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Der auBere Rahmen war ungewbhn- 

lich: Nicht eines der von chinesi

schen Delegationen vielbesuchten 

Handels- Oder Kulturzentren der 

Bundesrepublik, nicht ein chinesi- 

sches Oder literaturwissenschaft- 

liches Seminar Oder irgendeine an- 

dere kulturelle Institution dien- 

ten den chinesischen und deutschen 

Schriftstellern als Treffpunkt, 

sondern ein einsamer Hof inmitten 

gruner Felder auf der entlegenen 

Halbinsel Eiderstedt an der 

schleswig-holsteinischen West- 

kiiste. Aber ungewbhnlich war 

schlieBlich auch, daB eine fiinf- 

zehnkbpfige Schriftstellerdelega- 

tion aus der VR China Westberlin 

und die Bundesrepublik besuchte. 

Nie zuvor war eine so groBe Gruppe 

chinesischen Literaten in die Bun

desrepublik gekommen. Den AnlaB 

hatte das Berliner Festival "Hori

zonte" geboten, in dessen Rahmen 

die Mitglieder der Delegation an 

Workshops uber chinesische Litera- 

tur mitwirkten. DaB die Gruppe an- 

schlieBend noch einige Tage in 

Norddeutschland verbringen konnte, 

war der privaten Initiative eini- 

ger Schriftsteller und Journali- 

sten aus Schleswig-Holstein und 

Hamburg zu verdanken. Nach kurzem 

Zwischenaufenthalt in Hamburg 

standen Lubeck mit den Thomas- und 

Heinrich-Mann-Gedenkstatten und 

die Theodor-Storm-Stadt Husum auf 

dem Programm. Hbhepunkt dieses 

Teils der Reise jedoch war die Be

gegnung der chinesischen Schrift

stel ler mit deutschen Autorenkol- 

legen am Nachmittag und Abend des 

28.Juni 1985 auf der Halbinsel 

Eiderstedt.

Zu den Teilnehmern der chinesi

schen Delegation zahlten vorwie- 

gend Autoren der mittleren und 

jungeren Generation, die sich an- 

schicken, die gegenwartige litera- 

rische Szene in China zu erobern. 

Geleitet wurde die Delegation von 

dem heute 51jahrigen Wang Meng, 

einem der grbBten und wichtigsten 

Gegenwartsautoren, der zugleich 

Vizeprasident des Chinesischen 

Schriftstellerverbandes ist. Neben 

zwei alteren Autoren, dem Lyriker
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und Prasidenten des Schriftstel- 

lerverbandes Liaoning Fang Bing 

und dem Romanci er Xi Rong, der be- 

reits in den funfziger Jahren be- 

kannt war, sowie dem vielverspre- 

chenden jungen Romanautor Kong 

Jiesheng (Jg. 1952) aus Guangzhou 

sind vor allem die weiblichen De- 

legationsmitglieder zu nennen, die 

alle erst nach der Kulturrevolu- 

tion mit dem Schreiben begonnen 

haben: Huang Zongying, frliher 

Schauspielerin (sie ist die Witwe 

des beruhmten, vor einigen Jahren 

verstorbenen Filmschauspielers und 

-regisseurs Zhao Dan), heute be- 

kannt durch ihre literarischen Re

portagen, die beiden Romanschrift- 

stellerinnen Zhang Jie, deren Ro- 

mane "Schwere Flugel" und "Die 

Arche" in deutscher Ubersetzung 

vorliegen, und Zhang Kangkang so

wie die beiden Lyrikerinnen Shu 

Ting und Fu Tianlin. SchlieBlich 

muB noch der Germanist Zhang Guo- 

feng erwahnt werden, der nicht nur 

durch seine Beherrschung der deut

schen Sprache, sondern auch durch 

seine Kenntnis der deutschen Ge- 

genwartsliteratur beeindruckte.

Von deutscher Seite war ein gutes 

Dutzend Autoren erschienen, alien 

voran Siegfried Lenz und Gunter 

Kunert. Die Veranstaltung begann 

mit einem Symposium, das von dem 

Lyriker Uwe Harms geleitet wurde.

