.6.85; GMRB, 16.6.85). In Qus 

Geburtsort Changzhou in der Pro- 

vinz Jiangsu wurde eine wissen- 

schaftliche Tagung liber Qu Qiubai 

abgehalten, die gemeinsam von der 

Akademie der Sozialwissenschaften, 

dem Verband der Literatur- und 

Kunstschaffenden der Provinz 

Jiangsu und der Propagandabehbrde 

den Stadt Changzhou veranstaltet 

worden war (GMRB, 23.6.85). AuBer- 

dem erscheint eine Auswahl der 

Werke Qu Qiubais (Qu Qiubai xuan- 

J1) und eine Neuauflage seiner 

werkausgabe (Qu Qiubai wenji) 

(RMRB, 18.6.85).

Qu Qiubai wurde 1928 seines Po

sters als Generalsekretar entho- 

en» weil man ihn des Linksoppor- 

Ur>ismus und besonders des 

Putschismus bezichtigte. In den 

folgenden Jahren widmete er sich 

vornehmlich der 1iteraturtheoreti- 

schen Arbeit, wobei er u.a. mit Lu 

Xun zusammenarbeitete. 1935 geriet 

er in die Hande der Guomindang und 

wurde im Alter von nur 36 Jahren 

hingerichtet.

Wahrend der Kulturrevolution wurde 

Qu aufs scharfste kritisiert, doch 

auch sonst hatte die Partei ein 

eher distanziertes Verhaltnis zu 

ihm. Jetzt scheint es das Bestre- 

ben der Partei zu sein, die in der 

bisherigen Parteigeschichte domi- 

nierende Figur Mao Zedongs zu re- 

lativieren und auch die Verdienste 

anderer fruherer Parteiflihrer zur 

Geltung zu bringen. In diesem Be- 

streben wird besonders Qus Beitrag 

als Flihrer der marxistisch-revolu- 

tionaren Kulturbewegung im China 

der dreiBiger Jahre hervorgehoben. 

Als einer der ersten habe er mar- 

xistische Literatur- und Kunst- 

theorie in China eingeflihrt; so 

habe er die Verbindung zwischen 

Literatur und den Massen betont 

und gefordert, Literatur mlisse 

sich an die Arbeiter- und Bauern- 

massen richten. Weiter habe er ge

fordert, daB die revolutionaren 

Schriftsteller vom Volke lernen 

und daB die chinesische revolutio- 

nare Literatur sowohl aus der ei- 

genen Tradition als auch aus den 

revolutionaren Werken anderer Lan

der schbpfen mlisse (XNA, 19.6.85). 

Diese Ansichten stehen nicht im 

Widerspruch zu Mao Zedongs Ansich

ten, wie er sie fast ein Jahrzehnt 

spater in seinen "Yan'aner Reden 

liber Literatur und Kunst" vor- 

brachte. Gerade deshalb si nd Qu 

Qiubais literatur- und kunsttheo- 

retische Arbeiten geeignet, das 

Bild Mao Zedongs als des alleini- 

gen Schbpfers der chinesisch- 

marxistischen Literatur- und 

Kunsttheorie zu korrigieren. -st-

*(23)

Mathematiker Hua Luogeng 

gestorben

Der weltbekannte Mathematiker Hua 

Luogeng erlag am 12.Juni 1985 ei- 

nem Herzschlag, wahrend er sich 

auf einer Vorlesungsreise in Japan 

befand. Erstes Aufsehen in der 

Wissenschaft hatte er im Jahre 

1930 als Zwanzigjahriger, der nur 

die Mittlere Reife hatte und klei- 

ner kaufmannischer Angestellter 

war, dadurch erregt, daB er einem 

Professor die falsche Lbsung einer 

Algebraaufgabe nachwies. Er wurde 

nach Beijing an die Qinghua- 

Universitat geholt, wo er sich im 

wesentlichen durch Selbststudium 

zum Professor hochgearbeitet haben 

soli. Auslandsaufenthalte in Eng

land und den USA machten ihn schon 

frlih im Ausl and bekannt. Im Jahre 

1950 kehrte er in die VR China zu- 

rlick. Hervorgehoben wird beson

ders, daB sich Hua auch der ange- 

wandten Mathematik widmete, wie 

z.B. der Anwendung der Mathematik 

in der Planung und im Management. 

