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1.

Der Wandel in der Wissenschafts- 

bewertung

1.1.

Die Ausgangsbasis: Das Wissen- 

schaftssystem der UdSSR und der 

VR China: Parallelen und Unter- 

schiede

Will man sich mit den Besonderhei- 

ten der chinesischen Forschungs- 

politik vertrauter machen, so emp- 

fiehlt es sich, zunachst einmal 

den Film der UdSSR-Wissenschafts- 

geschichte ablaufen zu lassen und 

dabei die wichtigsten Strukturele- 

mente des Sowjetsystems festzuhal- 

ten. Immerhin waren ja sowjetische 

Berater beim Aufbau des Wissen- 

schaftsapparates der VR China jah- 

relang zugegen, vor allem seit 

1955, als eine sowjetische Delega

tion unter der Leitung I.P.Bar

dins, des "Ratgebers fur den Pra- 

sidenten der Chinesischen Akademie 

der Wissenschaften", nach China 

kam.

Sodann sind Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede herauszuarbeiten.

1.1.1.

Wissenschaft in der UdSSR: 

Entwicklungsphasen und Strukturen

Die Entwicklung der sowjetischen 

Wissenschaftspolitik laBt sich in 

drei Abschnitte gliedern: 1918- 

1925, 1925-1961 und 1961 ff.

1.1.1.1.

1918 - 1925

Die erste Periode (1918-1925) war 

durch provisorische MaBnahmen ge- 

kennzeichnet, deren wichtigste 

sich stichwortartig folgendermaBen 

umreiBen lassen: Die revolutionise 

Regierung libernahm die (1 725 ge- 

grlindete) Kaiserliche Akademie der 

Wissenschaften in ihrem struktu- 

rellen und personellen Bestand, 

verpf1ichtete sie aber auf ein 

Wissenschaftskonzept, das inzwi- 

schen von Lenin ausgearbeitet wor- 

den war und das sich mit den 

Sti chwbrtern "KIassenkampfcharak- 

ter der Wissenschaft", praktische 

Nutzanwendung, Pl anliberwachung so- 

wie Trennung von Forschung und 

Lehre umreiBen laBt.

Wahrend dieser ersten Periode gab 

es ein doppeltes Nebeneinander, 

und zwar erstens bei der Leitung 

der A.d.W., die einerseits dem 

Volkskommissariat fur das 

VolksbiIdungswesen, gleichzeitig 

aber auch der seit 1918 bestehen- 

den Wissenschaftlich-Technischen 

Abteilung des Obersten Volkswirt- 

schaftsrats unterstellt wurde. Was 

die Forschungseinrichtungen selbst 

anbelangt, so entstand neben der 

liberkommenen A.d.W., die nach- 

einander von der "Kaiserlichen" in 

die "Russische" und spater in die 

"UdSSR"-Akademie umbenannt wurde, 

eine Parallelorganisation, unter 

der Leitung streng marxistisch 

ausgerichteter Funktionare, nam- 

lich die Sozialistische Akademie 

fur Gesel1schaftswissenschaften 

(1918), die 1924 in "Kommunisti- 

sche Akademie" umgetauft wurde und 

die sich vor allem sozial- und 

wi rtschaftswi ssenschaftli cher Fra- 

gen annahm.

Als dritte Institution entstanden 

die Wissenschaftlichen Gesell- 

schaften, die sich 1924 unter ei- 

nem Dachverband, dem RANION, zu- 

sammenschlossen.

Von Anfang an standen samtliche 

Organ! sationen unter KP-FLihrung, 

die den offiziell geforderten 

"Primat der Politik" jedoch nur 

stellenweise durchdrlicken konnte 

(I).

1.1.1.2. 

1925 - 1961

Die zweite Periode (1925-1961) be- 

gann mit dem XIV. ParteikongreB, 

der eine forcierte Industrialisie- 

rung und den "Aufbau des Sozialis- 

mus in einem Lande" einleitete. 

War die erste Periode noch weitge- 

hend vom Geiste Lenins bestimmt 

gewesen, so kam nun Stalin zum Zu- 

ge. Die Wissenschaft wurde zu 

einer "Front", deren Soldaten sich 

den neueingefuhrten Flintjahrespl a- 

nen unterzuordnen hatten, womit 

dkonomische Parameter fur die ge- 

samte Wissenschaftsarbeit bestim- 

mend wurden.

Die neue Ausrichtung hatte eine 

Reihe von Konsequenzen:

- Zunachst einmal verschob sich 

das Gewicht zwischen den beiden 

konkurrierenden Akademien. Die 

A.d.W. ruckte in den Mittelpunkt 

und wurde zu einem Staatsorgan, 

an dessen Spitze ein nach 

KPdSU-Kriterien gewahltes Presi

dium trat. AuBerdem wurde eine 

neue Gliederung durchgef lihrt. 

Neben vier naturwissenschaftli- 

chen Abteilungen (Physik/Mathe- 

matik, Chemie, Geographic und 

Biologie) traten drei geistes- 

wissenschaftliche Abteilungen 

(Geschichte und Philosophic, 

Okonomie und Recht, Literatur 

und Sprache). Die "Kommunisti- 

sche Akademie" wurde schlieBlich 

aufgelbst und ihr aus elf Insti- 

tuten zusammengesetzter Bestand 

in Form dreier "geisteswissen- 

schaftlicher Abteilungen" der 

A.d.W. eingegliedert.

- Im Bereich der Kaderpolitik kam 

es 1925 zur Einflihrung einer 

dreijahrigen Aspirantenzeit fur 

wissenschaftliche Mitarbeiter, 

an deren Stelle jedoch schon 

neun Jahre spater eine eher 

hierarchische Gliederung trat, 

die sich in zahlreichen Titeln 

sowie in Kandidaten- und Doktor- 

graden niederschlug. Auch wurde 

ein weiter Facher von Preisen, 

Orden und immateriellen Anreizen 

eingeflihrt. Diese Ausrichtung 

flihrte zu einer noch starkeren 

Trennung zwischen Wissenschaft- 

lichen und Lehr-Kadern.

- Auch bildet sich eine Dreiglie- 

derung der Forschungsbereiche 

heraus, die zwischen der A.d.W., 

den Hochschulen und den ministe

rial geleiteten Forschungs- 

anstalten geteilt wurden. Da al- 

le drei Bereiche streng vertikal 

gegliedert waren und kaum Quer- 

verbindungen zwischen den drei 

"Aufzugen" zulieBen, kam es zu 

erheblichen Koordinierungspro- 

blemen.

Die Kriegsereignisse (1941-1945) 

fuhrten zu einer noch starkeren 

Einplanung des Wissenschafts- 

bereichs in die allgemeine Wirt- 

schaft, zur Evakuierung der Insti

tute und damit zum Ausbau neuer 

wissenschaftlicher Zentren im Hin

terland - mit der Folge, daB jede 

Unionsrepublik am Ende ihre eigene 

Akademiefiliale und zumindest eine 

Universitat erhielt; schlieBlich 

wurden noch zwei Fachakademien 

(fur Padagogik und Medizin) einge- 

ri chtet.

Dieses System war fur die VR China 

besonders wichtig, da es zur Zeit 

der Ausrufung der Volksrepublik 

gerade feste Former angenommen 

hatte und damit zum Vorbild wurde.

1.1.1.3.

1961 ff.

Die dritte Periode begann unter 

der Fuhrung Chruschtschows mit dem
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XXII. ParteikongreB, bei dem das 

neue Parteiprogramm (vom 30. Okto- 

ber 1961) verabschiedet wurde.

Zum Leitmotiv dieser neuen Epoche 

wurden die Proklamation der Wis- 

senschaft als einer "unmittelbaren 

Produktivkraft" sowie die Ausru- 

fung des "Systems Wissenschaft- 

Produktion", das auf der Pramisse 

basierte, daB es zwischen Grundla- 

genforschung und angewandter For- 

schung in Zukunft keine Trennung 

mehr geben dlirfe, daB also beide 

Bereiche zu amalgamieren seien.

Diese theoretische Forderung wurde 

freilich nie eingeldst. Das Pro

blem der praktischen Umsetzung 

theoretischer Erkenntnisse wird 

noch heute von der Sowjetflihrung 

period!sch hervorgehoben - und als 

ungelbst beklagt.

Die praktischen Auswirkungen die

ses neuen Ansatzes waren folgende:

- 1963 wurde zum ersten Mai ein 

zentrales staatliches Leitungs- 

organ fur den gesamten Wissen- 

schaftsbereich geschaffen, nam- 

1 ich das "Staatskomitee des Mi

nisterrats fur Wissenschaft und 

Technik", dessen Aufgabe vor al- 

lem darin bestand, den Entwick- 

lungsleitlinien der Partei zur 

praktischen Umsetzung im Wissen- 

schaftsbereich zu verhelfen.

- AuBerdem fand - entsprechend dem 

inzwischen stattgefundenen wis- 

senschaftlichen Differenzie- 

rungsprozeB - eine Neugliederung 

in 15 Abteilungen statt, die ih- 

rerseits wiederum auf drei Sek- 

tionen (Physik/Mathematik, Che- 

mie/Biologie, Erdwissenschaften) 

verteilt und durch eine vierte 

Sektion erganzt wurden: die Ge- 

sel1schaftswissenschaften nam- 

lich, die vier Abteilungen (Ge- 

schichte, Philosophie und Recht, 

Wirtschaft sowie Literatur und 

Sprache) umfaBten.

SchlieBlich entstand als dritte 

Fachakademie die Akademie fur 

Agrarwi ssenschaft.

Von nun an sollte auch, wie er- 

wahnt, die Forschung an den 

Hochschulen verstarkt werden - 

im wesentlichen freilich ver- 

blieb die strenge Trennung zwi

schen Forschung und Lehre auch 

weiterhin erhalten.

- Daneben waren Bemlihungen im Gan- 

ge, die horizontale Kommunika- 

tion zwischen den Forschungs- 

anstalten und nicht zuletzt die 

Verbindungen mit dem Ausland zu 

starken, die ja unter Stalin 

jahrelang vernachlasssigt worden 

waren.

- SchlieBlich bildete sich eine 

neue Disziplin, die "Wissen- 

schaftswissenschaft" heraus, die 

nicht nur die Einzelwissenschaf- 

ten integrieren, sondern auch 

einer verbesserten Prognostik 

(Netzplantechnik, mathematische 

Model 1ierung) dienen sollte.

Auch diese neue Wissenschaft war 

freilich streng parteiorientiert. 

Die Grundfrage aller KP-Flihrungen, 

namlich ob Planung und politische 

Fiihrung die Wissenschaft voran- 

treiben Oder ob nicht eher das Ge- 

gentei 1 der Fall sei (was bei 

einer Wissenschaft als Haupt-"Pro- 

duktivkraft" ja durchaus logisch 

ware) wurde nach wie vor im erste- 

ren Sinne entschieden.

1.1.2.

Die chinesische Wissenschafts- 

Politik - eine Parallele zum UdSSR- 

Model1?

1.1.2.1.

Die groBen Entwicklungsl inien

Die Entwicklung der Wissen- 

schaftsorganisation in China be- 

gann mit ahnlichen Schwierigkeiten 

wie seinerzeit diejenige der jun- 

gen UdSSR, doch nahm sie dann spa- 

ter einen etwas anderen Verlauf.

Auch hier ergeben sich drei klar 

gegliederte Perioden, die durch 

die Jahre 1949 bis 1966, 1966 bis 

1978 und 1978 ff. markiert sind:

1.1.2.1.1.

Phase 1 (1949-1966)

Die Anfange der Neuen Organisation 

begannen mit einer Delegation des 

chinesischen Wissenschaftlers Qin 

Sanqiang, der i.J. 1947 in Beglei- 

tung sowjetischer Fachleute in die 

damaligen "befreiten Gebiete" Chi

nas kam und erste AnstdBe fur die 

"Revolutionierung" der Wissen- 

schaftspolitik gab: Die einheimi- 

schen Wissenschaftler im dortigen 

Bereich hatten von da an den Mar- 

xismus zu studieren und an politi- 

schen Kampagnen teilzunehmen (2).

Viele "Wissenschaftler" kbnnen es 

damals allerdings nicht gewesen 

sei n.

Nach westlichen Schatzungen gab es 

damals nur rund 800 Personen mit 

einem Doktorgrad in den Natur- und 

Ingenieurwissenschaften. Zumeist 

hatten diese Personen im Ausland 

studiert. (Sogar 33 Jahre spater 

noch, namlich bei der Volkszahlung 

vom Juli 1982, stellte es sich 

heraus, daB in ganz China nur 4,4 

Millionen Personen den Hochschul- 

abschluB hatten - dies waren zu 

dieser Zeit nur 0,4% der Bevolke- 

rung!)

Die A.d.W. wurde bereits 1949 "ge- 

grlindet", doch erst einige Jahre 

spater ausgebaut. 1955 kam zu die- 

sem Zweck eine sowjetische Delega

tion unter Leitung von I.P. Bar

din, der den Titel "Ratgeber fur 

den Prasidenten der Chinesischen 

Akademie der Wissenschaften" trug, 

nach China, urn am systematischen 

Aufbau der A.d.W. nach sowjeti- 

schem Muster zu arbeiten. Hierbei 

konnte auf dem Fundament zweier 

Forschungseinrichtungen, namlich 

der 1928 gegrijndeten Academia Si- 

nica und der 1929 errichteten Na- 

tionalen Akademie von Beijing wei- 

tergebaut werden.

Die Neugliederung erfolgte durch 

Einteilung der A.d.W. in vier Sek- 

tionen (Naheres unter 2.).

Am Vorabend der Kulturrevolution, 

namlich i.J. 1965, hatte sich die 

neuformierte A.d.W. bereits kraf- 

tig entwickelt: Im Rahmen der vier 

Abteilungen waren 106 Forschungs- 

zentren mit einem Gesamtstab von 

22.000 Mitarbeitern entstanden.

Bis 1959 bestand reger Austausch 

mit entsprechenden Wissenschafts- 

einrichtungen des Ostblocks, doch 

dann geriet die chinesische For

schung zunehmend in die Isolation, 

deren nachteilige Auswirkungen nur 

dadurch gemildert wurden, daB nach 

wie vor kraftige personelle Blut- 

zufuhr aus dem Ausland erfolgte: 

"Patriotische" Wissenschaftler wa

ren in Scharen nach Hause zurlick- 

gekehrt und stellten ihre Erkennt

nisse dem eigenen Land zur Verfii- 

gung - der beriihmteste unter ihnen 

war kein Geringerer als der Rake- 

tenspezialist Qian Xuesen.

In der ersten Periode war der Wis- 

senschaftsbetrieb bis in die Ein- 

zelheiten dem sowjetischen Vorbild 

nachempfunden.

1.1.2.1.2.

Phase 2 (1966-1978): Die Jahre 

der Kulturrevolution

Dies anderte sich wahrend der 

zweiten Epoche, namlich den zehn 

Jahren der Kulturrevolution. In 

§ 12 des 16-Punkte-Beschlusses vom 

8.August 1966, der als Magna Char- 

ta der Kulturrevolution in die Ge- 

schichte eingegangen ist, heiBt es 

zwar, daB "Wissenschaftler und 

Techniker" grundsatzlich vom "re

vol utionaren Erfahrungsaustausch" 

- d.h. vom kulturrevolutionaren 

Geschehen ausgeklammert - bleiben 

milBten, dies gait aber nur fur 

solche Institute, die mit milita- 

rischen und anderen hochempfindli- 

chen Forschungsobjekten zu tun

hatten, - etwa im Nuklear-, Rake- 

ten- und Satellitenbereich. Im

librigen aber wurden die Tore auf- 

gerissen und die Wissenschaftsrau- 

me vom kulturrevolutionaren Sturm 

durchwirbelt. Es kam dabei zu Ent- 

wicklungen, die vom Geist des 

Spatmaoismus gepragt waren; liber- 

fllissig zu erwahnen, daB die Wis- 

senschaften nun wieder ganz von 

KIassenkampf-Gesichtspunkten 

durchzogen und daB ihnen "emanzi- 

patorische Funktionen" (im Sinne
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der "Entschleierung" sowie der 

kulturrevolutionaren Drei erformel 

"Kampf - Kritik - Anderung") zuge- 

dacht wurden. Der Kampf an der 

Wissenschafts- und technologischen 

"Front" war von nun an aufs engste 

mit dem Produktions- und dem KI as- 

senkampf zu verbinden (3).

Trager der Wissenschaft sollten 

von jetzt an nicht mehr "blirgerli- 

che Intel 1ektuel1e" in ihren abge- 

schlossenen Institutionen sein, 

sondern vielmehr Arbeiter und Bau- 

ern. Die "Macht" sollte von ihnen 

m.a.W. auch im wissenschaftlichen 

"Uberbau" erobert werden. Gefragt 

war also die "Massen-Wissenschaft" 

und - als ihr Trager - der "barfii- 

Bige Wissenschaftler", der seine 

Kenntnisse nicht liber theoreti- 

sches Studium, sondern liber die 

Integration von Theorie und Praxis 

erworben hatte, wobei die Politik 

als drittes Element eine entschei- 

dende Rolle spielen sollte: "Man 

muB seinen eigenen Kopf schleifen, 

ehe man gute Schleifkdpfe entwik- 

keln kann". Die Ausbildung hatte 

nicht durch ("revisionistische") 

Fachleute, sondern durch "proleta- 

rische Lehrer" zu erfolgen, d.h. 

durch Personal, das sich in den 

"drei groBen revolutionaren Bewe- 

gungen" bewahrt hatte. Hatte frli- 

her das "l:l-System" gegolten (der 

Ingenieur ordnet an und plant, der 

Arbeiter fuhrt aus), so entstand 

nun das "System der Dreierverbin- 

dung", d.h. Arbeiter, Bauern und 

Ingenieure/Agronomen planen ge- 

meinsam und wirken ebenso gemein- 

sam an der Ausflihrung mit. Die 

Fachleute hatten m.a.W. kbrperlich 

mitzuarbeiten; das "Monopol der 

Intel 1ektuel1en" sollte damit ge- 

brochen werden.

Damit war auch schon der neue Ort 

der Wissenschaftsgenese angegeben: 

Wissenschaft sollte nicht in Aka- 

demiei nstituten, Pro j ekt ion sb lire s 

und hinter groBen Mauern, sondern 

in den Fabriken und auf den Fel- 

dern entstehen. Erkenntnisse sol 1- 

ten durch den permanenten ProzeB 

"Praxis - Erkenntnis - Praxis" zu- 

stande kommen. Beim Bau der Yang- 

zi-Brlicke von Nanjing flihrten z.B. 

Arbeiter "Tausende von Experimen- 

ten liber Dutzende von Problemen 

aus... Indem sie aus ihren MiB- 

erfolgen Lehren zogen und ihre er- 

folgreichen Erfahrungen zusammen- 

faBten, konnten sie schlieBlich 

geniigend Erkenntnisse sammeln, urn 

den hohen Anforderungen des Brlik- 

kenbaus zu genligen" (4). Wissen

schaft sollte also nicht durch Ex- 

pertenarbeit, sondern durch Mas- 

senmobi1isi erung und durch perma- 

nentes Experimentieren entstehen.