Ein Hauptgegenstand der Diskussion 

war die Rezeption deutschsprachi- 

ger Literatur in China. In nen- 

nenswertem Umfang gibt es sie nach 

Auskunft des chinesischen German!- 

sten erst seit Ende der siebziger 

Jahre; als die meistgelesenen 

deutschsprachigen Autoren bezeich- 

nete er Heinrich Boll, Siegfried 

Lenz und Friedrich Dlirrenmatt. Von 

Boll seien fast alle groBen Werke 

ins Chinesische ubersetzt; beson- 

ders gern gel esen wurden "Der Zug 

war punktlich", "Wo warst Du, 

Adam?", "Und sagte kein einziges 

Wort", "Doktor Murkes gesammeltes 

Schweigen", "Gruppenbild mit Dame" 

und vor allem "Die verlorene Ehre 

der Katharina Blum". Von Lenz lie

gen "Die Deutschstunde", "Das Feu- 

erschiff" und viele seiner Erzah- 

lungen, die in China aus formalen 

und inhaltlichen Grlinden sehr ge- 

schatzt werden, in chinesischen 

Ubersetzung vor. Die sehr anzie- 

hende Erzahlung "Lukas, sanftmuti- 

ger Knecht" beispielsweise sei von 

ihm, Zhang Guofeng, ins Chinesi

sche ubertragen worden. Auch die 

Literaturwissenschaft befasse sich 

eingehend mit dem Werk von Lenz. 

Dlirrenmatt sei mit den Stucken 

"Besuch der alten Dame" und "Die 

Physiker" vertreten. Auch Elias 

Canetti wurde angefuhrt: Eine 

vol 1 standige Ubersetzung seines 

Romans "Die Blendung" liegt be- 

reits vor und wird in Kurze er- 

scheinen.
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Daneben war es aufschluBreich zu 

hbren, was nicht ubersetzt ist. 

Wie Zhang erlauterte, zahlten dazu 

in erster Linie literarische Wer

ke, die nach 1975 entstanden sind, 

weil sie wegen des neuen Subjekti- 

vismus fur eine breitere chinesi

sche Leserschaft zu schwer zu ver- 

stehen seien. Von Peter Handke 

z.B. sei kein einziges Werk in 

chinesischer Ubersetzung erschie

nen. Er und seine Koi 1 egen hatten 

dem Verlag zwar eine Liste mit 

Handkes Werken einschlieBlich Er- 

lauterungen zu den einzelnen Ti- 

teln liberreicht, doch der Verlag 

habe keines der Werke akzeptiert; 

Handke sei, so habe es geheiBen, 

fur den einfachen Leser unver- 

standlich.

In dieser Begrilndung spiegelt sich 

die Forderung der offiziellen Kul- 

turpolitik der VR China wider, daB 

Literatur und Kunst dem Volk zu 

dienen hatten. Dieser Satz gilt 

immer noch als oberster Grundsatz, 

obwohl er nicht mehr so eng ausge- 

legt wird wie zu Maos Zeiten, als 

Literatur und Kunst den Arbeitern, 

Bauern und Soldaten zu dienen, 

d.h. sich auf deren Niveau auszu- 

richten hatten. Mittlerweile wird 

es in China als selbstverstandlich 

angesehen, daB auch die Intellek- 

tuellen zum Volk genbren, was ge- 

genliber der kulturrevolutionaren 

Zeit einen groBen Fortschritt be- 

deutet. Die gegenwartige intellek- 

tuellenfreundliche Politik laBt es 

geboten erscheinen, auch solche 

Kunstwerke zu erlauben, die nicht 

in erster Linie die Masse des Vol- 

kes, die wenig oder gar keine Bil- 

dung besitzt, ansprechen, sondern 

auch hbheren Anspruchen gerecht 

werden. Insofern wird das Postu- 

lat, Literatur und Kunst hatten 

dem Volk zu dienen, tatsachlich 

differenziert verwendet.