Gleich nach seiner Riickkehr wurde 

er Professor an der Qinghua- 

Universitat, spater Direktor des 

Mathematischen Instituts und des 

Instituts flir Angewandte Mathema

tik der Akademie der Wissenschaf- 

ten. Er war Mitglied der KPCh und 

hatte zahlreiche politische Amter 

inne. Auch im Ausland wurden ihm 

Ehren zuteil: So wurde er 1982 

Mitglied der Akademie der Wissen- 

schaften der USA und 1983 der Ba- 

yerischen Akademie der Wissen- 

schaften (RMRB, 15. und 16.6.85; 

XNA, 15., 17., 18.6.85).

Auffallend ist, daB dieser Wissen- 

schaftler ausfuhrlich in der chi

nes! schen Presse gewlirdigt wird 

(vgl. RMRB, 22., 23., 24.6.85; 

GMRB, 22., 23.6.85). Der Grund 

liegt darin, daB Hua Luogeng in 

den Augen der Kommunistischen Par

tei einer Persbnlichkeit ent- 

spricht, wie sie heute in China 

als Ideal hingestellt wird: Hua 

war Naturwissenschaftler, der sei

ne Wissenschaft zum Wohle des Vol- 

kes einsetzte, er war Patriot und 

Kommunist. Der Verbreitung dieses 

Ideals dienen u.a. eine sechstei- 

lige Fernsehserie uber das Leben 

Hua Luogengs, die das Zhejianger 

Fernsehen produziert hat, sowie 

eine Biographic, die in Ktirze er- 

scheinen soil und deren Titel in 

der Kalligraphie von Generalsekre

tar Hu Yaobang geschrieben ist 

(XNA, 15.6.85 und XNA, chin., 

22.6.85, nach SWB, 25.6.85). -st-

*(24)

Hu Feng gestorben

Der bekannte Literaturtheoretiker 

und Schriftsteller Hu Feng ist ge

storben. Sowohl die Volkszeitung 

als auch die Guangming-Zeitung 

brachten lediglich eine kurze No- 

tiz von nur zwei Satzen: "Der be

kannte chinesische Literaturtheo- 

retiker, Dichter und Ubersetzer 

Genosse Hu Feng ist ungllicklicher- 

weise am 8.6.1985 in Beijing im 

Alter von 83 Jahren an Krebs ver- 

storben. Zu seinen Lebzeiten war 

Genosse Hu Feng Mitglied des Stan- 

digen Ausschusses der 5. und 

6. Politischen Konsultativkonfe- 

renz des chinesischen Volkes, Mit

glied der Nationalen Delegierten- 

versammlung des Chinesischen Ver- 

bandes der Literatur- und Kunst

schaffenden, Berater des Chinesi

schen Schriftstellerverbandes und 

Berater der Chinesischen Kunstaka- 

demie" (RMRB, GMRB, 11.6.85).

Hu Feng, der sich immer zum Mar

xi smus bekannt hatte, war bereits 

Anfang der fiinfziger Jahre wegen 

seiner literaturtheoretischen An

sichten, die im Gegensatz zu Mao 

Zedong und zur Parteidogmatik 

standen, kritisiert und Mitte der 

fiinfziger Jahre verhaftet worden. 

Erst 1979 wurde er freigelassen
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und im folgenden Jahr rehabi- 

litiert, doch 1st er seitdem 

kaum bffentlich in Erscheinung 

getreten, und keines seiner

inzwischen verfaBten Werke ist

erschienen (s. Zhengming, Juli

1985, S.43; vgl. auch "Die Rehabi- 

litierung Hu Fengs...", C.a. 

1981/6, S.388-389).

Es erhebt sich die Frage, warum Hu 

Feng nicht durch einen langeren 

Nachruf Oder durch die Verbffent- 

lichung seiner Werke geehrt wird. 

Als prominentes Opfer maoistischer 

Kulturpolitik hatte Hu Feng zumal 

in der gegenwartigen kulturpoliti- 

schen Situation, die nicht mehr 

allein dem Maoismus huldigt, mehr 

Wurdigung von offizieller Seite 

verdient. Der Grund kann nur darin 

liegen, daB Hus Ideen auch heute 

nicht willkommen si nd. Zwar wird 

gegenwartig die schbpferische 

Freiheit der Literaten und Klinst- 

ler propagiert, wie sie auch von 

Hu Feng immer gefordert worden 

war; doch Subjektivismus und Indi- 

vidualismus, die Hu fur den 

Schriftsteller in Anspruch nehmen 

will, werden nach wie vor kriti- 

siert. Hinzu kommt, daB Hu Feng 

literarische Einfltisse des Aus- 

lands beflirwortete und der chine- 

si schen literarischen Tradition 

sehr skeptisch gegenliberstand. 