Im Bereich der Wissenschaft sollte 

die "Massenlinie", nicht die "Ex- 

pertenlinie" herrschen. Die Wis

senschaft sollte kein "Geheimnis" 

anmaBender "Hohepriester" mehr 

sein; vielmehr hatte "jedermann 

ein Intel 1ektuel1 er und jedermann 

ein Experte zu sein". Dies war das 

maoistische Ideal vom Arbeiter- 

und Bauernintel1ektuel1en.

Die Folgen fur die chinesische 

Wissenschaft und ihr personelles 

Substrat - die Wissenschaftler - 

fielen dementsprechend aus und wa- 

ren verheerend. Jahrelang hatten 

hochkaratige Forscher auf den Fel- 

dern zu arbeiten, Kloaken zu rei- 

nigen Oder in Arbeitslagern "Pro- 

duktionsschlachten" zu liefern. 

Von der A.d.W. blieben nur ein 

paar Grundmauern librig und die 

Wi ssenschaftlichen Gesel1schaften 

hbrten zu existieren auf.

1.1.2.1.3.

Phase 3 (1978 ff.)

Mit den Reformbeschllissen vom De- 

zember 1978, nicht zuletzt aber 

mit der groBen Wissenschaftskonfe- 

renz vom gleichen Jahr, begann die 

Abkehr von dieser - nunmehr als 

"zehnjahrige Katastrophe" bezeich- 

neten - Richtung, die nun - im 

Zeichen der Vier Modern!si erungen 

- nachgerade in ihr Gegenteil um- 

schlug.

Zunachst knlipften die zur Macht 

gekommenen Reformer wieder an die 

1966 abgerissenen Faden an. 1979 

wurden die frliheren Sektionen der 

Akademie wiederhergestelIt - mit 

Ausnahme allerdings der Abteilung 

fur Philosophic und Sozialwissen- 

schaften, welche formell ausge- 

gliedert wurde und in einer "Aka

demie fur Sozialwissenschaften" 

ihre Wiedergeburt erlebte (Naheres 

unten 2.2.2.). Bei der Wissen- 

schaftstagung urn 1978 wurden zwar 

die groBen wissenschaftlichen For- 

schungsziele flir die nachsten Jah- 

re bereits hervorgehoben, doch 

"richtig ernst" sollte es erst mit 

der Tagung der A.d.W. im Mai 1981 

werden, durch die ein ganzer Fa- 

cher von administrati ven Reformen 

ausgeldst wurde.

Im Zeichen der "Reform" entwickel- 

ten sich erstmals substantielle 

Abweichungen vom Sowjetmodel 1. Be- 

vor diese neuen Charakteristika 

jedoch im einzelnen herauszustel- 

len sind, gilt es, die wichtigsten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen dem sowjetischen und dem 

chinesischen Wissenschaftssystem 

bis zum Ende der siebziger Jahre 

herauszuarbeiten.

1.1.2.2.

Besonderheiten des chinesischen 

Systems?

Vergleicht man nun das chinesische 

Wissenschaftssystem, wie es bis 

ungefahr 1980 bestanden hat, mit 

dem sowjetischen Vorbild, so fallt 

auf, daB es mehr Gemeinsamkeiten 

als Unterschiede aufweist.

1.1.2.2.1.

Die Gemeinsamkeiten:

- Da ist zunachst die Wissen-

schaftsphilosophie: Genauso wie 

in der Sowjetunion hat sich auch 

in der VR China ein Wandel von 

der KIassenkampf-zur "Produktiv- 

kraft"-Konzeption vollzogen. Die 

entscheidende Zasur 1iegt in 

China beim Jahr 1978, als Deng 

Xiaoping seine Rede auf der Na- 

tionalen Konferenz flir Erzie- 

hungsarbeit (22. April) hielt. 

Bis dahin galten zwei Werturtei- 

le, die der "Viererbande" zur 

Last gelegt und als "auBerst 

reaktionar" verfemt wurden: Die 

eine "Einschatzung" lautete, daB 

in den 17 Jahren von der Grlin- 

dung der Volksrepublik bis zum 

Beginn der Kulturrevolution in 

Erziehung und Wissenschaft die 

"revisionistische Linie" vorge- 

herrscht habe, die erst mit der 

Kulturrevolution habe korrigiert 

werden kbnnen. Das andere kul

turrevol utionare Vorurteil rich- 

tete sich gegen die Angehbrigen 

des Wissenschaftsapparats, die 

pauschal als "stinkende Nr.9" 

bezeichnet wurden, weil sie sich 

den acht Kategorien der Klassen- 

feinde (Gutsbesitzer, GroBbau- 

ern, Konterrevolutionare, aso- 

ziale Elemente, Rechte, Renega- 

ten, feindliche Geheimagenten 

und Machthaber auf dem kapitali- 

stischen Weg) als wlirdige Hel- 

fershelfer anreihten. Durch die 

kulturrevolutionare Brille be- 

trachtet, war die Wissenschaft 

lediglich eine "Uberbau"-

Erscheinung und der Wissen-

schaftler ein "burgerlicher In- 

tellektueller".

Deng Xiaoping - und mit ihm die 

Konferenztei1nehmerschaft - beton- 

te demgegenliber mit Nachdruck, daB 

Wissenschaft - weit davon ent- 

fernt, eine reine Uberbauerschei- 

nung zu sein - nicht eine, sondern 

die Produktivkraft schlechthin 

sei. Ohne sie ware eine Moderni- 

sierung undenkbar. Fast die gesam- 

te moderne Welt sei das Ergebnis 

von Entwicklungen, wie sie durch 

die Wissenschaft erst vor einigen 

Jahrzehnten in Gang gebracht wor- 

den seien. Der einzelne Wissen- 

schaftler sei demzufolge kein blir- 

gerlicher Intel 1ektuel1 er, sondern 

ein Werktatiger, der sich vom 

GroBteil der Arbeiter nur dadurch 

unterscheide, daB er mehr mit dem 

Kopf als mit den Handen arbeite, 

der aber im librigen an der gemein- 

samen Sache der Modern!sierung 

mitarbeite, also auf seine Weise 

dem Volke nutze. Soweit er seine 

Forschungsergebnisse nicht "priva- 

tisiere" und soweit er nicht gegen 

die Flihrung der Parte! auftrete, 

mlisse ihm die Werktatigen-Eigen- 

schaft voll zuerkannt werden.

- Ebenso wie in der Sowjetunion 

war auch in China aus der vor-
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revolutionaren Zeit eine Akade- 

mie liberkommen, und zwar die 

Academia Sinica, gegrlindet 1928 

in Nanjing, sowie die Nationale 

Akademie von Beijing, gegrlindet 

1919. Diese Institutionen ver- 

fligten, ebenso wie die Kaiserli- 

che Akademie von St. Petersburg, 

lediglich uber eine dlinne Perso- 

naldecke, deren Mitglieder 

obendrein den Nachteil hatten, 

daB es sich bei ihnen urn Vertre- 

ter der "alten Zeit" handelte 

und daB sie daher nur schwer flir 

die neuen Regime zu gewinnen wa- 

ren. In beiden Landern war daher 

eine "Revolutionierung" der gan- 

zen Organisation unausweichlich, 

wobei sich dieser ProzeB aus 

Grlinden der wi ssenschaftl i chen 

Kontinuitat unvermeidl ich liber 

einen 1angeren Zeitraum hinzie- 

hen muBte.

- Hier wie dort ist die Flihrung 

durch die Kommunistische Partei 

seibstverstandlich. Wahrend al- 

lerdings unter Mao Zedong noch 

der Primat der Politik herrsch- 

te, will Deng Xiaoping die Ef f i - 

zienz der KP-Flihrung innerhalb 

des Wissenschaftsapparats danach 

beurteilt wissen, wieweit es ihr 

gelingt, stbrende Einfllisse aus- 

zuschalten und dadurch die be- 

treffende Institution zu ihrer 

vollen fachlichen Entfaltung 

kommen zu lassen.

- Auch der Staat ist in beiden 

Akademien prasent: Im Gegensatz 

zu westlichen Forschungsinstitu- 

tionen, die vom Fiskus zwar 

(mit)finanziert werden, im libri - 

gen aber weitgehend Forschungs- 

freiheit haben, wirkt in China 

der Staat durch seine Bedarfs- 

planung, durch die zentrale 

Oberleitung und durch seine Ten- 

denz, Forschungsinstitute ahn- 

lich zu betreiben wie Industrie- 

betriebe, bis in die Einzelhei- 

ten des Forschungsprozesses 

hinein. Wissenschaftsproduktion 

kann auch nach Auffassung Deng 

Xiaopings wie Gliterproduktion 

geplant werden.

- Hier wie dort liegt der Haupt- 

akzent auf den Naturwissenschaf- 

ten. (Schon der pausenlos ver- 

wendete Ausdruck Keji - "Wissen- 

schaft und Technik" - zeigt, daB 

die Chinesen die Leninsche Kon- 

zeption von der Untei1barkeit 

dieser beiden Begriffe libernom- 

men haben.) Daneben gibt es eine 

Akademie flir Gesel1schaftswis- 

senschaften, die in China aller- 

dings, wie in der Sowjetunion 

der zwanziger Jahre, getrennt 

neben der A.d.W. besteht, wah

rend sie in der UdSSR Ende der 

zwanziger Jahre wieder der 

A.d.W. zugeschlagen wurde; das 

sowjetische und das chinesische 

System gleichen sich ferner dar- 

in, daB sie Wissenschaftsgesel1 - 

schaften unter dem Dach einer 

Gesamtnationalen Vereinigung flir 

Wissenschaft und Technik zulas- 

sen und daB sie auBerdem eine 

Reihe von Fachakademien einge- 

richtet haben - in China sind 

dies die Akademien fur geologi- 

sche Wissenschaft, flir Kohle- 

bergbauforschung, fur Eisenbahn- 

forschung, fur Medizinwesen, flir 

traditionelle chinesische Medi- 

zin, flir Erddlexploration, flir 

Aeronaut!k, flir Raumfahrttechno- 

logie und fur petrochemische 

Technik.

Organ!satorisch stehen die Al 1 - 

gemeinen Akademien und die 

Fachakademien hier wie dort un

ter der Leitung von Prasidien, 

die lange Zeit nach politischen 

Gesichtspunkten bestellt wurden, 

an denen aber seit Beginn der 

Reformer in China die Wissen- 

schaftler immer starkeren perso- 

nel1en Ante!1 haben.

- Weitere Gemeinsamkeiten sind die 

Einbeziehung der Wissenschaft in 

die allgemeine Planung und damit 

in die bkonomische Determinie

rung, ferner die Einrichtung von 

A.d.W.-Fi1ialen in den einzelnen 

Provinzen (Naheres dazu unten 

2.), die Dreiteilung des For- 

schungsbetriebs (Akademie, Hoch- 

schulen, ministerial geleitete 

Betriebe), die Einrichtung eines 

zentralen Leitungsorgans, nam- 

lich der "Staatlichen Kommission 

flir Wissenschaft und Technik" 

(Naheres dazu unten 2.1.), und 

die Gliederung der Akademie in 

Sektionen, die mit denen der 

sowjetischen Akademie zwar nicht 

ganz identisch sind, die aber 

gleichwohl deren Vorbild durch- 

schimmern lassen (Naheres dazu 

unten 2.).

1.1.2.2.2.

Die Unterschiede zum Sowjetsystem

Neben so vielen Ahnlichkeiten gab 

es bis 1980 nur wenige Unterschie

de:

- Da ist zunachst das Nebeneinan- 

der zweier Akademien, namlich 

der A.d.W. und der A.d.G., welch 

letztere, wie oben ausgeflihrt, 

in Form der "Kommunistischen 

Akademie" in der UdSSR wahrend 

der zwanziger Jahre zwar eben- 

falls selbstandig neben der 

A.d.W. existierte, dann aber in 

diese wieder zurlickgegl iedert 

wurde. In der Volkskrepublik hat 

sich der Ein- und Ausgliede- 

rungsvorgang mehrere Male ereig- 

net (Naheres dazu unten 2.), 

doch scheint sich heutzutage das 

Nebeneinander fest eingefahren 

zu haben.

- Ferner ist der Trennungsstrich 

zwischen Forschung und Lehre, 

d.h. zwischen den Akademien 

einerseits und den Hochschulen 

andererseits, nicht so streng 

gezogen wie in der Sowjetunion. 

Akademiemitglieder lesen viel- 

mehr an Hochschulen, und umge- 

kehrt haben Hochschul1ehrer 

vielfache Querverbindungen zu 

den Forschungsstellen der Akade

mie. Es kann also weder von 

einer strikten organ!satorischen 

noch einer strikt personellen 

Trennung zwischen Forschung und 

Lehre die Rede sein.

Einen gewissen Uberbl ick liber 

die Forschungsieistungen der 

Hochschulen vermittelte eine 

einschlagige Ausstellung in Bei

jing im Jahre 1982. Dort wurden 

die Ergebnisse von rund 500 Pro- 

jekten vorgestellt, die von 32 

Naturwissenschaftlichen und 

Technischen Hochschulen sowie 

Universitaten in immerhin zehn 

Bereichen durchgef lihrt worden 

waren, namlich auf den Gebieten 

der Agrarwissenschaft, der Medi- 

zin, der Chemotechnik, der MeB- 

instrumententechnik der Compu- 

tertechnik, des Bauwesens (ein- 

schlieBlich Wasserbauanlagen), 

der elektronischen Technik, der 

mechanischen Elektrizitat, der 

Energieeinsparung und der Mate- 

ri alwi ssenschaft.

Eigentliche Trager der Hoch- 

schulforschung sind die sog. 

"Schwerpunkt-Hochschulen", also 

Eliteuniversitaten, die von der 

Regierung besonders gefdrdert 

werden. Be! der Ausstellung wur

de u.a. ein Entschlammungspro- 

jekt der Qinghua-Universitat fur 

den unterlauf des Hoanghe vorge

stellt, des weiteren ein vom 

Nanjinger Technischen Institut 

entwickeltes Millimeter- und 

Zentimeterwel1en-Kommuni kations- 

system, das flir die Satelliten- 

libertragung wichtig ist, ferner 

neue Laseroptiken, die von der 

Shandong-Universitat entwickelt 

worden waren, und nicht zuletzt 

neuartige chirurgische Behand- 

1ungsmethoden bei Kinderlahmung 

(5).

- Ein weiterer Unterschied besteht 

in der Intensitat der Aus- 

1andskontakte. Hier hat China 

nach der einen wie nach der an- 

deren Seite wesentlich extremer 

reagiert als die UdSSR: Sie 

sperrte sich beispielsweise wah

rend der kulturrevolutionaren 

Jahre noch starker von wissen

schaftl ichen AuBenkontakten ab 

als dies in der Sowjetunion un

ter Stalin der Fall gewesen war, 

sie intensivierte aber umgekehrt 

ihr Kontaktprogramm nach Einlei - 

tung der Reformen weitaus nach- 

haltiger als es bei der Sowjet

union je der Fall gewesen war. 

Die chinesische Fuhrung weiB 

sehr genau, daB sie ihr erstmals 

1964 formuliertes und dann 1978 

neuaufgelegtes Modern!si erungs-
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programm nur mit auslandischer 

Hilfe verwirklichen kann. Vor 

allem bei der Wissenschaftskon- 

ferenz von 1978 wurde hervorge- 

hoben, daB die Ruckstandigkeit 

Chinas nur durch intensiven 

Technologietransfer mit den 

westlichen Industrienationen 

rasch liberwunden werden wurde. 

Was China auBerdem braucht, ist 

intensives Wachstum, das mit den 

bisherigen Geraten und Methoden 

nicht zu erzielen ist. Hier wird 

ein qualitativ neuer "GroBer 

Sprung nach Westen" erforder- 

lich. Die USA, Japan und die 

EG-Staaten, nicht zuletzt die 

Bundesrepublik, sind folgerich- 

tig zu bevorzugten Lern- und 

Studienplatzen chinesischer Stu- 

denten und Wissenschaftler ge- 

worden. Was die Bundesrepublik 

anbelangt, so unterzeichnete sie 

bereits am 9. Oktober 1978 mit 

China ein Rahmenabkommen liber 

wi ssenschaftlich-techno1ogi sche 

Zusammenarbeit, das folgende 

Schwerpunktbereiche umfassen 

soli: Energieforschung und

-technologie, physikalische 

Grundlagenforschung, Rohstoff- 

und Materialforschung, Luft- 

fahrt- und Weltraumforschung, 

Meeres-, Agrar- und Umweltfor- 

schung sowie Medizinische For- 

schung. In der Bundesrepublik 

studieren heutzutage pro Jahr 

durchschnittlich etwa 500 Chine

sen, in den USA belauft sich die 

Zahl auf das Sechsfache.

In den Jahren 1981, 1982 und 1983 

hatte die Chinesische Akademie der 

Wissenschaften mit analogen Insti- 

tuten in 47 Landern Besuchskontak- 

te; mit 38 wissenschaftlichen Or- 

ganisationen in 16 Landern wurden 

Kooperationsvertrage unterzeich- 

net. Zwischen 1981 und 1983 lud 

die Akademie 3.943 auslandische 

Wissenschaftler zu Forschungszwek- 

ken, zu Vorlesungen oder zur Teil- 

nahme an internationalen Symposien 

oder Seminaren ein und entsandte 

zum gleichen Zweck liber 3.000 ei- 

gene Wissenschaftler ins Ausland. 

Die Akademie hat seit 1978 rund 

2.800 Wissenschaftler und Postgra- 

duierte zu Forschungszwecken ins 

Ausland entsandt. 20% von ihnen 

brachten es im Ausland sogar zu 

Erfindungen. Zwanzig haben flir ih- 

re Forschungsergebnisse Patente im 

Ausland beantragt und 24 einen 

Doktorgrad erworben (5a).

- Ein weiteres Unterscheidungs- 

merkmal ist die Bevorzugung der 

angewandten Wissenschaft - eine 

Tendenz, die so ganz im Gegen- 

satz steht zur Vorliebe der so- 

wjetischen Wissenschaftler, de- 

nen Theorie alles und Praxis et- 

was Prestigeminderndes bedeutet 

(Naheres dazu unten).

- Ein flinfter Unterschied schlieB- 

1ich besteht darin, daB die Chi

nesen offensichtlich keine Ambi- 

tionen zeigen, ahnlich wie die 

Sowjetunion eine "Wissenschafts- 

wissenschaft" zu entwickeln.

1.2.

Planting und Ziele der 

Wissenschaftspolitik: Wie der 

Staat Signale setzt

1.2.1.

Die vier bisherigen Perspektiv- 

plane

1.2.1.1.

1953, 1955 und 1956

Wissenschaftsplanung hat eine lan- 

ge Geschichte in der Volksrepu- 

bl i k:

Im ersten Flinf jahrespl an (1953- 

1957) waren einige wi ssenschaft- 

1ich-technologische Ziele als eher 

periphere Elemente aufgezahlt. Sie 

umfaBten folgende elf Gebiete: 

friedliche Nutzung der Atomener- 

gie, Bau von Eisen- und Stahlwer- 

ken, Erddlproduktion, Seismologie, 

systematische Nutzung von FluBta- 

lern, tropische Pflanzen in Slid- 

china, Identifizierung und Zusam- 

menfassung natlirlicher Wirt- 

schaftsgebiete, Antibiotika, Poly

mere, volkswirtschaftliche Lb- 

sungsmethoden flir die Ubergangs- 

periode und zeitgenbssische chine

sische Geschichte/Phi1osophie. 