Dennoch gibt es immer wieder Fai

le, in denen fur esoterisch erach- 

tete Kunst unterdruckt wird. Erst 

kurzlich wurde in Beijing eine 

Ausstellung abstrakter Malerei 

kurzfristig abgesagt, eines von 

vielen Beispielen, die zeigen, daB 

abstrakte Kunst in China uner- 

wlinscht ist. In die gleiche Kate- 

gorie fallt auch die neue chinesi

sche Lyrik, etwa die sog. "obskure 

Lyrik", die vor allem im Kampf ge- 

gen die "geistige Verschmutzung" 

heftig kritisiert wurde. Dabei ist 

die Begrilndung, diese Kunst wurde 

von den breiten Massen nicht ver- 

standen, nur eine vordergriindige. 

Die Ablehnung dieser Lyrik ist 

vielmehr Ausdruck eines tiefsit- 

zenden kulturellen Konservatismus, 

der trotz aller Liberalisierung 

und Zugestehens der schbpferischen 

Freiheit nach wie vor die offi' 

zielle Kulturpolitik bestimmt. In 

dieser ist kein Platz fur den 

teilweise extremen Individualismus 

und Subjektivismus, denen gerade

J1 

U 

(fi

sd 

It! 

Si! 

tn 

iti 

in 

fii 

fli 

tit

l«f 

sti 

ler 

set 

lie 

SOI 

a 

"li 

tn 

ler 

is 

lie 

■it 

ih 

tai 

leii 

li

li 

leii 

liei 

ai 

liel 

ii

| i’e! 

ft 

der 

eta 

Still 

liji 

file 

lest 

stat 

tit;

let 

tie 

nti 

tei, 

teii 

ier( 

lie 

ieij 

tai 

>«rs 

Her 

*iiit 

Itei 

lei 

!Me 

let 

eiei 

tai 

ta 

Ik

tae 

teh 

s 

tijr



CHINA aktuell - 389 - Juni 1985

die jiingere Generation der Lyriker 

und Prosaautoren huldigt und die 

offiziell als Produkte westlicher 

Kultureinflusse hingestellt und 

somit als im Widerspruch zur chi

nesischen Tradition und zur chine- 

sischen Mentalitat stehend be- 

trachtet werden. Im Sinne der 

Schaffung einer Literatur und 

Kunst mit "chinesischen Charakte- 

ristika" erweisen sich so beein- 

fluBte Werke als hbchst unwillkom- 

men.

Vor diesem Hintergrund wird ver- 

standlich, warum Peter Handkes 

Werke nicht ins Chinesische iiber- 

setzt werden. Dies ergibt sich 

nicht nur aus formalen Grlinden, 

sondern auch aus inhaltlichen 

Schwierigkeiten. Ein Roman wie 

"Die linkshandige Frau" wiirde in 

China wahrscheinlich auf vbllige 

Verstandnislosigkeit stoBen, weil 

es in China kaum eine Frau gabe, 

die sich mit der Heldin dieses Ro

mans, die sich von sich aus und 

ohne ersichtlichen Grund von ihrem 

Mann lost und mit ihrem Kind al- 

lein leben will, identifizieren 

kbnnte.

In diesem Zusammenhang ist auch 

Heinrich Bolls Roman "Ende einer 

Dienstfahrt" zu nennen, eines der 

wenigen Werke von dem sonst so be- 

liebten Boll, das in China nicht 

in chinesischer Ubersetzung vor- 

liegt. Ahnlich wie bei der "Links- 

handigen Frau" diirften daflir neben 

der komplizierten Erzahltechnik 

ebenfalls inhaltliche Griinde aus- 

schlaggebend sein, allerdings we- 

niger im Sinne mangelnder Identi- 

fikationsmbglichkeit als vielmehr 

deshalb, weil die Thematik (Wider- 

stand gegen die staatliche Autori- 

tat) unerwlinscht ist.