Zwar verschlieBt sich die gegen- 

wartige Kulturpolitik auslandi- 

schen Kultureinflussen gegenuber 

nicht vollstandig, aber in der 

Form, wie Hu Feng sie gefordert 

hatte, werden sie abgelehnt. Of- 

fensichtlich sehen die heutigen 

Kulturpolitiker in Hu Fengs Ideen 

immer noch eine Gefahr, insbeson- 

dere im Hinblick auf die jlingere 

Schriftstellergeneration. -st-

*(25)

Der Archaologe Xia Nai gestorben 

Der nicht nur in China, sondern 

auch im Ausland sehr bekannte Ar

chaologe Xia Nai ist am 19.Juni 

1985 im Alter von 76 Jahren ver- 

storben. Neben seiner Forschungs- 

tatigkeit hatte er zahlreiche Am- 

ter inne. So gehbrte er dem 6.Na- 

tionalen VolkskongreB als Dele- 

gierter an, war Vizeprasident der 

Chinesischen Akademie der Sozial- 

wissenschaften, Direktor ehrenhal- 

ber des Archaologischen Instituts 

dieser Akademie und President der 

Archaologischen Gesellschaft Chi

nas (RMRB, 21.6.85). Einen lange

ren Nachru auf Xia Nai brachte die 

Volkszeitung in ihrer Ausgabe vom 

30.Juni; Autor ist der Ehrenprasi- 

dent der Akademie der Sozialwis- 

senschaften und Politbliromitglied 

Hu Qiaomu. -st-

*(26)

Gesellschaft zum Studium der

Bundesrepublik

Kurzlich fand in Nanjing die Grun- 

dungsversammlung der Chinesischen 

Gesellschaft zum Studium der Bun

desrepublik Deutschland (Zhongguo 

Deyizhi Lianbang Gongheguo Yanjiu- 

hui) mit einem ersten Symposium 

statt. Diese gesamtchinesische Ge

sellschaft setzt sich zumZiel, 

die Politik, Wirtschaft und andere 

relevante Fragen in bezug auf die 

Bundesrepublik zu studieren. Die 

Gesellschaft wahlte Huan Xiang zum 

Berater und Xu Dashen zum Vorsit- 

zenden (RMRB, 25.6.85). Entspre- 

chende Gesel1schaften gibt es auch 

fur andere Lander, -st-

*(27)

Ausbau der Mongolistik

In jlingster Zeit wird die Mongoli- 

stik in China mit Nachdruck ent- 

wickelt. Zentrum ist das Autonome 

Gebiet Innere Mongolei und hi er 

vor allem die Universitat Hohhot. 

Hi er fand Anfang Juni ein Sympo

sium statt, auf dem die bisherigen 

Fortschritte auf dem Gebiet der 

Mongolistik gewlirdigt wurden. Das 

Symposium war die grbBte Veran- 

staltung dieser Art, die je in 

China stattgefunden hatte. China, 

so hieB es, habe die grbBte mongo- 

lische Bevolkerung der Welt 

(2,6 Millionen, von denen 70 Pro- 

zent in der Inneren Mongolei le- 

ben), und es verflige uber die be- 

sten Voraussetzungen fur das Stu

dium der mongolischen Sprache, Ge- 

schichte, Literatur, Philosophic, 

Archaologie, Volkskunde, Religion, 

Wirtschaft usw. In nennenswertem 

Umfang habe sich die Mongolistik 

in China erst nach 1949 entwik- 

kelt, vor allem aber seit 1979. 

AuBer der Wiedererbffnung friiherer 

Forschungseinrichtungen seien 

seitdem gut funfzig Forschungszen- 

tren fur Mongolistik neu gegrundet 

worden, so u.a. von der Akademie 

der Sozialwissenschaften und an 

mehreren Hochschulen in der Inne

ren Mongolei und anderen nbrdli- 

chen Provinzen. Entsprechend habe 

das Forschungspersonal stark zuge- 

nommen, das sich mittlerweile auch 

bisher vernachlassigten For- 

schungsgebieten wie militarisches 

Denken, Lokalchroniken, Medizin 

und Volkskunst annahme.