Ferner sollte die AdW bis 1957 51 

Forschungsinstitute mit insgesamt 

4.600 Beschaftigten errichtet ha

ben .

Im Zusammenhang damit erlieB die 

AdW am 15.September 1955 einen 

15-Jahr-Plan flir die Entwicklung 

der Wissenschaften, der jedoch 

durch den Zwdlfjahresplan von 1956 

abgeldst wurde. Im zweiten Flinf - 

jahresplan waren wissenschaftliche 

Fragen nur noch in al 1gemeinster 

Art erwahnt.

Ein wirklich authentischer Wissen- 

schaftsplan wurde erst 1956 erlas- 

sen, und zwar als Zwdlfjahres-Per- 

spektivprogramm, das flir die Zeit 

von 1956 bis 1967 gelten sollte. 

Der Plan wurde von 640 sowjeti- 

schen Wi ssenschaftlern geprlift und 

dann vom Nationalen VolkskongreB 

im Juli 1967 verabschiedet. Zwdlf 

Schwerpunkte wurden gewahlt, nam- 

lich friedliche Verwendung der 

Atomenergie, Elektronik, Dusen- 

technik, Automationstechnik, Roh- 

stoffprospektion, Schlirfungsmetho- 

den flir Mineralien, metal 1 urgische 

Studien, Schwermaschinen, Methoden 

zur Regulierung des Gel ben und des 

Yangtse-Flusses, Mechanisi erung, 

Elektrifizierung und Chemisierung 

der Landwirtschaft, Seuchenbe- 

kampfung, Grundlagenforschung.

Nach offziellen Angaben (6) wurden 

die Ziele angeblich bereits 1962, 

also mit einer Vorfrist von flinf 

Jahren, erreicht. In Wirklichkeit 

war der Plan durch den "GroBen 

Sprung vorwarts" liberholt - und 

damit sinnlos geworden.

Nachdem das VIII.ZK zu seiner 

9.Plenarsitzung im Januar 1981 den 

"GroBen Sprung" abgebremst und 

Richtlinien flir eine neue Konsoli- 

dierung festgelegt hatte, konnte 

auch ein neuer Plan - der zweite - 

flir die wi ssenschaftl i che und 

technologische Entwicklung aus- 

gearbeitet werden, der sich dies- 

mal auf zehn Jahre erstreckte und 

den Zeitraum von 1963 bis 1972 um

fassen sollte (7). Wichtigstes 

Merkmal der neuen Politik war die 

Klirzung der liberdehnten For- 

schungsfront, die starkere Einbe- 

ziehung der Landwirtschaft in die 

Forschung und die Zurlickdrangung 

der seit 1958 sakrosankt geworde- 

nen "Massenlinie": Die Forschung 

sollte wieder zurlick in die Labors 

wandern.

Im gleichen Jahr, 1962, hielt der 

Staatsrat die erste Nationale Kon- 

ferenz liber Wissenschaft und Tech

nologie ab, und zwar in der slid- 

chinesischen Stadt Guangzhou. Als 

wichtigstes Ergebnis der Zielvor- 

gabe dieses zweiten Plans gilt 

heute der erste Nukleartest (1964) 

und die Entwicklung von Lenkrake- 

ten.

Wahrend der Kulturrevolution kam 

der Wissenschaftsbereich weitge- 

hend zum Erliegen, und dies, ob- 

wohl nach § 12 des 16-Punkte- 

Beschlusses des ZK vom 8.August 

1966 - der Magna Charta der Kul

turrevolution - (8) der Wissen- 

schaftsbereich eigentlich vom "re- 

volutionaren Erfahrungstausch aus- 

geschlossen", m.a.W. also ge- 

schlitzt bleiben sollte (9).

Erst mit zwdlf Jahren Verspatung 

konnte dann, und zwar im AnschluB 

an die Nationale Wissenschaftskon- 

ferenz vom Marz 1978, ein dritter 

Wi ssenschaftspl an verklindet wer

den, der diesmal allerdings auf 

acht Jahre beschrankt war und den 

Zeitraum von 1978 bis 1985 abstek- 

ken soli. Manchmal ist auch von 

einem wissenschaftlichen Zehnjah- 

resplan die Rede, der von 1976 bis 

1985 gelten und mit den Zeitraumen 

des 5. und des 6.Wirtschafts-Flinf- 

jahresplans zusammenfal 1en soli.

1981 wurden flinf Richtlinien der 

neuen Wissenschaft erlassen:

- Wissenschaft und Technik sind 

danach am Wirtschaftswachstum 

und den gesel1schaftlichen Be- 

dlirfnissen zu orientieren, ihre 

primare Aufgabe ist die Forde- 

rung der Wirtschaftsentwicklung..

- Der Entwicklung neuer Technolo- 

gien sowie ihrer zweckmaBigen 

Anwendung muB Vorrang eingeraumt 

werden und es ist eine rationel- 

le Technologiestruktur zu schaf- 

fen.

- Fabriken und Bergwerke mlissen
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die wissenschaftlich-technische 

Forschung und die Verbreitung 

der technischen Ergebnisse in- 

tensi vieren.

- Die Grundlagenforschung ist al 1 - 

mahlich und solide zu entwickeln.

- Es ist von auslandischen wissen- 

schaftlich-technischen Erfolgen 

zu lernen, und diese sind in die 

eigene Forschung aufzunehmen.

Im Frlihjahr 1983 wurde von der Re

gierung ein 15-Jahresplan (1986- 

2000) aufgestellt, in dem Perspek- 

tiven ausgewiesen und Koordina- 

tionsmaBnahmen getroffen werden.

Einzelheiten dieses Plans sind 

noch nicht bekannt, doch zeigen 

Andeutungen Zhao Ziyangs, daB die 

bisher eingeschlagene Politik im 

wesentlichen bis zum Jahre 2000 

fortgeflihrt werden soli. Vor allem 

der rationale Einsatz des vorhan- 

denen und noch auszubi1denden Wis- 

senschaftspersonals bedarf einer 

permanenten Korrektur: So sollen 

Wissenschaftler und Techniker 

planmaBig aus der proportional 

iiberversorgten Schwer- und Rli- 

stungsindustrie abgezogen und in 

die schwacheren Sektoren wie Ener

gie-, Transport- und Landwirt- 

schaftssektor eingeschleust wer

den-, des weiteren sollen Wissen- 

schaftler klinftig mehr in bisher 

unterentwickelten Gebieten tatig 

sein. Auf dieser Linie liegt auch 

die Forderung, das Gutachter-, 

Promotions-, Belohnungs- und Grad- 

verleihungs-System zu verbessern, 

urn so dem Nachwuchs mehr Anreiz zu 

bieten. Im Mai 1983 wurden die er- 

sten 18 Doktor-Titel verliehen. 

Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, 

daB seit Inkrafttreten der Bestim- 

mungen uber akademische Grade An- 

fang 1981 rund 15.000 Studenten 

den Magister- und 320.000 den 

Bachelor-Titel erlangt hatten. 

Samtliche Promovierte waren Natur- 

wissenschaftler und Techniker 

(10).

1.2.1.2.

Der Achtjahresplan (1978-85) und 

seine ehrgeizigen Parameter

Der gerade zu Ende gegangene Acht- 

jahresplan - denn ein solcher ist 

es in Wirklichkeit - wurde von der 

Nationalen Wi ssenschaftskonferenz 

im Marz 1978 - also in dem (als 

solchem gefeierten) "Einsteinjahr"

- beschlossen und verklindet. Er 

legt folgende Ziele fest:

- Annaherung an den Weltstandard 

der siebziger Jahre auf zumin- 

dest 27 Gebieten: u.a. im Be- 

reich der Landwirtschaft, Indu

strie, Landesverteidigung, des 

Verkehrs- und Transportwesens, 

der Ozeanographie, des Umwelt- 

schutzes, der Medizin etc. Im 

Bereich dieser pauschal genann- 

ten Sektoren wurden wiederum 108 

Schwerpunktziele fur die landes- 

weite wissenschaftliche und 

technologische Forschung ge- 

setzt. Die Erfiillung dieses 

Plans soil es der chinesischen 

Wissenschaft ermbglichen, die 

technol ogi sche Lucke gegenliber 

dem Westen wenigstens teilweise 

zu schlieBen. Dadurch wurde dann 

- so lautet die Pramisse des 

Plans - der bisherige Abstand 

auf nur noch rund zehn Jahre 

verklirzt und ein sol ides Funda

ment fur die Einholung oder gar 

iiberholung des Weltniveaus in 

alien Zweigen wahrend der nach- 

folgenden 15 Jahre gelegt. Man 

sieht: Die Planer des Jahres 

1978 waren noch von jenem Geist 

des GroBen Sprungs ergriffen, 

wie er unter Hua Guofeng vor al

lem i.J. 1977 gang und gabe war.

Im Mittelpunkt aller Bemuhungen 

sollen die "acht Schllisselprojek- 

te" stehen. Was das Getreide fur 

die Landwirtschaft und der Stahl 

fur die Industrie sind - namlich 

"Hauptkettenglieder" - sollen die

se acht Gebiete fur die Wissen

schaft sein. Zu ihnen gehbren

die Landwirtschaftsforschung, 

die vor allem dem beruhmten 

"Acht-Punkte-Programm" dienen 

soli. Die "Acht Punkte" beziehen 

sich auf den Bau von Be- und 

Entwasserungsanlagen, auf ratio- 

nelle Anwendung von Dlingemit- 

teln, Bodenverbesserung, Saat- 

gutamelioration, Engpflanzung, 

Schadlingsbekampfung, Gerate- 

modernisierung und besser abge- 

stimmte Felderbewirtschaftung.

- Energie- und Energietechnolo- 

gie-Forschung: Die heimischen 

Energiequellen sollen besser ge- 

nutzt (z.B. Kohlevergasung und 

-verfl lissigung) und neue Ener- 

gien geschaffen werden, z.B. 

durch die Nutzung von Sumpfgas 

in den landlichen Gebieten, 

durch Verwendung der Restwarme 

und durch Ausnutzung der Son- 

nen-, der geothermischen, der 

Wind-und der Gezeitenenergie, 

nicht zuletzt auch durch die Er- 

richtung von Kernkraftwerken.

- Drifter Schwerpunkt ist die Me- 

tallurgie- und Werkstoff-For- 

schung (Auffindung und Verarbei- 

tung metallischer Vorkommen, or- 

ganische Synthese von Petroleum, 

Naturgas und Kohle; Herstellung 

von synthetischem Kautschuk und 

synthetischen Fasern etc.).

- Datenverarbeitungs- und Nach- 

richtentechnik (Popularisierung 

von Microcomputern und Inbe- 

triebnahme von Ultra-Hochge- 

schwindigkeits-Computern; Er- 

richtung von Computernetzen und 

Datenbanken; Einsetzung von Pro- 

zeBrechnern zur Kontrolle und 

Steuerung der Hauptproduktions- 

ablaufe sowie der Wirtschafts- 

plane).

- Lasertechnik.

- Weltraumforschung und Weltraum- 

technik (Satel1itensysteme, 

Raumlabors und Raumsonden, 

Grundlagenforschung der Welt- 

raumwissenschaft und Anwendung 

verschiedener Weltraumtechni- 

ken).

Hoehenergiephysik (Erstellung 

eines Protonenbeschleunigers mit 

einer Kapazitat von 50.000 MW 

bis 1983; Anwendung der Be- 

schleunigertechnik auf die Indu

strie, Landwirtschaft, Medizin 

und andere Disziplinen).

- Gentechnik (Zlichtung neuer, er- 

tragreicher stickstoffbindender 

Getreidearten, Nutzbarmachung 

der Gentechnik fur die pharma- 

zeutische Industrie sowie fur 

die Behandlung und Verhlitung be- 

stimmter Krankheiten.

Das zweite Hauptziel ist die Er- 

weiterung des berufsmaBigen wis- 

senschaftlichen Forschungsperso- 

nals auf 800.000 Personen, womit 

sowohl das eigentliche Forschungs- 

als auch das Hi Ifspersonal gemeint 

ist. Hua Guofeng betonte bei der 

Wissenschaftskonferenz von 1978, 

daB es darauf ankomme, ein "riesi- 

ges Kontingent von revolutionaren 

Intel 1ektuel1en fur alle Branchen 

und Berufszweige sowie revolutio- 

nare Kader im Bereich der modernen 

Wissenschaft und Technik auszubil- 

den". Schon Mitte Oktober 1977 

hatte der Staatsrat eine neue Form 

des Aufnahmesystems fur die Hoch- 

schulen bekanntgegeben, und Ende 

Februar 1978 nahmen an den Aufnah- 

meprufungen fur das Jahr 1978 

nicht weniger als 5,7 Millionen 

Studenten teil. Das im Achtjah

respl an gesteckte Ziel von 800.000 

Mann Forschungspersonal schien an- 

gesichts solcher Zahlen durchaus 

errei chbar.

Drittes groBes Ziel war der Aufbau 

einer Reihe moderner Zentren fur 

wissenschaftliche Experimente. Der 

Betrieb dieser Forschungsinstitu- 

tionen bedingte die damals noch 

kuhne Neuerung, daB jeder Wissen- 

schaftler und Techniker wenigstens 

funf Tage in der Woche seinem ei- 

gentlichen Forschungsberuf nachge- 

hen dlirfe und daB die politische 

Schulung auf einen minimalen 

Zeitraum zuriickzuschrauben sei. 

Ferner sollten die Wissenschaftler 

auch wieder ihre akademischen Ti- 

tel tragen, den internationalen 

Austausch pflegen und dem Plura- 

lismus ("Hundert Blumen") huldigen 

dtirfen. Die formellen Forschungs- 

institute einerseits und die 

Institutionen der Freizeitwissen

schaft andererseits sollten zusam- 

menwirken, urn einen neuen "Frlih- 

ling der Wissenschaft" aufkommen 

zu lassen.

Die Wissenschaft findet auch im 

6.Flinf jahrespl an (1981-85) ver- 

starkte Berlicksichtigung. Dazu 

Wang Jiye, stel1vertretender Vor- 

sitzender des Forschungsinstituts 

fur Wirtschaft bei der Staatlichen
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Planungskommission: "Das Schwerge- 

wicht wurde bei den bisherigen 

flinf Pl anjahrflinften stets nur auf 

die wirtschaftliche Entwicklung 

gelegt. Die gesel1schaftliche Ent

wicklung und der wissenschaft- 

1ich-technische Fortschritt beleg- 

ten dagegen nur einen der hinteren 

Platze. Der 6.Flintjahresplan hat 

nun einen bedeutenden Schritt dazu 

getan, die Errungenschaften der 

Wissenschaft und Technik zur For- 

derung des wirtschaftlichen Auf- 

baus zur Geltung zu bringen. Um 

dieses Ziel zu erreichen, werden 

Plane zur Lbsung der wichtigsten 

wi ssenschaftli ch-techni schen Pro- 

bleme, zur Verbreitung der moder- 

nen Technologie, zur Entwicklung 

neuer Produkte und zu ihrer Mas- 

senproduktion ausgearbeitet. In 

den Planen fur die Hauptprodukte 

der Wirtschaft soli genau festge- 

legt werden, welchen Anteil davon 

die neuen Produkte einnehmen sol- 

len. Wir mlissen zu den Mitteln der 

Direktive greifen, urn technisch 

rlickstandi ge Produkte auszuschei- 

den. Gleichzeitig mlissen wir auch 

solche wirtschaftlichen Mittel wie 

Preise, Kredite, Steuern usw. als 

Steuerungsinstrumente einschalten, 

urn neue Produkte zu entwickeln und 

neue Technologien anzuwenden. Au- 

Berdem wird fortgeschrittene Tech

nologie weitgehend aus dem Ausland 

importiert werden" (11).

1.2.2.

Weicher Stellenwert kommt der 

Wissenschaft und Technologie im 

Rahmen der reformerischen 

Entwicklungsstrategie zu?

In Art.43 des Allgemeinen Pro- 

gramrns des Politischen Volkskon- 

sultativrats vom 29.9.1949, also 

der de facto ersten Verfassung des 

neuen China, heiBt es, daB "An- 

strengungen zu machen sind, die 

Naturwissenschaften zu entwickeln, 

urn so den Aufbau der Industrie, 

der Landwirtschaft und der Landes- 

verteidigung zu dienen. Wissen- 

schaftliche Entdeckungen und Er- 

findungen sind zu belohnen und 

wissenschaftliche Kenntnisse sind 

im ganzen Volk zu verbreiten."

In der Verfassung von 1954 heiBt 

es, daB die "VR China den Blirgern 

die Freiheit der wissenschaftli- 

chen Forschungsarbeit... sichert 

und daB der Staat die Burger un- 

terstlitzt und fdrdert, die sich 

auf wissenschaftlichem... Gebiet 

schdpferisch betatigen" (Art.95). 

Nach Art.52 der Verfassung von 

1978 "fdrdert und unterstlitzt der 

Staat die schdpferische Tatigkeit 

der Burger in Wissenschaft... und 

anderen Bereichen der Kultur". 

Nach Art.20 der Verfassung von 

1982 schlieBlich "fdrdert der 

Staat die Entwicklung der Natur

wi ssenschaften und der Gesell

schaft swi ssenschaften , verbreitet 

allgemeinwissenschaftliches und 

technisches Wissen und zeichnet 

Errungenschaften der wissenschaft- 

1ichen Forschung und technische 

Entdeckungen und Erfindungen aus 

und pramiert sie".

Die "Wissenschaft" hat in den of- 

fiziellen Deklarationen also immer 

schon einen hohen Stellenwert ein- 

genommen; in der Praxis der Refor

mer ist sie sogar zu einer Art 

Zugpferd des gesamten Modern!sie- 

rungsprozesses geworden - wenn- 

gleich dies nicht offen ausgespro- 

chen, ja manchmal sogar bestritten 

wi rd.

Bei einem nationalen Seminar uber 

die in China einzuschlagende Ent

wicklungsstrategie im Herbst 1983 

kam es u.a. zu einer Kontroverse 

liber den Stellenwert der Wissen

schaft. Einige Referenten pladier- 

ten daflir, daB Wissenschaft und 

Technologie gegenliber wirtschaft- 

lichen, sozialen und mi 1itarischen 

Entwicklungen bevorzugt auf den 

ersten Platz gesetzt werden sol 1- 

ten, da ja von ihnen die Haupt- 

antriebskrafte fur den Entwick- 

lungsprozeB ausgingen: Wissen

schaft diene dem Zweck, die Welt 

zu verstehen, und Technologie 

schaffe die Mdglichkeit, die Welt 

umzuformen.

Andere Referenten widersetzten 

sich jedoch der Uberbewertung ei- 

nes einzelnen Sektors und forder- 

ten stattdessen eine ausgewogene 

Berlicksichtigung samtlicher d.h. 

der wirtschaftlichen, der sozialen 

und der wi ssenschaftlich-technolo- 

gischen Entwicklungskrafte - also 

ein fruchtbares Kopf-an-Kopf-Ren- 

nen. Sie alle seien eng mteinander 

verbunden und dlirften nicht ein

seitig auf Kosten der jeweilis an

deren vorangetrieben werden.