Wer entscheidet denn daruber, wel- 

che Werke der auslandischen Lite

ratur in China herausgegeben wer

den, wollten die deutschen Teil- 

nehmer wissen. Die Antwort des 

Germanisten Zhang Guofeng lautete, 

die Entscheidung daruber lage al- 

lein bei den Germanisten und Uber- 

setzern sowie beim Verleger. Die 

Vorschlage kamen meist von den 

Ubersetzern, die aus Erfahrung 

wiiBten, welche Werke bei einer 

breiteren Leserschaft Anklang fin- 

den wlirden. Seibstverstandlich 

spiele auch der eigene Geschmack 

der Verlagslektoren eine Rolle, 

aber diese wurden in erster Linie 

den Geschmack und die Interessen 

der Leser berlicksichtigen. Nun, wo 

lage es nicht im Interesse des 

Verlages, eine mbglichst breite 

Leserschaft zu erreichen? Anzumer- 

ken ist, daB die Partei in diesem 

Zusammenhang nicht erwahnt wurde. 

Tatsachlich scheint ein Mitspra- 

cherecht von sei ten der Partei ge- 

Genwartig weitgehend aufgehoben zu 

sein. Das Urteil der Fachleute ist 

roaBgebend. DaB diese sich aber ein 

gewisses MaB an Seibstkontrolle 

auferlegen, soil nicht geleugnet 

werden.

Einen weiteren Schwerpunkt der 

Diskussion bildeten die Gemeinsam- 

keiten und Ahnlichkeiten zwischen 

chinesischer und deutscher Litera

tur, zwischen chinesischen und 

deutschen Autoren und Lesern. 

Siegfried Lenz fuhrte an, daB es 

im Grunde nur sechzehn bis acht- 

zehn archetypische Grundkonflikte 

gebe, von denen die Literatur all- 

gemein lebe, und daB alle Litera

tur von ihren Anfangen bis heute 

allenfalls Variationen dieser 

Grundkonflikte darstelle, was 

seibstverstandlich auch fur China 

gelte. Aufgrund dieser Allgemein- 

gultigkeit erklart sich, weshalb 

Deutsche und Chinesen von den 

gleichen Themen angesprochen wer

den. Wang Meng ging noch weiter: 

Er betonte die Ahnlichkeiten zwi

schen deutscher und chinesischer 

Literatur, insbesondere der Gegen- 

wartsliteratur, und erklarte sie 

damit, daB beide Volker ein Geflihl 

fur Kultur und Geschichte haben 

und ahnlich denken - trotz all er 

Unterschiede in bezug auf die ge- 

sellschaftliche Wirklichkeit. We- 

gen dieser Gemeinsamkeiten flihle 

er sich beispielsweise von Beet

hoven angerlihrt. Auch die Schrift- 

steller beider Lander hatten die 

gleichen Geflihle und die gleichen 

Anliegen.

Neben diesen sich mehr aus der 

Allgemeingultigkeit der Kunst er- 

gebenden Gemeinsamkeiten gibt es 

zwischen Deutschen und Chinesen 

noch Gemeinsamkeiten ganz besonde- 

rer Art, namlich solche, die auf 

ahnlichen historischen Erfahrungen 

beruhen, speziell den Erfahrungen 

des Krieges und des Dritten Rei

ches bzw. der Kulturrevolution. 

Gleiche historische Erfahrungen 

sind zum Verstandnis der Literatur 

eines Volkes sicherlich nicht un- 

bedingt erforderlich, aber sie 

kbnnen das Verstandnis erleich- 

tern, und im konkreten Fall erkla- 

ren sie die offenkundig vorhandene 

Affinitat der Chinesen zur deut

schen Nachkriegsliteratur. Die 

Autoren waren sich einig, daB be- 

stimmte historische Erfahrungen 

vom Schriftsteller eine Standort- 

bestimmung verlangen, die nicht 

nur im Inhalt, sondern auch in der 

Form ihren Ausdruck findet. Diesem 

Zweck diente in der Bundesrepublik 

die sog. Triimmerliteratur und in 

China die sog. Wundenliteratur, 

jene Literatur, die das llnrecht 

und die Leiden der Kulturrevolu

tion schildert.