Auch die Kontakte mit auslandi- 

schen Wissenschaftlern seien in- 

tensiviert worden. So habe die 

Universitat Hohhot seit 1979 uber 

hundert auslandische Mongolisten 

als Gastprofessoren eingeladen, 

und 65 Studenten aus den USA, Ja

pan, der Bundesrepublik, Schweden, 

Italien, der Schweiz und Kanada 

hatten Kurse an der Universitat 

besucht (RMRB, 9.6.85; XNA, 6. und 

21.6.85).

Seit einigen Jahren bemiiht sich 

China sehr, im Rahmen der Minder- 

heitenpolitik die verschiedenen 

Nationalitaten auch wissenschaft- 

lich zu erforschen. Dabei hat die 

Mongolistik - vor allem aufgrund 

der Entwicklung des Faches im Aus

land - eine bessere Ausgangslage 

zu verzeichnen als andere Minder- 

heitenstudien. Es scheint so, daB 

bei den Chinesen auch ein gewisses 

Konkurrenzdenken mit Blick auf die 

Mongol!sche Volksrepublik eine 

Rolle -spielt. Die Bemerkung, daB 

China die grbBte mongolische Be- 

vblkerung der Welt habe (im Ver- 

gleich dazu leben in der Mongoli

schen VR nur 1,86 Millionen Mongo- 

len) und daB es liber die besten 

Voraussetzungen fur die Entwick

lung der Mongolistik verflige, laBt 

darauf schlieBen. -st-

*(28)

Ausgrabung der alten 

Qin-Hauptstadt Yongcheng

In zehnjahriger Arbeit haben Ar- 

chaologen des Archaologischen In

stituts der Provinz Shaanxi die 

alte Hauptstadt des Staates Qin, 

die im Jahre 676 v.Chr. gegriindete 

Stadt Yongcheng, ausgegraben. 

Yongcheng diente dem Staat Qin 294 

Jahre lang als Hauptstadt, bis Qin 

Shihuang nach der Reichseinigung 

im Jahre 221 v.Chr. die Hauptstadt 

nach Xianyang, ebenfalls in Shaan

xi gel egen, verlegte. Yongcheng 

war 3,3 km lang und 3,2 km breit 

und von einer Stadtmauer umgeben. 

Damit entsprach die Stadt in ihrer 

Fl ache etwa der GrbBe des ummauer- 

ten Teiles der heutigen Stadt 

Xi'an. Innerhalb der Stadtmauern 

befanden sich mehrere Palaste, die 

sich als die vol 1 standigsten Pala

ste der Vor-Qin-Zeit herausstell- 

ten. Auch die ausgegrabenen Ahnen- 

tempel gel ten als die besterhalte- 

nen Tempel der Vor-Qin-Periode. 

AuBerdem wurden slidlich der Stadt

mauern 13 unterirdische Mausoleen 

entdeckt. Das grbBte ist das Mau

soleum Nr.l mit einer Lange von 

59,4 m und einer Breite von 

38,45 m, in dem ein hblzerner Sarg 

stand. Ausgegrabene Eisenspaten 

beweisen, daB vor 2.600 Jahren be- 

reits Eisenwerkzeuge in Gebrauch 

waren. Auch sonst lassen die Funde 

auf eine hohe Produktionstechnik 

schlieBen. So fand man u.a. einen 

aus Keramik gefertigten Karren, 

der von Ochsen gezogen wird, ein 

Beweis dafiir, daB im Staate Qin zu 

jener Zeit bereits Ochsenkarren in 

Betrieb waren. Die Wohnhauser und 

Palaste weisen geschnitzte klinst- 

lerische Verzierungen auf. Die re- 

lativ hochentwickelte Lebensweise 

der Bewohner von Yongcheng laBt 

sich auch daran ablesen, daB man 

im Sommer Eis zur Verftigung hatte: 

Eisblbcke, die im Winter gewonnen 

wurden, konnten in unterirdischen 

Kellern aufbewahrt werden (GMRB, 

24.6.85). -st-