Damit war auch bereits eine weite- 

re Frage prajudiziert, welche Wis- 

senschaftspolitik namlich China 

gegenliber den ausland!schen Kon- 

kurrenten betreiben solle. Disku- 

tiert wurden vier Wege, namlich 

die Strategie der "Nachahmung an- 

derer", ferner die Strategie des 

"Gleichziehens mit anderen und des 

Uberholens", die Startegie des 

"SchlieBens der Tlir" und die Stra

tegie der Llickenf lil 1 ung. Sollte 

China also m.a.W. zunachst 

schrittweise die dritte, dann erst 

die vierte industriellen Revolu

tion durchfiihren Oder sollte es 

sich in den Schllisselbereichen auf 

einen - wenn vielleicht auch 

hbchst kostspieligen - Einholungs- 

prozeB einlassen, sollte es sich 

ganz auf die eigene Kraft stlitzen 

Oder sollte es sich darauf be- 

schranken, zunachst einmal die am 

schmerzhaftesten klaffenden Llicken 

zu schlieBen?

Es ist klar, daB eine Politik des 

"Tlirenschl ieBens" angesichts des 

gegenwarti gen Modern!si erungskur- 

ses nicht in Frage kommt. Eine Po

litik der reinen "Nachahmung" ware 

zu schematisch, eine Politik des 

schnellen Aufholens zu kostspielig 

und darliber hinaus - wie oben be

reits angedeutet - zu gleichge- 

wichtsbeeintrachtigend. Bleibt al

so nur die Alternative Nr.4, nam

lich das LlickenschlieBen, das sich 

im ubrigen nur liber eine Politik 

der "offenen Tlir" bewerkstel 1 igen 

lasse - daher auch die Offnung von 

Sonderwirtschaftszonen und weite- 

ren Klistenstadten (12).

1.2.3.

Die finanzielle Ausstattung

Privates Venture-Kapital gibt es 

im sozialist!schen China nicht, 

obwohl sich auch hier erste Ansat- 

ze zeigen. Die Finanzierung des 

Wissenschaftsbetriebs erfolgt ent- 

weder durch Auftragsforschung und 

ahnliche Mechanismen (dazu unter 

3.2.) Oder aber - und dies ist der 

Ldwenanteil - durch staatliche Zu- 

schlisse.

Bei einem Land, das zwanzig Jahre 

lang von kostspieligen Experimen- 

ten heimgesucht worden und dessen 

Wirtschaft zum grbBten Teil damit 

ausgelastet ist, die primaren ma- 

teriellen Bedlirfnisse der Bevdlke- 

rung zu stillen, sollte man ei- 

gentlich meinen, daB fur wissen- 

schaftliche Forschung nicht allzu 

viel an materiellen Aufwendungen 

librigbl ei ben.

Trotzdem ist der Anteil der fur 

Wissenschaft und Technik aufge- 

wandten Mittel immer noch hbchst 

beachtli ch.

In der offiziellen Statistik der 

Volksrepublik (13) erscheinen die 

staatl ichen Ausgaben flir die Jahre 

von 1950 bis 1982 nur in sechs 

Sparten, wobei die Bereiche Kul

tur, Erziehung, Wissenschaft und 

Gesundheit zu einer dieser sechs 

Sparten zusammengefaBt werden. 

1950 hat die Vol ksrepubl i k flir 

diese Sparte 7,4% des Gesamthaus- 

halts, 1960 7%, 1970 6,7%, 1980 

12,9%, 1981 15,4% und 1982 17,1% 

ausgegeben. Die Vergleiche mit den 

anderen flinf Sparten ergeben 1982 

folgendes Bild: Investbau: 26,8%, 

"technische Innovation, Aufbau und 

Versuchsproduktion in Fabriken": 

6%, Zuschlisse zum Uml auf kapital 

der Fabrikbetriebe: 2,1%, Vertei- 

digung: 15,3%, Verwaltungsausga- 

ben: 7,1%.

Es ist nicht genau zu ermitteln, 

wie die Ausgaben flir Kultur, Er

ziehung, Wissenschaft und Hygiene 

untereinander aufgeteilt werden. 

Auch laBt sich keine prazise Auf- 

schllisselung des in der zweiten 

Sparte aufgef lihrten "techni schen 

Innovations-Antei1s zugunsten der 

Wissenschaft" ausmachen. Es ist 

aber wohl nicht zu hoch gegriffen, 

wenn man etwa 10% der Haushalts-
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ausgaben fur den Sektor "Wissen- 

schaft" unterstellt.

In absoluten Zahlen ausgedrlickt, 

1 age die 1982 der "Wissenschaft" 

zur Verfugung gestellte Summe dann 

bei 10% der Gesamtausgaben von 

115 Mrd.Yuan, also bei 11,5 Mrd.

2.

Die heutige Wissenschafts- 

organisation

Das Forschungsnetz, wie es heute 

besteht, ist aus einer Reihe von 

Institutionen zusammengeknlipft, 

von denen hier flinf Kategorien zu 

nennen sind, namlich:

- die Akademie der Wissenschaften 

(A.d.W), die Akademie der Ge- 

sel1schaftswissenschaften

(A.d.G.) und eine Reihe von 

Fachakademien,

- Hochschulen und ihre Institute,

- lokale Forschungseinrichtungen, 

die im wesentlichen von den wis-

senschaftlichen Gesel1schaften ge- 

tragen werden, - Industrieabtei- 

lungen und

- Landesverteidigungseinheiten.

All diese Institutionen haben 

freilich ausf lihrenden Charakter. 

Die Flihrung liegt bei der KP und 

beim Staatlichen Komitee fur Wis- 

senschaft und Technik. Im einzel- 

nen:

2.1.

Das staatliche Fuhrungsorgan: 

Die Staatliche Komission fur 

Wissenschaft und Technik

Die Staatliche Kommission fur Wis- 

senschaft und Technologic (guojia 

kexue jishu weiyuanhui) ist heute 

eine von insgesamt acht "Kommis- 

sionen", die zum Bereich des 

Staatsrats gehdren und die auf 

derselben Kommandohdhe angesiedelt 

sind wie die Ministerien.

Die KWT ist ein organ!satorischer 

KompromiB zwischen dem staatlichen 

Anspruch auf zentrale Lenkung der 

Wissenschaft einerseits und dem 

Wunsch der Wissenschaftler nach 

Forschungsautonomie. Das hier an- 

gedeutete Tauziehen zeigt sich in 

der Geschichte der KWT. Bis 1956 

war der Wissenschaftsbereich ohne 

eigentliche Leitung. Flihrung ging 

damals lediglich vom ersten Flinf- 

jahresplan (1953/57) aus.

Erst 1956 entstand mit der Grlin- 

dung der dem Staatsrat unterstell- 

ten "Kommission fur wissenschaft- 

liche Planung" ein Organ, das spe- 

ziell fur den Wissenschaftsbereich 

zustandig war und dessen erste 

Aufgabe darin bestand, den (noch 

im gleichen Jahr erlassenen) 

Zwdlfjahrespl an zu entwerfen. Ein- 

mal im Sattel wurde diese Kommis

sion jedoch zu einer standigen 

Einrichtung, die mit folgenden 

Aufgaben betraut wurde: wissen- 

schaftliche Planung, Verwaltung 

des Forschungsbudgets, ErlaB von 

Personal-, Arbeits-, Ausbildungs- 

und Titelverleihungs-Regelungen, 

Durchflihrung von Ausl andskontakten 

etc.

Wahrend der "Hundert-Blumen-Bewe- 

gung" forderte ein GroBtei1 der 

Wissenschaftler die Abschaffung 

der Kommission und die Wiederher- 

stellung des Primats der AdW. Zu 

diesem Zweck richteten sie 26 Son- 

dergruppen als Konsultativorgane 

ein, die fast ausschlieBlich aus 

Wissenschaftlern zusammengesetzt 

waren und die jene Aufgaben iiber- 

nehmen sollten, fur die bisher die 

Kommission zustandig war.

Im Gefolge der "Rechtsabweichier- 

kampagne" wurden diese Reformver- 

suche parteioffiziell verurteilt, 

wurden zahlreiche Wissenschaftler 

bestraft und die Befugnisse der 

Kommission bestatigt. Die Kommis

sion war damit von einem bloBen 

Planungs- und Koordinationsgremiurn 

zu einem wirklichen Fiihrungs- 

instrument liber den gesamten Wis- 

senschaftsbereich geworden. Im No

vember 1958 wurde die Kommission 

fur wissenschaftliche Planung mit 

der staatlichen Technologiekommis- 

sion zu der neuen "Kommission fur 

Wissenschaft und Technik" zusam- 

mengelegt. Vorsitzender wurde Nie 

Rongzhen, ein Blirgerkriegsgeneral. 

Wissenschaftler hatten in der neu

en Kommission keinen Platz mehr. 

Selbst der President der AdW, Guo 

Moro, fand keine Berlicksichtigung 

(14). Wahrend der Kulturrevolu- 

tion, in deren Verlauf nur noch 

die militarische Forschung eine 

relevante Rolle spielte, hbrte die 

KWT zu exist!eren auf und wurde 

durch eine "Gruppe flir Wissen

schaft und Erziehung" fortgesetzt.

Im Reformjahr 1978 wurde die KWT 

reinstitutionalisiert und steht 

seitdem unter der Leitung des Po- 

1 itbliromitglieds Fang Yi (15). Die 

Spitzenflihrer der KWT haben bisher 

also noch immer dem Politburo an- 

gehdrt - ein Indiz flir die Bedeu- 

tung dieses Gremiums!

Aufgabe der KWT sollte es nach wie 

vor sein, die einheitliche Pla

nung, Koordination, Organisation 

und Verwaltung der Wissenschafts- 

und Technologiesektoren sicherzu- 

stellen; sie libt auch Kontrolle 

liber entsprechende Einrichtungen 

in den Provinzen aus. Das Verant- 

wortungssystem hat sich hier in- 

zwischen geandert: Galt wahrend 

der Kulturrevolution noch die Kol- 

1ektivverantwortung, die in der 

Praxis darauf hinauslief, daB sich 

eigentlich niemand zu verantworten 

hatte, so kann heute bei Stdrungen 

der jeweilige Institutsdirektor 

und das Parte!komitee des betref- 

fenden Instituts zur Verantwortung 

gezogen werden.

Einstweilen gibt es keinen Hinweis 

daflir, daB der Zentralisierungs- 

anspruch der Beijinger Burokratie 

durch das Autonomiebestreben der 

Wissenschaft gefahrdet wurde. Die 

KWT durfte also noch auf langere 

Zeit hin als Fuhrungsorgan sowie 

als wissenschaftlicher Arm der KP 

fortexi st!eren.

Den Akademien, sei es nun der AdW, 

der AdG oder den Fachakademien, 

kommen also keine Fuhrungs-, son- 

dern nur Ausflihrungsfunktionen zu, 

wenngleich der fachliche Rat ihrer 

Mitglieder von der politischen 

Flihrung immer mehr gefragt ist 

- und insofern die "indirekte Kon

trolle" der politischen Flihrung 

durch die Wissenschaft zunimmt.

2.2.

Das wissenschaftliche Netz

2.2.1.

Forschung an den drei Arten von 

Akademien

2.2.1.1.

Die Akademie der (Natur-)Wissen

schaften (Zhongguo kexueyuan) 

(fortan "A.d.W.")

Zwar wurde die Academia Sinica, 

die Vorgangerin der A.d.W., erst 

1928 (nach dem Vorbild entspre- 

chender westlicher Einrichtungen) 

gegrlindet.

Genau besehen haben jedoch die 

Chinesen in dieser Hinsicht vor 

den Europaern einen Vorsprung von 

mehr als tausend Jahren.

Die sog. "Hanlin"- oder Pinsel- 

wald-Akademie war durch ein Edikt 

von Kaiser Tai Cong im 7.Jhdt. ge

grlindet und mit Aufgaben betreut 

worden, die sich im wesentlichen 

mit den Stichworten Niederschrift 

und Herausgabe der Dynastie- 

geschichten, literarische Arbeit, 

Ausarbeiten von Landkarten, Beauf- 

sichtigung von Staatsexamen sowie 

Herausgabe von Enzyklopadien und 

Wdrterblichern umschreiben laBt. 

Die Haniin-Akademie stellte in der 

Regel die Verfasser flir literari

sche und wissenschaftliche Werke, 

die im Namen des Kaisers herausge- 

geben wurden. "Akademiker" waren 

beispielsweise Kompilatoren der 

bedeutendsten Enzyklopadie der 

Ming-Dynastie, die unter dem Namen 

Yong Le dad!an den Umfang von 

23.000 Banden annahm. Auch das be- 

ruhmteste Worterbuch der chines!- 

schen Sprache, das wahrend der Re- 

gierungszeit Kaiser Kang Xis 

(1662-1723) herauskam, namlich das 

Kang Xi zidian, und das rund 

45.000 Wortzeichen umfaBt, wurde 

im wesentlichen von Akademiemit- 

gliedern ausgearbeitet.

Allerdings befaBten sich die Aka- 

demiemitglieder, anders als ihre 

westlichen Kollegen, nicht mit zu- 

kunftsorientierten und im wesent-
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lichen naturwissenschaftlichen Ge- 

genstanden, sondern - wie jeder 

Vertreter des traditionel1en Man- 

darinats - mit der Interpretation 

ethischer Werke, die vom Geist der 

Vergangenheit und des Konservati- 

vismus durchdrungen waren.

Trotzdem handelte es sich urn eine 

echte Gelehrtenrepublik, wie sie 

auch den Ideen eines Gottfried 

Wilhelm Leibniz entspricht.

Nene Mitglieder wurden nicht durch 

Abstimmung der Akademiemitglieder 

und auch nicht durch ein Machtwort 

des Kaisers ernannt, sondern er- 

warben ihren Titel durch kompeti- 

tive Staatsprlifungen, wobei der 

Hanlin-Titel liber den drei anderen 

"Examensgraden" (gongsheng, juren 

und jinshi) der ranghdchste und 

angesehenste war.

Die Haniin-Akademie war immer eine 

Hofeinrichtung; schon Kaiser Tai 

Zong (627-649) hatte ihr einen 

Teil seines Palasts zur Verfiigung 

gestellt. Die Mitgliederzahl war 

ursprunglich niedrig (wahrend der 

Tang-Zeit uberschritt sie nicht 

die Zahl von zwei Dutzend), stieg 

im Laufe der Zeit aber auf etwa 

sechzig bis achtzig aktive Mit

glieder an.

Die Akademiemitglieder hatten, wie 

bereits ausgeflihrt, neben ihren 

wissenschaftlichen Obiiegenheiten, 

noch Examens-Abnahmepf1ichten und 

stellten in der Regel auch die 

wichtigsten Mitglieder des Zenso- 

rats.

Dem Wahlspruch der Academie Fran- 

caise "Invenit et perfecit" ware 

die Haniin-Akademie allerdings 

kaum gerecht geworden. Ihre Mit

glieder hatten nichts zu erfinden, 

wohl aber etwas zu vollenden 

- namlich den schon in grauer Vor- 

zeit erteilten konfuzianischen 

Auftrag der Erziehung durch Vor- 

bi Idhaftigkeit.

Im Oktober 1949 wurde die A.d.W., 

wie bereits erwahnt, durch Zusam- 

menlegung der i.J. 1928 gegrlinde- 

ten Akademia Sinica und der 1929 

entstandenen Nationalen Akademie 

von Beijing geschaffen, und zwar 

unter Zugrundelegung des sowjeti- 

schen Schemas. Es wurden vier Ab- 

teilungen eingerichtet, namlich

(1) Physik, Mathematik und Chemie,

(2) Biologie und Geographie,

(3) technische Wissenschaften,

(4) Philosophie und soziale Wis- 

senschaften. Am Vorabend der Kul- 

turrevolution, i.J. 1965, verfligt 

die A.d.W. liber 106 Forschungszen- 

tren mit einem Forschungsstab von 

zusammen 22.000 Mann.

Die A.d.W. ist das akademische 

Dachorgan auf dem Gebiet der Na

turwi ssenschaften und das umfas- 

sendste Forschungszentrum Chinas, 

das auch Forschungsauftrage fur 

Wirtschaftsprojekte libernimmt.

Vom Januar 1967 bis zum Frlihjahr 

1979 wurde die A.d.W. weitgehend 

lahmgelegt. 1979 erfolgte dann die 

Wiederherstel1ung des Apparats - 

mit Ausnahme der Abteilung IV, die 

bereits 1977 in Form der "Chinesi- 

schen Akademie der Gesel1schafts- 

wissenschaften" (A.d.G.) ausge- 

gliedert worden war (Naheres zur 

A.d.G. unten).

Drei Hauptaufgaben obliegen der 

A.d.W., namlich die Grundlagenfor- 

schung, die angewandte Forschung, 

die in mdglichst enger Zusammen- 

arbeit mit der Industrie und Land- 

wirtschaft betrieben werden sol 1- 

te, und die Entwicklung neuer Wis- 

senschaftszweige.

"Wichtigste Nebenaufgabe" ist die 

Heranbildung weiteren wissen- 

schaftlichen Nachwuchses. Von dem 

knappen Forschungspersonal, das in 

den flinfziger Jahren noch fur die 

Wissenschaft verfligbar war, wurde 

allerdings insofern in rationeller 

Weise Gebrauch gemacht, als es zum 

Mittelpunkt neuer A.d.W.-Institute 

wurde und dort nicht nur beachtli- 

che wissenschaftliche Ergebnisse 

erzielen (man denke an die Fort- 

schritte Chinas beim Raketenbau, 

in der Nukleartechnik, in der Bio- 

chemie (Insulin-Synthese), Mathe

matik und Palaontologie), sondern 

auch einen soliden Mitarbeiter- 

stamm urn sich herum aufbauen konn- 

te.

Die A.d.W. publiziert zahlreiche 

Zeitschriften, die fast alle vier- 

teljahrlich erscheinen und ein In- 

haltsverzeichnis sowie einen AbriB 

der wichtigsten Artikel in Eng- 

lisch enthalten. Meist handelt es 

sich bei diesen Zeitschriften urn 

das Wiedererscheinen von Publika- 

tionen, die infolge der Kultur- 

revolution jahrelang vom Markt 

verbannt waren.

Hdchstes Organ der A.d.W. sind die 

Versammlungen ihres - 1955 erst- 

mals etablierten - Wissenschafts- 

rats (xuebu weiyuanhui) - eines 

Gremiums, das sich eine zeitlang 

aus vier, spater aus drei und heu- 

te aus funf Sektionen (entspre- 

chend der unten zu beschreibende 

Neugliederung der A.d.W.) zusam- 

mensetzte. Diese "pariamentari- 

schen Versammlungen" fanden 1955, 

1957, 1960, 1981 und im Januar 

1984 statt. Seit 1979 zahlt der 

Wissenschaftsrat 400 Mitglieder.

Bei diesen Anlassen wurde jeweils 

die Funktion des Wissenschafts- 

rates klar: Es wurden namlich 

grundlegende wi ssenschaftspol iti- 

sche Beschllisse erlassen, die 

freilich erst durch Absegnung an- 

derer Organe, namlich der zustan- 

digen KP-G1iederungen und der 

Staatlichen Kommission fur Wissen

schaft und Technik Wirksamkeit er- 

langen durften. 1984 arbeitete der 

Wissenschaftsrat beispielsweise 

sechs programmatische Punkte aus 

(Wissenschaft dient der Wirt- 

schaft; Fbrderung der angewandten 

Wissenschaften; Beibehaltung der 

Grundlagenforschung; Partizipation 

des Wissenschaftssektors an der 

staatlichen Planungspolitik; Popu- 

larisierung; vermehrte Mobilitat 

des Wissenschaftspersonals) (16).