Die Erfahrungen der Kulturrevolu

tion, daran besteht kein Zweifel, 

machen die Chinesen besonders emp- 

fanglich fur einen groBen Teil der 

deutschen Nachkriegsliteratur. Zu 

jeder Zeit suchen sich die Men- 

schen die ihren jeweiligen Bedurf- 

nissen entsprechende Literatur; 

unter den heutigen chinesischen 

Studenten und Intellektuellen 

mittleren Alters, so Zhang Kang

kang, seien dies die Werke von 

Boll, Lenz und Grass. Bolls Trum- 

merliteratur z.B. scheint gerade 

tm richtigen Augenblick in China 

bekannt geworden zu sein, d.h. zu 

einem Zeitpunkt, da die Chinesen 

sie brauchten. Dies verdeutlichte 

einer der chinesischen Teilnehmer, 

indem er berichtete, wie im Jahre 

1976, gleich nach dem Sturz der 

Vier, chinesische Studenten spon- 

tan Bolls "Bekenntnis zur Triimmer- 

1iteratur" ubersetzt und als Wand- 

zeitung publik gemacht hatten. So 

ist es denn auch kein Zufall, daB 

sich im heutigen China von Bolls 

Werken vor allem "Und sagte kein 

einziges Wort" und "Die verlorene 

Ehre der Katharina Blum" ganz be- 

sonderer Beliebtheit erfreuen, wie 

der Sekretar des Chinesischen 

Schriftstellerverbandes Bao Chang 

bemerkte. Manche der hier darge- 

stellten Erlebnisse sprechen die 

Chinesen aufgrund ahnlicher Vor- 

kommnisse in der Kulturrevolution 

unmittelbar an.

Betrachtet man demgegenuber das 

deutsche Interesse fur chinesische 

Gegenwartsliteratur, das in zuneh- 

mendem MaBe vorhanden ist, so ent- 

spricht dieses weniger einem exi- 

stentiellen Bediirfnis als einem 

Informationsbedurfnis. Es ist kein 

Geheimnis, daB wir vielfach erst 

durch die "Wundenliteratur" reali- 

stische Kenntnis von der friiher 

haufig ideologisch verklart gese- 

henen Kulturrevolution erhalten 

haben. Auch das inzwischen breit 

gefacherte Interesse an jeglicher 

Art von chinesischer Literatur, in 

der sich das heutige gesel1schaft- 

liche Leben in China widerspie- 

gelt, diirfte in erster Linie der 

Befriedigung des Informationsbe- 

diirfnisses dienen. Wang Meng sah 

darin eine bedauerliche Verengung, 

die den Blick auf das Wesen der 

Literatur verdrange. Den Empfin- 

dungen seines Herzens frei Aus

druck zu verlei hen, so wollte Wang 

Literatur vor allem verstanden 

wissen, auch wenn dies zugegebe- 

nermaBen nicht ohne den Bezugsrah- 

men der jeweiligen sozialen Veran- 

derungen mbglich sei.

Die Freiheit des Schriftstellers 

wurde von alien of fenbar fiir so 

grundsatzlich angesehen, daB es 

sich in diesem Kreis erubrigte, 

daruber ein Wort zu verlieren. Das 

Thema Freiheit scheint ohnehin auf 

den vorangegangenen Veranstaltun

gen uberstrapaziert worden zu 

sein, so daB man es den chinesi

schen Schriftstel1ern nachsehen 

konnte, wenn sie keine Neigung 

zeigten, dieses Thema zu vertie

fen. Allzuleicht hatte dann wieder 

eine Situation entstehen kbnnen
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wie in der Diskussion mit chinesi- 

schen Studenten wenige Tage zuvor 

in Hamburg, als sich die chinesi- 

schen Schriftsteller mehr Oder we- 

niger freiwillig in die Rolle ma- 

nbvriert sahen, die gegenwMrtig in 

China zugestandene schbpferi scire 

Freiheit verteidigen zu miissen. 

Niemand weiB besser als sie, daB 

Freiheit nicht absolut, sondern 

inner nur relativ zu messen ist.
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