Die wichtigsten Reformer der 

A.d.W. wurden bei der IV.Tagung 

des Wissenschaftsrats der A.d.W. 

i.J. 1981 vorgenommen. Hauptziel 

dieser Tagung war es, an die Stel- 

le von Politikern mehr Experten in 

die Leitungs- und Entscheidungs- 

gremien einzubeziehen, urn auf die

se Weise das "rote" durch ein 

"fachmannisches" Moment wenigstens 

partiell zu ersetzen. Gleichsam 

"modellhaft" war es in diesem Zu- 

sammenhang, daB Pol itbliromitgl ied 

Fang Yi, der dem 1978 verstorbenen 

Guo Moro im Amt des Akademieprasi- 

denten gefolgt war, diese Stellung 

nun abgab und damit die Vorausset- 

zungen schuf, daB ein Wissen- 

schaftler, namlich der Direktor 

des FOrschungsinstituts fur Mate- 

rialstruktur der A.d.W., die Pra- 

sidentschaft ubernehmen konnte.

Gleichzeitig erging ein neues Sta- 

tut der A.d.W., demzufolge der 

Wissenschaftsrat, der fruher nur 

als beratendes Organ fungiert hat

te, nunmehr zum hbchsten Entschei- 

dungstrager der Akademie erhoben 

wurde. Bedeutsam auch die weitere 

Bestimmung, daB zwei Drittel der 

Mitglieder des Presidiums namlich 

dem Wissenschaftsrat angehdren 

mlissen, wahrend das restliche 

Drittel mit Persbnlichkeiten be- 

setzt wird, die durch Konsultation 

zwischen der A.d.W.-Parteiorgani- 

sation und den betreffenden Abtei- 

lungen des Staatsrats zu ermitteln 

sind. AuBerdem durfen nur Mitglie

der des Presidiums zum Prasidenten 

der A.d.W. Oder zu dessen Stell- 

vertretern gewahlt werden.

Der Wissenschaftsrat (xuebu wei

yuanhui) wahlt auf vier Jahre ein 

Presidium, das den Wissenschafts

rat wdhrend der tagungsfreien Zeit 

vertritt. An der Spitze dieses 

Presidiums steht der President, 

assistiert von sechs Stellvertre- 

tern. President der A.d.W. war von 

1949 bis zu seinem Tod im Juni 

1978 Guo Moro, dem fur kurze Zeit 

Fang Yi und dann - 1981 - Lu Jiaxi 

folgte.

Daneben gibt es eine Reihe von Bu- 

ros und Ausschlissen, nemlich das 

Buro fur Auswdrtige Beziehungen, 

das Planungsbliro, das Amt fur die 

Unterstlitzung der Landwirtschaft, 

den AusschuB fur Umweltwissen- 

schaft, den AusschuB flir die Er-
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forschung von Rohstoffen und den 

AusschuB fur akademische Grade.

Bel der 4.Tagung des Wissen- 

schaftsrates wurde eine Neugliede- 

rung der A.d.W. in flinf Abteilun- 

gen beschlossen: (1) Physik und 

Mathematik, (2) Chemie, (3) Biolo- 

gie, (4) Geowissenschaften und (5) 

Technische Wissenschaft.

Die einzelnen Untergliederungen 

der A.d.W. sind, wie diese Ausfuh- 

rungen schon gezeigt haben, einem 

raschen AnderungsprozeB unterwor- 

fen. Der Autor erhielt 1979 in 

seiner Eigenschaft als Begleiter 

einer Max-Planck-Delegation eine 

Liste, in der die einzelnen Unter- 

abteilungen und ihre Institute 

aufgeflihrt waren. Dabei ergab sich 

folgendes Bild: Die Akademie war 

in zwdlf Zweige aufgefachert, die 

wiederum den drei damals bestehen- 

den Abteilungen zugehdrten, nam- 

lich Mathematik, Mechanik, Physik, 

Atomenergie, Hochenergiephysik, 

Chemie, Geologie, Geophysik, Com- 

putertechnologie, Automation, 

Elektronik und Halbleiter. Die 

Forschungsarbeit wurde von den 

einzelnen Instituten dieser zwdlf 

Zweige ubernommen, die zumeist in 

Beijing, aber auch in anderen 

Stadten angesiedelt waren. In Bei

jing gab es z.B. nach dem Stand 

von Ende 1979 insgesamt dreiBig 

Institute mit mehreren instituts- 

eigenen Fabriken, die teils direkt 

von der Zentrale, teils von den 

der Zentrale untergeordneten Fi- 

lialen geleitet wurden. Solche Fi- 

lialen gab es in Shanghai (13 

Institute), in Hefei (2), in 

Chengdu (4), in Nanjing (3), in 

Kunming (4), in Guangzhou (5), in 

Changchun (4), in Shenyang (5), in 

Wuhan (6), in Xinjiang (4), in 

Lanzhou (6) und in Xi'an (2).

Einzelne zur Akademie gehdrende 

Institute lagen darliber hinaus in 

Einzelne zur Akademie gehdrende 

Institute lagen darliber hinaus in 

den Provinzen Fujian, Shandong, 

Hebei, Shaanxi, Guizhou, Heilong

jiang, Hunan, Henan und Qinghai.

Heute (1984) gibt es bereits 64 

Institute, darunter allein 40 in 

Beijing. An Tochtergesel1schaften 

gab es Filialen in Shanghai, He

fei, Chengdu, Nanjing, Kunming, 

Guangzhou, Changchun, Shenyang, 

Wuhan, Lanzhou, Urumqi und Xi'an, 

womit also 12 Provinzen "wissen- 

schaftlich ausqestattet" waren. 

Daneben gibt es Sonderinstitute in 

den Provinzen Shandong (Ozeanogra- 

phie), Hebei (Landwirtschaftliche 

Modernisierung), Fujian, Shanxi, 

Guizhou, Heilongjiang, Henan, Hun- 

zu und Qinghai. Sieben Provinzen 

sind bisher leer ausgegangen (17).

2.2.1.2.

Die Akademie der Gesel1schafts- 

wissenschaften (Zhongguo shehui 

kexueyuan, abgekiirzt auch manchmal 

"wenke" genannt)

Die A.d.G. besteht (Zahlen von 

1982!) aus der Zentralverwaltung 

(President Ma Hong) und 34 Insti

tuten; die Zahl der Beschaftigten 

betrug 1952 5.142, darunter 2.469 

Forscher und 78 Dolmetscher sowie 

Ubersetzer. Die A.d.G. gibt (Stand 

1984) 47 Zeitschriften heraus;

beispielsweise publiziert sie die 

"Phi 1osophischen Studien", die 

"Geschichtsforschung", die Litera- 

tur-Rundschau", die Zeitschrift 

"Chinesische Sprache und Litera

tur" sowie - seit 1979 - zwei 

wirtschaftswissenschaftl iche Orga- 

ne, namlich die bekannte "Jingji 

yanjiu" (Wirtschaftsforschung) und 

"Jingji guanli" (Wirtschaftsver- 

waltung) (erstere traditionel1, 

letztere neu).

Die Akademie der Gesel1schaftswis- 

senschaften hat an ihrer Spitze 

einen Prasidenten, vier stellver- 

tretende Prasidenten, flinf Bera- 

ter, einen Generalsekretar und 

vier stel1vertretende General- 

sekretare. Zum Stab gehdrt ein Ge

neral sekretari at fur den akademi- 

schen Austausch mit dem Ausland.

Der A.d.G.-Zentralverwaltung di

rekt unterstellt sind die Kommis- 

sion fur die Erneuerung der chine- 

si schen Schrift, ein Zentrum fur 

Erdbebenforschung sowie die Son- 

derorganisation Guo Moro (ehemali- 

ger Akademieprasident).

Bezeichnend sind die Grundungsda- 

ten der einzelnen A.d.G.-Institute 

(yanjiusuo). Sieben gehen noch auf 

die flinfziger Jahre zurlick - und 

zwar bezeichnenderweise auf die 

erste Halfte dieses Jahrzehnts -, 

die zweite stand ja bereits in 

Zeichen der "Drei roten Banner"! 

die zweite stand ja bereits in 

Zeichen der "Drei roten Banner"! 

Es handelt sich hier urn die Insti

tute fur Archaologie (gegr. 1950), 

fur Chinesische Geschichte 1941- 

1949 (1950), Philologie (1950), 

Nationalbkonomie (1953), Chinesi

sche Literatur (1953), Chinesische 

Geschichte bis 1840 (1954) und 

Rechtswissenschaften (1958) - ein 

Spatkdmmling! In den sechziger 

Jahren - und auch hier wiederum 

nur in der erster Halfte (die 

zweite war ja von der Kulturrevo- 

lution bestimmt!) - entstanden 

acht Institute, namlich fur West- 

asien (1961) und Afrika (1961), 

Lateinamerika (1961), Ethnologie 

(1962), Weltgeschichte (1963), 

Auslandische Literatur (1964), 

Weltwirtschaftspolitik (1964), 

RuBland und Europa (1964).

Einsam zwischen den Zeiten steht 

dann die Grlindung des Instituts 

fur Informationswesen (1975), dem 

erst 1978 - dem Jahr der Reform- 

beschllisse - neue Grlindungen fol

gen - diesmal gleich flinf, namlich 

fur Journalismus, Industrie, Land- 

wirtschaft, Handel und Verkehr so

wie Slidasien. Nach 1979 folgen 

weitere Institute, z.B. fur "Karl 

Marx, Lenin un Mao Zedong", Sozio- 

logie, Wirtschaft der Stadte und 

Provinzen, Geschichte und Geogra

phic der Grenzgebiete (alle 1979), 

fur Jugendprobleme sowie fur Lite

ratur der nationalen Minderheiten 

(1980), fur die USA (1981), fur 

Japan (1981) und fur Westeuropa 

(1981), fur Technologie (1982) und 

fur Internationale Politik (1983). 

Anfang 1985 gab es 36 Institute.

Wie bei der A.d.W. bestehen auch 

bei der A.d.G. enge Beziehungen 

zur Propagandaabtei1ung des ZK der 

KPCh, vor allem in Personal union 

(18).

Eine gerade im Zeichen der neuen 

Gesetzgebungswel1e (1979 ff.) be- 

sonders schmerzhafte Lucke ist der 

Mangel an Juristen. Dieser Berufs- 

zweig, der im traditionel1en China 

ohnehin nie besonderes Ansehen ge- 

nossen hatte, war nach 1949 gleich 

zweimal von einem verheerenden 

AuszehrungsprozeB befallen worden, 

namlich im Zeichen der Rechts- 

abweichlerkampagne von 1958 und, 

wie nicht anders zu erwarten, 

durch die Kulturrevolution.

Seit die Reformer beschlossen ha

ben, den Modern!sierungsprozeB 

nicht nur mit innovativen MaBnah- 

men einzuleiten, sondern ihn 

obendrein gegen die Mbglichkeit 

neuer "linker" Erschlitterungen ab- 

zusichern und zu institutionali- 

sieren, ist der Ruf nach einem so- 

liden Juristenfundus besonders 

1aut geworden. Inzwischen (Ende 

1984) verfligt China liber eine 

Hochschule und vier Institute fur 

Politische Wissenschaften und 

Rechte sowie liber juristische Fa- 

kultaten in dreiBig Universitaten. 

Rechte sowie uber juristische Fa- 

kultaten in dreiBig Universitaten. 

1983 und 1984 haben in China 2.700 

Hauptfachstudenten ihr jurist!- 

sches Studium abgeschlossen und 

11.000 weitere befinden sich in 

Ausbildung - insgesamt 1% der ge- 

samten Studentenschaft an den chi - 

nesischen Hochschulen. Weitere 

8.400 kunftige Juristen nehmen an 

Intensiv-, Fern- und Fernsehkursen 

tei1. Inzwischen besteht auch ein 

von der Regierung abgesegneter 

Plan fur den Zeitraum 1984 bis 

1990, wonach in diesem Zeitraum 

35.000 Jurastudenten ihr Studium 

mit einem akademischen Grad ab- 

schlieBen sollen. Darliber hinaus 

ist eine Zahl von 2.000 Postgra- 

duierten vorgesehen.

Hohe Schule der juristischen Aus

bildung soli in Zukunft die im Mai 

1983 in Beijing gegriindete "Chine

sische Hochschule fur Politik und 

Recht" (zhongguo zhengfa daxue) 

sein, die aus dem Beijinger Inst!- 

tut fur Politik und Recht hervor-
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gegangen ist. Die fur 7.000 Stu- 

denten ausgelegte Hochschule um- 

faBt drei Ausbi1dungslehrgange, 

namlich eine vierjahrige Grundaus- 

bildung, eine Fortbildung fiir Be- 

rufstatige und eine Postgraduier- 

tenausbiIdung (19).

Die juristische Forschung dagegen 

bleibt im wesentlichen Aufgabe der 

A.d.G.

2.2.1.3.

Fachakademien

Neben der A.d.W. und der A.d.G. 

gibt es noch einige Fachakademien, 

namlich die Akademie fiir Forstwis- 

senschaft und die Akademie fiir 

Agrarwi ssensehaft, welchietzterem 

noch ein Teeinstitut und ein Post" 

graduierten-Institut eingegliedert 

sind.

2.2.2.

Hochschul-Forschung

Die zweite wichtige Wissen- 

schaftseinrichtung sind die Hoch- 

schulen, die zwar primar einen 

Lehrauftrag haben, denen aber doch 

bisweilen auch Forschungseinrich- 

tungen angehangt sind. Im natur- 

wi ssenschaftlichen Bereich ist 

dies vor allem bei den vier Hoch- 

schulen fur Wissenschaft und Tech- 

nik in Hefei, Hangzhou, Chengdu 

und Harbin der Fall.

Neben der Akademiereform bedurfte 

auch das Hochschulwesen einer Kor- 

rektur. Bis 1978 waren die Hoch- 

schulen zu zentralistisch "an die 

Leine gelegt" und hatten kaum ei - 

gene Entscheidungsbefugnisse. Fiir 

die Zukunft werden vor allem flinf 

Freiheiten gefordert, namlich das 

Recht auf Personalpolitik, auf ei - 

gene Finanzen, auf Errichtung der 

notwendigen Bauten, auf mehr Stu- 

denten (z.B. uber Vertragsbezie- 

hungen zu den Betrieben) und auf 

vermehrte Auslandsverbindungen.

Zu Ibsen ist auch das Ubertritts- 

problem: 1984 beispielsweise konn- 

ten nur 6% der Abiturienten in die 

Hochschulen aufgenommen werden. 

Ferner sind zahllose Posten in den 

Universitaten personell zemen- 

tiert, so daB keine Fluktuation 

stattfinden kann; hier muB vor al

lem durch Einfuhrung von Pensions- 

bestimmungen Luft geschaffen wer

den .

2.2.3.

Forschung in staatlichen Betrieben 

und in militarised) geleiteten 

Anstalten

Drittes Bein der Forschung sind 

jene Einrichtungen, die den ein- 

zelnen Ministerien unterstehen 

- man denke an das Minister!urn fiir 

Aeronaut!k, fiir Chemie, fiir Ver- 

kehrswesen, fiir Elektronik, fiir 

Geologie und Mineralien, fiir Ma- 

schinenbau, fiir Metallurgie, fiir 

die Nuklearindustrie, fiir Radio 

und Fernsehen usw. Das Institut 

fiir Pl asmaforschung in Leshan 

(Provinz Sichuan), das der Autor 

persbnlich i.J. 1979 besucht hat, 

ist z.B. ursprlingl ich von der 

A.d.W. aufgezogen, spater aber vom 

"2.Maschinenbaumini sterium" uber- 

nommen worden, das heute "Ministe

rium fiir Nuklearindustrie" heiBt.

Generell kann man davon ausgehen, 

daB Projekte und Produktions- 

betriebe von einer gewissen Grb- 

Benordnung an nicht mehr durch die 

A.d.W., sondern durch das ein- 

schlagige Ministerium Oder durch 

Militareinheiten ubernommen wer

den .

In den mi 1itarischen Laboratorien 

sowie an der Universitat fiir Lan- 

desverteidigungswissenschaft und 

-technik werden, wie es der Natur 

der Sache entspricht, Waffen ent- 

wickelt, aber auch Gerate, deren 

militarische Verwendung eher mar

ginal ist. So hat z.B. die VBA- 

Universitat den 1984 in Dienst ge- 

stellten GroBcomputer "Milchstra- 

Be" konstruiert, der liber 100 Mio. 

Rechenoperationen pro Sekunde 

durchflihren kann. Die Forschungs- 

arbeit zu diesem Projekt hatte 

sechs Jahre gedauert und war unter 

der Beteiligung zwanzig weiterer 

Forschungsinstitute und Produk- 

tionsabteilungen des Militars so

wie des Zivilbereichs verwirklicht 

worden.

Mi 1itarische Forschungseinrichtun- 

gen sind seit 1982 dazu aufgeru- 

fen, ihre Technologien der Zivil- 

industrie zur Verfligung zu stel- 

len. Seit 1982 wenden vor allem 

einige Shanghaier Einheiten, die 

sich auf die Erforschung der me

tal lurgi schen, chemischen und 

elektroni schen Technologien fiir 

die Rlistungsindustrie konzentriert 

hatten, ihre Ergebnisse auch in 

der Leicht- und Text!1industrie 

an, wobei es angeblich auch wie- 

derum ein Feedback fiir die Rli- 

stungsindustrie gab (20).

2.2.4.

Wissenschaftliche Gesellschaften 

und ihr Dachverband

2.2.4.1.

Gesellschaften im A.d.W.-Bereich

Neben diesen, mit staatlichen Mit- 

teln finanzierten Institutionen, 

gibt es noch die naturwissen- 

schaftlichen Gesellschaften, die 

im Dachverband der "Allchinesi- 

schen Vereinigung fiir Wissenschaft 

und Technik" (Zhongguo kexue jishu 

xiehui) zusammengefaBt sind und 

die als eine Art Sammelbecken so- 

wohl der professionellen als auch 

der Frei zeit/Amateur-Wi ssenschaft- 

ler gedacht sind. Der Verband ist 

eine nationale Massenorganisation, 

die mit zahlreichen Tochtergesel1- 

schaften bereits vor der Kulturre- 

volution bestanden hatte.

Wissenschaftliche Organ!sationen 

gehen in China bis auf das Jahr 

1911 zurlick. Damals wurden die Ge

sellschaften fiir Pharmazie und fiir 

Geographie gegrlindet; 1919 kamen 

die Gesellschaften fiir Medizin und 

fiir Landwirtschaft sowie die "Chi- 

nesische Gemeinschaft fiir Wissen

schaft" hinzu.

Bei einem KongreB im August 1950 

in Beijing kam es zur Grlindung 

zweier neuer Massenorganisationen, 

namlich der Allchinesischen Ver

einigung der naturwissenschaftli- 

chen Fachgesel1schaften und der 

Allchinesischen Vereinigung fiir 

Popularisierung der Wissenschaft 

und Technik.

Beide fusionierten 1958 zu der 

heutigen "Allchinesischen Vereini

gung fiir Wissenschaft und Tech

nik". Die Vereinigung wurde durch 

die Kulturrevolution aufgelbst, 

konstituierte sich jedoch nach 

1976 wieder, und zwar zunachst 

durch die Renaissance zahlreicher 

Wi ssenschaftsgesel1schaften, deren 

Dachverband - eben die AlIchinesi- 

sche Vereinigung - dann im Marz 

1980 - also erst nach 22 Jahren 

wieder - seinen zweiten KongreB 

abhalten konnte.

Die Vereinigung hat ein Statut er- 

lassen, in dem ihre Organisation 

und Aufgaben festgelegt sind, u.a. 

der akademische Austausch im In- 

und Ausland, die Popularisierung 

von Technik und Wissenschaft, die 

Einbeziehung von Jugendlichen und 

die Beratung der Regierung bei der 

Ldsung technisch-wissenschaftli- 

cher Probl erne. Stets kommt es dar- 

auf an, das intellektuelle Poten

tial Chinas zu erschlieBen und der 

Modernisierung zu dienen. "Hundert 

Schulen sollen miteinander wett- 

eifern", heiBt eine der Leitparo- 

len.

Die Vereinigung leistet auch 

Offentlichkeitsarbeit. U.a. haben 

sich mehrere Gesellschaften daflir 

eingesetzt, daB der Biologieunter- 

richt wieder zum Pflichtfach in 

der Mittelschule erhoben wurde. 

Auch verfligt die Vereinigung uber 

einen eigenen Verlag, in dem die 

Zeitschriften "Modern!sierung", 

"Wissen ist Macht ", "Entwicklung 

der wissenschaftlichen Offentlich- 

keitsarbeit" usw. erschienen sind. 

AuBerdem geben die Fili al organ!sa

tionen in den Provinzen ihre eige

nen Zeitschriften heraus. SchlieB- 

lich werden liberal 1 Kurse und Vor- 

trage abgehalten. Die Vereinigung 

fiir Wissenschaft und Technik der 

Stadt Tianjin unterhalt ein eige- 

nes "Wissenschaftliches und Tech- 

nisches Institut fiir Fortbildung" 

mit zahlreichen Zweigstellen. In 

Beijing werden Kurse und Semmare 

durch die "Stadtische Vereinigung 

fiir Wissenschaft und iechnik" ver- 

anstaltet. Ahnlich gehen andere
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Stadte vor.

Bis zur Kulturrevolution existier- 

ten 53 nationale und rund tausend 

lokale Gesel1schaften. Zur Prasi- 

diumssitzung des Dachverbandes in 

Februar 1978 kamen bereits wieder 

Vertreter von 45 dieser Gesel1- 

schaften zusammen (17 fur Natur- 

wissenschaften, 21 fur das Inge- 

nieurwesen, 3 fur Agrarwissen- 

schaften und 4 fur Medizin). Beim 

zweiten Nat!onalkongreB i.J. 1980 

waren es bereits 95 Fachgesell- 

schaften (21).

1984 bot die Vereinigung folgendes 

Bild: An ihrer Spitze standen ein 

Vorsitzender, 15 stel1vertretende 

Vorsitzende, 2 Berater, 12 Sekre- 

tare und auBerdem gab es vier 

"Zentren" (zhongxin) bzw. Institu

te (yanjiusuo), namlich das Natio

nale Forschungszentrum fur die 

Fbrderung von Wissenschaft und 

Technip, das Zentrum flir wissen- 

schaftlichen und technischen Aus- 

tausch, das Zentrum fur wissen- 

schaftliche und technologische Be- 

ratung und das Institut flir wis- 

senschaftliche und technische In- 

formati on.

AuBerdem waren folgende naturwis- 

senschaftliche Spezialgesel1schaf

ten (yran kexue zhuanmen xuehui) 

zu verzeichnen:

- 36 naturwissenschaftliche Ge

sel 1 schaften (like xuehui), dar- 

unter die Gesellschaft flir Ma- 

thematik, Kernfusion und Plasma- 

physik, Hochenergiephysik, Me- 

chanik, Optik, Chemie, Astrono- 

mie, Meteorologie, Raumwissen- 

schaft, Geologie, Geophysik, 

Limnologie, Ozeanographie, Orni- 

thologie, Entomologie, Mikrobio- 

logie, Wlistenforschung, Okologie 

und - merkwlirdig genug in diesem 

Zusammenhang - auch Psychologie.

- 51 Gesel 1 schaften flir Ingenieur- 

wesen (gongke xuehui), darunter 

Gesel 1 schaften flir Landwirt- 

schaftsmaschinen, Elektrizitats- 

wesen, Hydraulik, Automation, 

Elektronik, elektronische Mi - 

kroskopie, Akustik, Kartogra- 

phie, Eisenbahn- und StraBenwe- 

sen, Metallurgie, Nuklearwesen, 

Isotope, Sonnenenergie etc.

18 Gesel 1 schaften flir Agrarwis- 

senschaften (nongke xuehui), 

darunter flir Veterinarmedizin, 

Lederproduktion, Tee, Baumwolle, 

Saatzucht, Bienenhaltung, For- 

sten, Weideland usw.

- 11 Medizinische Gesel1schaften 

(yike xuehui), u.a. flir trad!- 

tionelle Medizin, Pharmazie, 

Anatomie, Nuklearmedizin, Chi- 

rurgie usw.

36 Gesel1schaften verschiedener 

Art, angefangen von der Studien- 

vereinigung flir Rechenbrettwesen 

liber Standard! si erung, Quali- 

tatskontrol1e und Geisteskrank- 

heiten bis hin zu den Vereini- 

gungen flir Kampf gegen Tuberku- 

lose und zur Methangas-Gesel1- 

schaft.

Daneben gibt es noch eine Reihe 

von "Forschungsorganen" (yanjiu 

jigou), wie das Kohleforschungs- 

institut, die Akademie flir Ei- 

senbahnforschung, die Akademie 

flir Medi zinwi ssenschaft, der 

auch eine Reihe von Krankenhau- 

sern angeschlossen sind, die 

Akademie flir traditionelle chi- 

nesische Medizin, das Aeronauti- 

sche Forschungsinstitut, die 

Akademie flir Raumwi ssenschaft 

und die Akademie flir Geologie 

etc.

Der umfassenden Popularisi erung 

dienen darliber hinaus Foren, wis- 

senschaftliche und erzieherische 

Filme, sowie wissenschaftliche 

Wettbewerbe unter Jugendlichen. 

Manchmal geschieht hier zu viel 

des Guten: Das Fernsehprogramm 

beispielsweise ist so engmaschig 

mit Themen dieser Art durchfloch- 

ten, daB vielerorts Kl agen liber 

die Einseitigkeit des Programms 

aufkommen.

Gleichwohl dlirfte der hier ausge- 

streute "Samen der Wissenschaft" 

langfristig gesunde Wurzeln schla- 

gen.

Der Amateurwissenschaftler ist vor 

allem im Bereich der Landwirt- 

schaft geschatzt. Einem jungen 

Bauern aus der Provinz Shandong 

beispielsweise gelang es, nach 

jahrelanger intensiver Experimen- 

tierarbeit vier neue Hybrid-Mais- 

sorten zu zlichten, die mittlerwei- 

le in 22 Provinzen verbreitet 

sind. Dieser "Bauern-Saatzlichter" 

namens Li Denghai ist inzwischen 

mit dem Titel "Schrittmacher auf 

dem neuen Langen Marsch" bedacht 

worden. Von Leuten seines Zu- 

schnitts sollen, wie es heiBt, die 

200 Millionen Jugendlichen lernen

(22).

Die Fbrderung des "Wissen- 

schafts"-BewuBtseins setzt heute 

bereits bei den Kindern ein, die 

nicht nur wahrend des Grundschul- 

unterrichts "wissenschaftlich- 

technische" AnstdBe erhalten, son- 

dern auch auBerhalb des Klassen- 

zimmers zu "wissenschaftlich-tech- 

nischen Freizeitaktivitaten" er- 

muntert werden. Ende 1984 gab es 

in China auf Stadtebene rund 130, 

auf Kreisebene rund 600 und auf 

Nachbarschaftskomitee-Ebene rund 

7.000 solche Schulungszentren. Al- 

lein in Beijing gibt es 15 Kinder- 

palaste, 40 Anstalten und 1.112 

Nachbarschaftszentren sowie 5 Wis- 

senschaftszentren fur Kinder.

Auch auBerhalb von Beijing werden 

Vereinigungen von jungen Elektro

nik-, Astronomie-, Erdkunde- und 

Biologieamateuren gegrundet.

1982 fand der "1.Nationale Wett- 

bewerb flir wi ssenschaftl iche Er- 

findungen und Schbpfungen" und das 

"Wissenschaftliche Forum von Kin

dern und Jugendlichen" in Shanghai 

statt, bei dem 222 Erfindungen 

vorgestellt wurden. Die einzelnen 

Provinzen halten jedes Jahr einen 

Wissenschaftsmonat ab, und es fin- 

den Sommerferienlager zur "wissen- 

schaftlichen Beschaftigung" mit 

Fernmeldewesen, Forstwirtschaft, 

Rundfunktechnik, Geologie, Biolo- 

gie, Meteorologie, Sonnenenergie 

und Metallurgie statt.

1981 entstand im Westdistrikt Bei- 

jings ein "Beijinger Wissen- 

schaftszentrum", das die Populari- 

sierung verschiedener Wissenschaf- 

ten im auBerschulischen Bereich 

auf seine Fahnen geschrieben hat

(23) .

Nicht nur Kinder, sondern auch Er- 

wachsene sollen in diesen Popula- 

risierungsbetrieb miteinbezogen 

werden. Diesem Zweck dienen nicht 

nur die oben beschriebenen Wissen- 

schaftlichen Gesel1schaften sowie 

die von Rundfunk und Fernsehen 

veranstalteten Hochschulkurse, 

sondern auch Einrichtungen wie 

beispielsweise die im Februar 1984 

wiedererdffnete "Wi ssenschaftshal- 

le" in Beijing, die bereits 1963 

gebaut, dann aber wahrend der Kul

turrevolution geschlossen worden 

war, die sich - mit einer Flache 

von 47.000 qm - di rekt neben dem 

"Freundschaftshotel" befindet und 

dreiBig Konferenzsale aufweist

(24) .

Wi ssenschaftliche Spitzenleistun- 

gen kbnnen auf die Dauer nur dort 

erbracht werden, wo auch eine 

breite personelle und organisato- 

rische Basis vorhanden ist und wo 

fur eine optimale Ausschdpfung des 

Potentials gesorgt werden kann. 

Popularisierung und Spitzenlei- 

stungen schlieBen einander also 

nicht aus, sondern erganzen sich. 

Wahrend der Kulturrevolution war 

die "Massenwissenschaft" auf Ko- 

sten der Spitzenwissenschaft ge- 

fdrdert worden.

Zwischen beiden Extremen eine ge

sunde Mitte zu finden, ist heute 

ebenfalls eine Aufgabe der "wis- 

senschaftlichen Modern!sierung".

Zhou Peiyuan, der Vorsitzende der 

Allchinesischen Vereinigung flir 

Wissenschaft und Technik, defi- 

niert den Unterschied zwischen 

seiner Vereinigung, dem Staatli- 

chen Komitee flir Wissenschaft und 

Technik, und der AdW folgender- 

maBen: "Die Staatliche Kommission 

ist ein Verwaltungsorgan, durch
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das die Zentralregierung die wis- 

senschaftliche und technische Ar

beit landesweit leitet und verwal- 

tet. Die AdW und ihre Forschungs- 

institute sind demgegeniiber Ein

richtungen, die sich mit der wis- 

senschaftlichen und technischen 

Forschung beschaftigen. Die Verei- 

nigung schlieBlich ist eine unab- 

hangige Massenorganisation der 

Wissenschaftler und Techniker, die 

mit anderen Massenorganisationen, 

wie der Gewerkschaft, der Kommuni- 

stischen Jugendliga, dem Frauen- 

verband und dem Verband der Lite- 

ratur und Kunstkreise auf einer 

Ebene stehen".

2.2.4.2.

Gesellschaften im A.d.G.-Bereich

Bisher war nur von den "Xuehui" 

der A.d.W. die Rede. Parallel dazu 

gibt es auch im fachlichen Bereich 

der A.d.G. eine Reihe von "Stu- 

diengesel1schaften" (xuehui), die 

den gleichen Charakter einer Mas

senorgani sati on tragen wie die 

Mitgliedsverbande der Allchinesi- 

schen Vereinigung fur Wissenschaft 

und Technik. Insgesamt sind es An- 

fang 1985 nicht weniger als 196 

Studiengesellschaften, deren Fa- 

cher von der Philosophie und von 

der klinstlichen Intelligenz liber 

Statistik, Planung, Versicherung, 

Geldfragen und Wirtschaft bis hin 

zur Shakespeare-Forschung, zum 

Studium der deutschen Geschichte 

und der Anthropologie oder der Po- 

litischen Wissenschaft reichen und 

auch noch Recht, Sprachen und 

Ideologic (Diamat, Histomat) etc.) 

umfassen.

3.

Die HauptreformmaBnahmen im 

Wissenschaftsbereich

3.1.

Weichenstellungen im Bereich der 

Ideologic

Zwei machtige Hlirden haben bis 

1978 einen "GroBen wissenschaftli- 

chen Sprung nach vorn" erschwert, 

namlich die traditionelle und die 

maoistische Ideologie.

3.1.1.

Die Hypotheken der chinesischen 

Tradition

Die kommunistische Flihrung hat von 

Anfang an richtig erkannt, daB das 

eigentliche Defizit der chinesi- 

schen Wissenschaft nicht beim Man

gel an Begabungen, sondern bei ge- 

sel 1 schaftlich unglinstigen Struk- 

turen liegt, daB der Hebei der 

Wissenschaftspolitik also bei der 

Anderung der sozialen "Umwelt- 

bedingungen" anzusetzen sei.

Uber welches Potential das Mi 1 - 

liardenvolk der Chinesen verfiigt, 

zeigt ein Blick auf die Geschich

te:

Obwohl es im traditionel1en China 

nie eine systematische Naturwis- 

senschaft wie im Europa der letz- 

ten dreihundert Jahre gegeben hat, 

wurde eine Flille von Entdeckungen 

gemacht, die, waren sie systema

tised in die Praxis umgesetzt wor- 

den, China urn ein halbes Jahrtau- 

send frliher zu jenem technologi- 

schen Standard hatten bringen kdn- 

nen, den die Europaer zwischen dem 

16. und dem 2O.Jhdt. erreichen 

sollten. Vor allem wahrend der 

Song-Zeit (960-1125) wurde der 

Buchdruck, das Verfahren mit be- 

weglichen Drucktypen (ungefahr 

i.J. 1030), der KompaB (ungefahr 

i.J. 1119) und das SchieBpulver 

(etwa 1161), die hochseetlichtige 

Dschunke und das Rechenbrett er- 

funden.

3.1.1.1.

Drei Griinde fur die Unterbewertung 

der Wissenschaft im al ten China

Warum aber konnten sich diese An- 

satze nicht weiterentfalten?

Drei Griinde waren hier im wesent- 

lichen ursachlich:

- Zum einen gab es kein "Blirger- 

tum" im westlichen Sinne, das 

z.B. eine breite Kauferschicht 

fur die Erzeugnisse der Druck- 

kunst hatte abgeben kdnnen und 

das dann angesichts der Verbrei- 

tung von Druckerzeugnissen und 

der dadurch gewonnenen Kenntnis- 

se zu einem Feedback filr die 

Verbesserung der Drucktechnik 

hatte beitragen kdnnen.

Angesichts des in der traditionel- 

len Landwirtschaft betriebenen in- 

tensiven Hackbaus wurde ferner 

auch die Einflihrung der altesten 

"Maschine", namlich des mit Wasser 

betriebenen Mlihlrads, verschmaht: 

Man arbeitete mit Handen und FuBen 

und bedurfte keiner Maschine: Die 

Nachfrage nach innovativer Techno- 

logie blieb also aus.

- Noch wichtiger war die Gering- 

schatzung des staatstragenden 

konfuzianischen Mandarinats ge- 

genliber Naturwi ssenschaft und 

Technik, ja sein MiBtrauen gegen 

Neuerungen aller Art, die seiner 

gesel1schaftlichen Position hat- 

ten gefahrlich werden kdnnen. 

Das Interesse des Mandarinats 

richtete sich nicht auf natur- 

wissenschaftliche, sondern fast 

ausschlieBlich auf soziale, ge- 

schichtliche und phi 1osophische 

Fragen. Inhalt der Staatsprlifun- 

gen waren die Kanonischen 

Schriften des Konfuzianismus. 

Fur naturwissenschaftliche 

Grundlagenforschung und nun gar 

fur ein breiteres Ingenieurwesen 

gab es keine spezifische Ausbil- 

dung, obwohl unter kaiserlichem 

Patronat durchaus Enzyklopadien 

zu solchen Fragen angefertigt 

wurden. Auch bedurfte man ja fur 

die Unterhaltung der Kanalnetze 

und der Bewasserungssysteme 

praktischer Kenntnisse, die 

freilich nie Eigengesetzlichkeit 

annahmen. Es war ganz gewiB kein 

Zufall, daB gerade wahrend der 

Song-Zeit, in der die wichtig- 

sten chinesischen Erfindungen 

entstanden und in der die Ansat- 

ze zur HerausbiIdung eines ei- 

genstandigen Burgertums beson- 

ders kraftig geworden waren, die 

Gegenreaktion des Neukonfuzia- 

nismus mit besonders repressiven 

MaBnahmen - u.a. strafrechtli- 

cher Natur - zutage trat! Le- 

diglich die Astronomie, die zu 

einem wichtigen Bestandteil des 

kaiserlichen Flihrungsi nstrumen- 

tariums gehbrte, erreichte "eu- 

ropaisches Niveau".

- Hinderlich war schlieBlich auch 

die liberkommene G1 eichgliltigkeit 

gegenilber den Naturwissenschaf- 

ten, die sich auf die ganze 

Denkstruktur niedergeschlagen 

hat.

Als wesentliche Merkmale der chi

nesischen Wissenschaft zahlt Need

ham den "Empirizismus", das orga- 

nische Denken, die Ordnung ohne 

Gesetz ("Order but not Law"), man

gel ndes Interesse an abstrakter 

Systematisierung und die Betonung 

des human!stischen Faktors auf.

Im letzteren Zusammenhang wird 

haufig betont, daB das konfuziani- 

sche Denken sich ausschlieBlich 

auf den Menschen und seine Ver

vol Ikommnung gerichtet habe, wah

rend es dem Daoismus vorbehalten 

geblieben sei, die Chinesen wenig- 

stens in bescheidenem MaBe auch 

zur Erforschung der Natur, der 

Physik und der Chemie anzuleiten.

Diese strenge Trennung ist aller- 

dings kaum gerechtfertigt, wenn 

man bedenkt, daB auch das konfu- 

zianische China eine Reihe von Er

findungen "in Auftrag gegeben" und 

gepflegt hat, die seinen spezifi- 

schen Zwecken diente, namlich die 

Papierherstel1ung, die Buchdruk- 

kerkunst und nicht zuletzt den Uh- 

renbau, gar nicht zu reden von der 

Astronomie - also durchwegs Pro- 

jekte, die fur die Aufrechterhal- 

tung des traditionel1en Staats von 

Bedeutung waren.

Kennzeichnend fur die chinesische 

Wissenschaft war, daB sie niemals 

ein umfassendes System von Er- 

kenntnissen der objektiven gesetz- 

maBigen Zusammenhange in Natur und 

Gesellschaft erstrebte, sondern 

daB sie sich mit einer unsystema- 

tischen Ansammlung von Erkenntnis- 

sen und Spekulationen begnugte, 

die im wesentlichen von drei Denk- 

schemata bestimmt waren, namlich 

der Theorie von den flinf Elemen- 

ten, der Grundanschauung von den 

zwei fundamentalen Kraften Yin und 

Yang und vom ebenfalls vorwissen- 

schaftlichen Gebrauch jener symbo-

ssss ssssysssys
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lischen Ordnungen, die im "Buch 

der Wandlungen" (Yi ding) nieder- 

gelegt sind (25).

Es genligte dem chinesischen "Wis- 

senschaftler" oder Erfinder also 

im alIgemeinen, wenn er feststell- 

te, daB die Natur bei diesem und 

jenem Experiment den Yin-Yang- 

Wechselwirkungen oder aber den 

Yi-Jing-Symbolen sowie der Flinf - 

Elementen-Lehre gehorchte. Zu be- 

statigen waren also diese vorwis- 

senschaftlichen Anschauungen, 

nicht irgendwelche "Naturgesetze".

Nach westlicher Auffassung bedeu- 

tet Technik die Beherrschung und 

Nutzanwendung von Naturkraften 

aufgrund wissenschaftlich kontrol- 

lierter Erfahrung und Erkenntnis 

von Naturgesetzen. Fur die westli- 

che Wissenschaftsanschauung war 

der Drang charakteristisch, die 

menschliche Naturumwelt zu beherr- 

schen, statt sie sich mit den tra- 

ditionellen Mitteln der Magie 

dienstbar zu machen - oder aber 

sich a priori in sie einzuordnen.

Diese spezifische Geistesart der 

Europaer, die seit der Renaissance 

zu zahllosen naturwissenschaftl!- 

chen Entdeckungen gefuhrt hat, war 

der chinesischen Kultur unbekannt: 

Den Konfuzianern ging es im we- 

sentlichen urn das Verhaltnis von 

Mensch, Gesellschaft und Sitte und 

urn soziale Techniken; die Daoisten 

andererseits stellten haupt- 

sachlich darauf ab, wie sich der 

Mensch in der Natur zurechtfinden, 

d.h. seinen "Weg" richtig gehen 

kbnne; liber der Natur zu stehen 

und sie zu beherrschen, war nicht 

ihr Anliegen.

Was in China nach alledem bis in 

die neueste Zeit hinein fehlte, 

war dreierlei, namlich

- der Wunsch, die Natur zu beherr

schen (die Frage lautete viel- 

mehr stets: "Wie kann ich mich 

der Natur anpassen?"),

- das Bestreben, die Gesellschaft 

durch Technisierung zu veran- 

dern. Vor allem das Mandarinat 

war gegen Innovationen einge- 

stellt, da es von ihnen schlimm- 

stenfalls eine Gefahrdung seiner 

liberkommenen Privilegien be- 

furchten muBte.

- Nicht angestrebt wurde schlieB- 

lich die Veral1gemeinerung der 

Erkenntnisse durch Formulierung 

von Natur-"Gesetzen".

3.1.1.2.

Trotzdem ein erstaunlicher Erfin- 

dungsreichtum; die Entdeckungen 

Needhams

Unter diesen Umstanden wirkt es 

geradezu wie ein Wunder, daB China 

trotzdem einen fast verwirrenden 

Reichtum an Entdeckungen und Er- 

findungen hervorgebracht hat.

Die vier wahrscheinlich bekannte- 

sten, und oben bereits erwahnten, 

Erfindungen des alten China sind 

das Papier, die Drucktechnik, das 

SchieBpulver und der KompaB.

Daneben gab es aber zahllose bis- 

her ungehobene Schatze, deren gan- 

zer Reichtum im Westen erst durch 

die seit 1954 herausgegebene sie- 

benbandige Enzyklopadie Josef 

Needhams ("Science and Civiliza

tion in China") bekannt geworden 

ist. Needham hat mit seiner Arbeit 

eine Art RehabilitierungsprozeB 

eingeleitet. Das gesamte Werk um- 

faBt flinfzig Kapitel, von denen 

Bd.I und II eher einfuhrenden Cha- 

rakter aufweist. Bd.I (Kap.1-7) 

bringt Ausflihrungen liber Geogra

phic, Hi storiographie, liber die 

Dynasti enfol ge, liber die frlihen 

Verbindungen zu Europa und liber 

Bibliographien. Bd.II (Kap.8-18) 

behandelt die "Geschichte des wis- 

senschaftlichen Denkens". Vorge- 

stellt werden hier die verschiede- 

nen philosophischen Schulen, fer- 

ner die "Grundideen der chinesi

schen Wissenschaft", die Pseudo- 

wissenschaften und das Rechtswe- 

sen. Naturwissenschaft und Technik 

i.e.S. beginnen dann mit Bd.III 

("Mathematik und die Wissenschaf- 

ten des Himmels und der Erde", 

Kap.19-25). Aufgezahlt werden hier 

im einzelnen Mathematik, Astrono- 

mie, Meteorologie, Geographic und 

Kartographie, Geologic, Seismolo- 

gie und Mineralogic. Bd.IV ("Phy- 

sik, Ingenieurwissenschaften und 

Technologie") umfaBt die Kap.26-32 

und behandelt die Physik (u.a. Op- 

tik, Akustik, Magnetismus und 

Elektrizitat), mechanische Inge

nieurwi ssenschaften (vor allem die 

verschiedenen Maschinentypen), 

Hoch-und Tiefbau, Nautik, Militar- 

technologie, TextiItechnologie, 

Papier- und Druckwesen. Bd.V steht 

unter der Uberschrift "Chemie und 

Industriechemie" und beschreibt in 

seinen flinf Kapiteln die Gebiete 

"Alchemie und Chemie", chemische 

Technologie, keramische Technolo

gie, Bergwerkswesen und Salzindu- 

strie. Bd.VI ("Biologie, Agrarwis- 

senschaft und Medizin") bringt in 

acht Kapiteln (Nr.38-45) Ausfuh- 

rungen liber Botanik, Zoologie, 

biochemische Technologie, Land- 

wirtschaft und Viehzucht, Land- 

wirtschaftstechnik (u.a. Insekti- 

zide, bauerliche Industrie, Lack- 

herstellung etc.), Anatomic und 

Physiologic, Medizin, Pharmazeu- 

tik. Bd.VII ("Sozialer Hinter- 

grund") beschreibt in flinf Kapi

teln die "Charakteristika der chi

nesischen Wi ssenschaft", geogra- 

phische Faktoren, soziobkonomische 

Faktoren, philosophische und ideo- 

logische Faktoren und bringt "All- 

gemeine Schllisse".

Einen weiteren Uberblick liber die 

wissenschaftlichen und technischen 

Leistungen des alten China vermit- 

telt das vom Verlag fur fremd- 

sprachliche Literatur in Beijing 

herausgegebene Werk "Technologie 

und Wi-ssenschaft im antiken Chi

na", das im April 1983 in engli- 

scher Sprache erschienen ist.

3.1.1.3.

Wissenschaft und "westliches 

Denken"

Wenn es am Ende im alten China 

liberhaupt zur systemati schen Be- 

schaftigung mit Naturwissenschaf

ten gekommen ist, so nicht auf ei- 

gene Initiative, sondern vielmehr 

durch AnstbBe von auBen. Zunachst 

waren es die Jesuiten, die seit 

Beginn des 17.Jhdts. am Hof west- 

liche Kenntnisse verbreiteten. 

Erst die von China erlittenen De- 

mlitigungen im Opiumkrieg und im 

chinesisch-japanischen Krieg von 

1894/95 lieBen das Bedlirfnis auf- 

kommen, sich mit westlicher Tech

nik, die der chinesischen ja of- 

fensichtlich liberlegen war, einge- 

hender auseinanderzusetzen. Anders 

freilich als in Japan, das sich 

seit Beginn der Meiji-Zeit (1868) 

geradezu mit Fanatismus in das 

Abenteuer des "westlichen Lernens" 

stlirzte, gerieten in China die Re

former und Befurworter der 

"Seibststarkung" immer wieder in 

Konflikt mit innovationsfeindli- 

chen konservativen Kreisen, die 

von einer "Verwestlichung" die 

Aushbhlung ihrer eigenen Macht- 

position beflirchten muBten.

Erst nach dem Untergang des Kai- 

sertums und des Mandarinats, d.h. 

mit Beginn der Republik, konnten 

daher wissenschaftliche Bemuhungen 

und Institutionen eine solidere 

Verankerung finden. 1914 entstand 

die Wissenschaftliche Gesellschaft 

Chinas, der erste Fachverband. 

1928 kam es zur Grlindung der Aca

demia Sinica (Zhongyang yanjiu- 

yuan) in Nanjing durch die Guomin- 

dang. Die Akademie war als zentra- 

le Koordinationsstelle gedacht, 

die den systematischen Ausbau der 

modernen Naturwissenschaften in 

Angriff nehmen sollte. Freilich 

kam der Krieg dazwischen, und es 

dauerte bis 1949, ehe an den hier 

gelegten Fundamenten in Form der 

Chinesischen Akademie der Wissen- 

schaften (Zhongguo kexueyuan) 

- mit Sitz in Beijing - weiterge- 

baut werden konnte.

Wenn man aus der gescheiterten 

Wissenschaftsgeschichte der chine

sischen Tradition liberhaupt etwas 

lernen wollte, so war es die Er

kenntnis, daB China zwar liber kein 

geringeres wissenschaftliches Po

tential als Europa verfligte, daB 

es aber seine Mdglichkeiten durch 

sozialpolitische Fehlsteuerungen 

verschenkt hatte. Auch nach 1949 

mliBten also - dies war die logi- 

sche SchluBfolgerung - in erster
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Linie gesel1schaftspolitische MaB- 

nahnien an der Wiege einer wissen

schaftlichen Modernisierung ste- 

hen.

AbschlieBend laBt sich die Posi

tion der traditionellen chinesi- 

schen Wissenschaft wohl am ehesten 

mit einer Differenzierung in den 

Griff bekommen, die Josef Piper 

vorgenommen hat (26). Er unter- 

scheidet zwei Gattungen von Wis- 

senschaften: Die eine beruhe auf 

Erfahrung und Vernunftargumenten 

- Model Ifall Physik - die andere 

dagegen stlitze sich auf Autoritat 

und Uberlieferung - der ModelIfall 

hierflir sei die Theologie.

Die traditionelle chinesische Wis

senschaft gehbrte durchaus zur 

zweiten Kategorie. Heute dagegen 

geht es urn die erste der beiden 

hier genannten Wi ssenschaftsmoda- 

litaten, namlich die Erfahrungs- 

wissenschaften, bei denen die Be- 

rufung auf Autoritat und Tradition 

belangles und ohne Gewicht ist.

3.1.1.4.

Traditionsbestimmte Verknbche- 

rungsgefahr? Die heutige chinesi

sche Wissenschaft zwischen Konfor- 

mitats- und Innovationszwangen 

Die chinesische Wissenschaft kann 

zwar auf eine betrachtliche Tradi

tion zuriickgrei fen, die in ihren 

Details, wie oben erwahnt, von 

Needham auf geschl lisselt wurde. 

Trotzdem gelten die Wissenschaften 

als etwas Neues in China; dies 

geht schon aus der Begriffsbi1 dung 

hervor, die zumeist im 19.Jhdt. 

stattgefunden hat. Mathematik 

heiBt "Zahlenlehre", Astronomie 

"Sternenlehre", Physik "Lehre des 

Behandelns der Dinge", Chemie 

"Lehre der Wandlungen" usw. Dies 

sind keine gewachsenen, sondern 

Kunst-Wdrter.

Schwieriger noch als der Umgang 

mit den Wissenschaften ist die 

Einstellung zur wissenschaftlichen 

Methode. Wissenschaft verlangt 

einen Verhaltenssti1, der unkon- 

ventionell, seibstkritisch, jeder- 

zeit korrekturbereit und innova- 

tionsbedacht ist - alles Eigen- 

schaften, die der liberkommenen 

chinesischen Verhaltenskultur dia

metral entgegengesetzt sind.

Auch die Einbindung in das Rahmen- 

werk der Parteirichtlinien fuhrt 

dazu, daB im chinesischen Wissen- 

schaftler, der nun einmal teil hat 

an der Tragheit der politischen 

Traditionen seines Landes, gewisse 

Mechanismen ausgelost werden, die 

der wissenschaftlichen Innovation 

keineswegs fbrderlich sind.

Es gibt Stimmen, die unter diesen 

Umstanden Zweifel an der chinesi

schen Fahigkeit zur Wissenschaft- 

lichkeit anmelden. Baum beispiels- 

weise (27) glaubt, daB die "funf 

Hauptcharakteristiken der tradi- 

tionellen chinesischen Kultur", 

namlich "cognitive formalism, nar

row empiricism, dogmatic scien

tism, feudal bureaucratism and 

compulsive ritualism", gewaltige 

Bremsen fllr die Entwicklung einer 

wirklich schbpferischen Wissen

schaft in China seien. Der durch- 

schnittliche Chinese lege ein 

hdchst rituelles Verhalten an den 

Tag, benehme sich "iiberkonf orm" 

und scheue deshalb "Unsicherhei- 

ten", die mit einem innovationsbe- 

dachten ForschungsprozeB nun ein

mal verbunden sind, sowie kiihne 

einsame VorstbBe. Er bewege sich 

stattdessen lieber auf sicherem 

Gelande, ziehe sich also m.a.W. 

gerne auf Stereotype sowie auf ak- 

zeptierte Dogmen zuriick und zeige 

sich seinem Vorgesetzten gegeniiber 

stets von der ergebensten Seite. 

Daran habe auch die maoistische 

Revolution nichts geandert. Die 

oben genannten "funf Ismen" seien 

durchgehender chinesischen "Stil".

Hier ist in der Tat ein Problem 

angesprochen, das fur die Chinesen 

so leicht nicht zu Ibsen sein 

dlirfte. Wie kann der in der Ge

sellschaft nun einmal vorhandene 

Anpassungsdruck in innovativem 

Sinne neutralisiert werden - und 

dies in einer Gesellschaft, die, 

wie die chinesische, so stark 

durchorganisiert und durchzel1ula- 

risiert ist? Wie kann die akademi- 

sche Routine und der Status quo 

durchbrochen werden? Wie kann an 

die Stelle einer Konformitats- 

Institution eine "Denkfabrik" tre- 

ten? Wie kbnnen die etablierten 

"Autoritaten" dazu veranlaBt wer

den, auf Besitzstande zu verzich- 

ten und anderen den Vortritt zu 

lassen? Und wie schlieBlich kann 

das Vergangenheits- durch ein Zu- 

kunfts-Denken ersetzt werden?

Gegen die von Baum angemeldeten 

Zweifel lassen sich zumindest drei 

Argumente ins Feld flihren:

- Da ist einmal die empirisch 

feststehende Tatsache, daB die 

chinesische Wissenschaft in den 

wenigen Jahren, die sie bisher 

wirklich effizient arbeiten 

konnte, erstaunliche Ergebnisse 

hervorgebracht, ja daB sie auf 

einigen Gebieten sogar mit in

ternational en Spitzenleistungen 

aufzuwarten hat.

Des weiteren ware China auch 

dann wissenschaftlich hdchst 

ernst zu nehmen, wenn es, ahn- 

lich wie die Japaner, im wesent- 

1ichen nur auf dem Gebiet der 

angewandten Wissenschaft und 

Technologie Weltspitzenleistun- 

gen hervorbrachte. Es ist aber 

vielleicht durchaus bedenkens- 

wert, daB China, im Gegensatz zu 

Japan, schon heute auf Gebieten 

brilliert, die durchaus Grundla- 

gencharakter haben: Man denke an 

Leistungen im Bereich der Mathe

matik, der Physik, der Medizin 

und der Biochemie.

Nicht zuletzt aber muB "Tradi

tion" durchaus nicht mit Statik, 

bloBer Beharrung oder gar Stag

nation identifiziert werden. 

Wirkliches TraditionsbewuBtsein 

muB nicht unbedingt mit "Konser- 

vativismus" identisch sein. Man 

kann sich m.a.W. durchaus vor- 

stellen, daB die Chinesen einer- 

seits in ihrem intersubjektiven 

Verhalten durchaus traditionsbe- 

stimmt bleiben, daB sie in ihrem 

wissenschaftlichen Gestus aber 

durchaus den "Weg zur Wahrheit 

in den Tatsachen" finden. Gerade 

das Beispiel Japan hat gezeigt, 

daB traditionelle Verhaltenswei- 

sen - geschickt auf moderne For- 

schungs- und Industriebetriebe 

iibertragen - zu Leistungen befa- 

higen, die der "westlichen Lo- 

gik" nach eigentlich gar nicht 

mbglich sein dlirften. Auf diese 

Weise konnte sich durchaus eine 

"Konvergenz" westlicher Wissen

schaft und chinesischen Tradi

tion ergeben.

3.1.2.

Die Hypotheken der maoistischen 

Politik

3.1.2.1.

Kulturrevolutionare Feinschaft 

gegen Eli ten und der neuerliche 

Versuch ihrer Uberwindung

2000 Jahre lang war der Elitege- 

danke in China so seibstverstand- 

lich, daB er kaum je als solcher 

diskutiert wurde. Erst im Wertesy- 

stem der maoistischen Gesel1- 

schaftsstrategie kamen Intelligenz 

und Wissenschaftselite als "stin- 

kende Nr.9" ins Gerede - und unter 

ideologischen BeschuB.

Nachdem die Ideologie der Gleich- 

heit und der Radikaldemokratie 

wieder aus der KP-Politik ver- 

schwunden sind und dem Postulat 

Platz gemacht haben, daB "einige 

Menschen und einige Gebiete zuerst 

"wohlhabend" und einfluBreich wer

den mlissen (so ZK-BeschluB vom 

20.0ktober 1984), kehren auch die 

alten Elitevorstellungen wieder. 

Leistung und Begabung sollen ge- 

zielt gefbrdert - aber nicht 

gleichzeitig burokratisch schema- 

tisiert werden.

Unterfutter dieser neuen Elitefbr- 

derungspolitik war eine Anderung 

der Politik gegeniiber der Intelli- 

genz im allgemeinen.

Mit den "Vier Modern!sierungen" 

begann auch eine neue Politik der 

Partei gegeniiber den lange Jahre 

verfemten Intel 1ektuel1en. Der 

neue Kurs wurde bis in die Einzel- 

heiten in der Volkszeitung (28) 

erlautert: Zu diesem Kreis zahlen
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nach offizieller Auffassung Leh

rer, Professoren, Wissenschaftler 

und Techniker, Literatur- und 

Kunstwissenschaftler, Journali- 

sten, Arzte und "andere". Es gibt 

hier m.a.W. keine abstrakte Defi

nition, sondern lediglich einen 

durch Aufzahlungen markierten al 1 - 

gemeinen - und damit letztlich 

flexibel zu haltenden -Defini- 

tionsrahmen. Die westlichen Vor- 

stellungen von einem Intel 1ektuel- 

len als einem Menschentyp, der, urn 

mit Ibsen zu sprechen, die "ideale 

Forderung einkassieren will", der 

also die Wirklichkeit stets am 

Ideal zu messen und damit zum per- 

manenten Kritiker an allem Beste- 

henden zu werten pflegt, liegt den 

chinesischen Vorstel1 ungen fern. 

Auch der traditionel1-chinesische 

Begriff vom Intel 1ektuel1en als 

einem Gelehrten, der die formellen 

Staatsprlifungen durchlaufen hat 

und der sich am Ende vielleicht 

noch gar die bekannten "langen 

Fingernagel" wachsen laBt, wirkt 

heute kaum noch nach.

Intellektuelle sind vielmehr ganz 

allgemein Mitglieder der Gesell

schaft, die vorwiegend Kopfarbeit 

verrichten und deren praktische 

Arbeitsergebnisse nicht unmittel- 

bar als Produkt der Mehrwertschaf- 

fung hervortreten.

Die Fuhrung rechnet gegenwartig 

mit rund 25 Millionen solcher Per- 

sonen und teilt sie in drei Kate- 

gorien auf:

Da sind erstens die Intellektuel- 

len aus der "alten Gesellschaft", 

die sich der Revolution von 1949 

ferngehalten hatten und deren 

Loyalitat daher erst mlihsam durch 

KIientelisi erung gewonnen werden 

muBte. Die zweite Kategorie be- 

steht aus Intellektuellen, die 

sich bereits vor 1949 den Revolu- 

tionaren angeschlossen hatten. Be- 

sonders wichtig ist der dritte 

Kreis, der sich aus jlingeren, also 

nach 1949 ausgebiIdeten Intellek- 

tuellen rekrutiert und der mit 

liber 90% bereits den liberwaltigen- 

den Anteil stellt. Ihre grundle- 

genden Merkmale: Mehr als 70% 

stammten aus Familien von Werkta- 

tigen; sie wurden in einer sozia- 

listischen Gesellschaft erzogen; 

sie standen von Anfang an unter 

der Fuhrung der Partei und sie ha- 

ben sich im groBen und ganzen die 

proletarische Weltanschauung an- 

geei gnet.

Drei Jahrzehnte nach dem Sieg der 

Revolution habe sich die Lage der 

drei Gruppen fundamental geandert; 

seien sie doch inzwischen nicht 

mehr, wie noch im Anfangsstadiurn 

der Volksrepublik, "Objekte" der 

Umerziehung, sondern vielmehr Tei- 

le der Arbeiterklasse und damit 

Subjekte geworden, die am Aufbau 

der Neuen Gesellschaft aktiv mit- 

arbeiten. Sie seien auch nicht 

mehr, wie noch zur Zeit der "Neu- 

demokratischen Periode" eine von 

vier herrschenden Klassen (Arbei- 

ter, Bauern, KIeinbourgeoisie =-

Intellektuelle und Nationale 

Bourgeoisie), sondern gehdrten 

heute direkt zur Arbeiterklasse 

- wie dies ja auch bei Marx, Lenin 

und Mao Zedong der Fall gewesen 

sei.

Die zentrale Intel 1ektuel1enfrage, 

die heute noch genauso wie 1949 

gestellt wird, lautet: Genligt es, 

daB der Intellektuelle dem Volk 

dient Oder muB er daruber hinaus 

auch ein Bestandteil des Volkes 

sei n?

Wahrend Mao und die kulturrevolu- 

tionare Linke stets fur die zweite 

Alternative eintraten, lassen die 

Modernisierer heute den objektiv 

nutzlichen Dienst fur die Gemein- 

schaft genligen. Dies hat konkrete 

Auswirkungen. Wahrend die Kultur- 

revolution die Trennung zwischen 

Volk und Intellektuellen dadurch 

aufzuheben versuchte, daB sie die 

letzteren zur Produktionsarbeit 

veranlaBte, wird "der Widerspruch 

zwischen Kopf und Hand" heutzutage 

durchaus als solcher hingenommen. 

Arbeiter und Intellektuelle seien 

beide Werktatige, deren Dienst am 

Volk sich nur dadurch unterschei- 

de, daB die einen mehr mit der 

Hand, die anderen mehr mit dem 

Kopf arbeiten.

Wahrend der Kulturrevolution hatte 

der Intellektuelle seine Zugehd- 

rigkeit zum "Volk" sowohl durch 

seine gesel1schaftliche Herkunft 

als auch durch sein politisches 

Verhalten zu legitimieren. Dieses 

"Verhalten" war allerdings nicht 

immer leicht einzuschatzen. Haufig 

wurde "tagliches Verhalten" (Zhong 

zai biaoxian) mit auBerlicher Kon- 

formitat (Zhong zai biaomian) ver- 

wechselt. Nicht selten erhielten 

jene Intellektuellen schnell Ober- 

wasser, die sich verbal besonders 

geschickt zu prasentieren wuBten 

und die auf der Klaviatur des Op- 

portunismus zu spielen wuBten (da- 

zu der Bericht eines frtiheren Mit- 

glieds einer "Arbeitsgruppe" fur 

die Arbeit unter Intellektuellen, 

Sylvia Chan) (29).

Die heutige Fuhrung hat es da we- 

sentlich leichter: Die Haltung des 

Intel 1ektuel1en gegenuber der Ge- 

meinschaft - und damit gegenuber 

KP und "Volk" - auBert sich in 

seiner Leistung fur die Modern!- 

sierung. Auch hier soil sich die 

Wahrheit letztlich in den Tatsa- 

chen zeigen.

Ein "Hinunterschicken aufs Land" 

kommt heute nicht mehr in Be- 

tracht, was allerdings nicht aus- 

schlieBt, daB sich die Partei 

nicht darum bemliht, mbglichst vie- 

le Intellektuelle und Wissen- 

schaftler fur die Arbeit im Hin

terland zu gewinnen. Freilich muB 

sie den Adressaten heute dafur mo- 

tivieren, sei es durch lukrative 

Angebote, sei es durch ein inter- 

essantes Arbeitsfeld oder aber 

durch das Versprechen baldiger 

Rlickkehr in die Stadte.

Die neue Intellektuellenpolitik 

soil sich auf die Wissenschaft in 

fol gender Weise umsetzen:

- systematische ErschlieBung der 

"Intel 1ektuel1enressourcen";

Elitebildung geschieht in China 

mittlerweile auch schon wieder 

in eigenen Studiengangen - nam- 

lich in den Schwerpunktschulen.

- Einbeziehung von Wi ssenschaft- 

lern und Fachleuten in politi- 

sche Entscheidungsprozesse;

- Einflihrung neuer Fdrderungssy- 

steme: Sollte man nicht "Gesell- 

schaften fur Begabte" und ahnli- 

che Einrichtungen etablieren, urn 

auf diese Weise schnel1stmbglich 

eine neue Elite zu schaffen? Ge- 

rade die letztere Feststellung 

klingt revolutions, wenn man 

bedenkt, daB noch wahrend der 

Kulturrevolution geistige Arbeit 

nicht als Arbeit gewertet wurde 

und daB der Grundsatz gait "Je 

mehr Kenntnisse einer besitzt, 

desto reaktionarer ist er".

3.1.2.2.

Die Neudefinition der Wissenschaft 

als TeiIbewaltigung der kultur

revol utionaren Vergangenheit und 

als Signale des BewuBtseinswandels

3.1.2.2.1.

Die Kernfragen

Bevor der reformer!sche Wissen- 

schaftskurs in Schwung kommen 

konnte, gait es, wie in China nun 

einmal liblich, zuerst die wichtig- 

sten ideologischen Nlisse zu knak- 

ken und dabei vor allem mit der 

Kulturrevolution abzurechnen.

Nach dem Was-Wer-Wie-Schema lassen 

sich die Kernfragen folgendermaBen 

gliedern: (a) Was ist die Funktion 

der Wissenschaft: Hat sie Klassen- 

kampf- oder Reproduktionscharak- 

ter? (b) Wer steuert den Wissen- 

schaftsbereich: autonome oder Par

tei steuerung? (c) Wie ist die Wis

senschaft zu betreiben: (cl) durch 

Experten oder "Massen"? (c2) Be- 

vorzugung der angewandten oder der 

Grundlagenforschung? (c3) In enger 

Verbindung mit dem Ausland oder in 

Eigenregie? (c4) Durch Speziali- 

sten oder durch "allseitig gebil- 

dete" Wissenschaftler?

Schon bei der Vorbereitung des 

Zwolfjahresplans von 1956 waren 

vier (ahnlich gelagerte) Schllis- 

selfragen diskutiert worden, nam- 

lich zentrale Kontrolle contra
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freie Entwicklung der wissen- 

schaftlichen Projekte; Grundlagen- 

forschung contra angewandte For- 

schung; Expertenwissenschaft con

tra "Massenlinie"; gleichmaBige 

Entwicklung contra ruckartige Ent

wicklung in "GroBen Spriingen".

3.1.2.2.2.

Kulturrevolutionare Wissenschaft 

und Wissenschaft als 

"Produktivkraft"

Zu (a): Der kulturrevolutionare 

Ansatz ging davon aus, daB der 

Wissenschaft Uberbaucharakter und 

damit zugleich auch Klassencharak- 

ter zukomme - und zwar nicht nur 

der Gesel1schafts- sondern auch 

der Naturwissenschaft. Ziel einer 

"richtig" verstandenen Wissen

schaft sei die Emanzipation von 

Sachzwangen sowohl der Gesell

schaft (Klassenkampf!) als auch 

der Natur ("Volkskrieg gegen die 

Natur", Produktionskampf und wis- 

senschaftliches Experiment). Im 

Zusammenhang mit den Gesel1- 

schaftswissenschaften kann man 

sich einen solchen Emanzipations- 

vorgang ja noch vorstellen, doch 

fallt es prima facie schwer, eine 

solche soziale Emanzipationsfunk- 

tion auch bei den Naturwissen

schaften zu lokalisieren. Und doch 

hatte die Kulturrevolution viele 

Beispiele fur einen solchen Zusam

menhang zwischen naturwissen- 

schaftlichen Bemlihungen und Klas- 

senstandpunkt hervorgebracht. Hier 

ein kurzes Exempel: Eine "hydrolo- 

gische Brigade" aus Shanghai wurde 

1970 beauftragt, in einem wlisten- 

ahnlichen Gebiet Wasser zu er- 

schlieBen. Zu diesem Zweck machte 

sie sich zuerst an das Studium des 

von Mao Zedong geschriebenen Es

says "liber die Praxis", das u.a. 

das Problem der dialektischen Er- 

kenntnis behandelt. Der Trupp kam 

nach eingehender Lektlire zu der 

Erkenntnis, daB es ein vdllig 

"trockenes" Gebiet nicht gebe. Je- 

de Sache werde vielmehr von den 

ihr innewohnenden Widersprlichen 

beherrscht. Es gebe m.a.W. keine 

Trockenheit ohne Wasser. Wer dies 

nicht glaubt, sei ein "Metaphysi- 

ker", dem das Gespiir fur Dialektik 

abgeht, der die Welt nur einseitig 

sieht und der die Flinte vor- 

schnell ins Korn wirft. Finde ich 

hier kein Wasser, so liegt die Ur- 

sache daflir nicht an der Wasserlo- 

sigkeit der Gegend, sondern sie 

liegt in meinem Kopf - d.h. in 

meiner mangelnden Einsicht in die 

"Widersprlichl ichkeit" der Dinge 

und in meiner daraus resultieren- 

den EntschluBlosigkeit - womit 

wiederum bewiesen ist, daB sich 

falsches Klassendenken in mein Be- 

wuBtsein eingenistet hat, das es 

ergo zu bekampfen gilt. Bei der 

Suche nach Wasser scheint es, 

oberflachlich gesehen, nur urn Be- 

ziehungen zwischen Mensch und Ding 

zu gehen. Zur Lbsung dieser Bezie- 

hungen ist es indes notwendig, vor 

allem die Beziehungen zwischen 

Mensch und Mensch und die Frage 

des Kampfes zwischen den zwei 

Klassen und den zwei Linien zu Ib

sen. Die phi 1osophischen Ideen des 

Vorsitzenden Mao lieferten (in 

diesem Zusammenhang) nicht nur 

einen goldenen Schlussel zur Er- 

schlieBung der Naturgeheimnisse, 

sondern auch, was noch wichtiger 

ist, eine scharfe Waffe fur uns im 

Kampf zwischen den zwei Klassen 

und den zwei Linien..." (so der 

Aufsatz "Anwendung der phi 1osophi- 

schen Ideen des Vorsitzenden Mao 

beim Aufsuchen von Grundwasser") 

(30). Daneben kam es wahrend der 

Kulturrevolution aber auch zu of- 

fener Wissenschafts-Feindschaft . 

Damals z.B. war ein Student, der 

einen Prlifungsbogen nicht mit 

fachbezogenen Antworten, sondern 

mit der Parole "Gegen die herr- 

schende Strbmung schwimmen" verse- 

hen hatte, zum Helden - will sagen 

"Nul1-Leistungs-Helden" - ernannt 

worden. Leistungsfeindschaft ("Al- 

le essen aus einem groBen Topf"), 

Diskriminierung der Intellektuel- 

len und "geistiger Burgerkrieg" 

waren die flir den chinesischen 

Wissenschaftsbereich wohl schad- 

lichsten Auswirkungen der Kultur

revolution. Es ist, wie diese Bei

spiele zeigen, flir den auBenste- 

henden Beobachter nicht immer 

leicht, solche spatmaoistischen 

Gedankengange nachzuvol1ziehen. 

Ganz besonders schwer aber scheint 

dieser Nachvollzug den Reformern 

angekommen zu sein; denn sie zogen 

1978 unter diese unselige Vergan- 

genheit einen dicken SchluBstrich. 

Aus ihrer Sicht kommt der Wissen

schaft weder Uberbau- noch Klas- 

sencharakter zu; vielmehr ist sie 

eine, ja sogar die Produktivkraft. 

Diesen Gedanken hervorgehoben zu 

haben, war das Verdienst keines 

Geringeren als Deng Xiaopings, der 

bei der Wissenschaftskonferenz von 

1978 seine oben (1.1.2.2.1.) wie- 

dergegebene Grundsatzrede hielt.

3.1.2.2.3.

Aiitonomie oder Parteisteuerung?

Zu (b): Autonome Steuerung der 

Wissenschaft kommt flir einen KP- 

Vertreter ex ante nicht in Be- 

tracht. Von libel ist andererseits 

aber auch, wie die Kulturrevolu

tion zeigte, die reine Parteisteu

erung. Es muBte also ein Zwischen- 

weg gefunden werden, der am Ende 

ebenfalls von Deng Xiaoping iden- 

tifiziert und auf die Formel "ar- 

beitsteilige Leitung unter Partei

steuerung" gebracht wurde. Die Po

le "rot" und "fachmannisch" tref- 

fen sich auf diese Weise in der 

Tat auf einem mittleren Gelande 

- zumindest verbal!

Bei der Frage nach den Partizipa- 

tionsrechten des Wissenschaftlers 

geht es freilich nicht nur urn ein 

Tauziehen zwischen Entmundigung 

und Emanzipation, sondern auch 

noch urn ein anderes Problem, nam- 

Hch urn den Stellenwert der ange- 

wandten und der Grundlagenfor- 

schung. Gibt man namlich der 

Grundlagenforschung nach westeuro- 

paischem Vorbild die Prioritat, so 

hat dies eine Starkung der wissen- 

schaftlichen Seibstverwaltung zur 

Folge, stellt man dagegen, nach 

japanischem Vorbild, die angewand

te Forschung in den Mittelpunkt, 

so regieren sogleich wieder orga- 

nisatorisch "benachbarte" Organ!- 

sationen, Administrativapparate 

und Produktionsbetriebe mit in den 

EntscheidungsprozeB hinein.

Da auch die Reformer mehr mit der 

angewandten Forschung liebaugeln, 

wird der Wunsch des wissenschaft- 

lichen Apparats nach Seibstverwal- 

tung einstweilen noch ein uner- 

flillbarer Traum bleiben.

3.1.2.2.4.

Experten- oder Massenwirtschaft? 

Das Problem der "wissenschaft- 

lichen Massenlinie"

Zu (cl): Flir eine Entweder-Oder- 

Entscheidung zwischen Experten und 

"Massen" konnten sich auch die Re

former nicht entscheiden; dazu ha

ben sie allzu 1ange in Yan'an ge- 

lebt und dazu auch haben sie einen 

zu klaren Blick flir den Zustand 

der gegenwartigen chinesischen 

Wissenschaft. Angesichts des win- 

zigen Expertenpotentials und ange

sichts der Weite des Landes kann 

auf die Mitwirkung der "Amateur- 

wissenschaftler" nicht verzichtet 

werden. Formel1 hat dieser Gedanke 

in den "Wissenschaftlichen Gesel1- 

schaften" und in der Allchinesi- 

schen Vereinigung flir Wissenschaft 

und Technik Gestalt angenommen 

(Naheres dazu oben 2.2.4.).

Die "Massenlinie" in der Wissen

schaft wurde systematisch erstmals 

im Zeichen der "Drei roten Ban- 

ner"-Bewegung (1958) angewandt. 

Tausende von "Bauernwissenschaft- 

lern" und "Arbeiteringenieuren" 

waren aufgerufen, "mutig zu den- 

ken, zu sprechen und zu nandeln 

und den 'al ten Aberglauben' zu 

uberwinden, daB nur eine Handvoll 

von Experten dem Wissenschaftsauf- 

trag des chinesischen Volkes ge- 

recht werden kbnne. Nach einem 

Rlickschlag dieser Bewegung setzte 

sie erneut mit der Kulturrevolu

tion ein. Gewisse Parallelen dazu 

hatte es librigens auch in der So

wjetunion gegeben, und zwar wah

rend der dortigen "Kulturrevolu

tion", die von Stalin 1928 einge- 

leitet wurde und die am Ende dar- 

auf hinauslief, daB zahlreiche 

noch aus der zaristischen Zeit 

liberkommene Wissenschaftler ihrer 

Posten enthoben und durch Arbeiter 

und Bauern im Wege der "Befbrde- 

rungs"(vydvi zheniye)-Bewegung er- 

setzt wurden. Sowohl die beiden 

chinesischen Massenbewegungen des 

GroBen Sprungs und der Kulturrevo-
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lution als auch die sowjetische 

Kulturrevolution endeten mit einem 

Rlickzug; wahrend die mit den mao- 

istischen Bewegungen hochgekomme- 

nen "Massenwissenschaftler" aller- 

dings wieder in der Versenkung 

verschwanden, warden sie in der 

UdSSR zu einer wichtigen Klientel 

des Stalin-Kurses innerhalb der 

Sowjetelite. Noch Anfang der acht- 

ziger Jahre waren rund 80% des Po

litburos Angehdrige jener "Techno- 

struktur", die ihren Weg nach oben 

in den Jahren 1928 ff. geschafft 

hatten (31).

3.1.2.2.5.

Angewandte Oder Grundl agenfor- 

schung? Vernachlassigung der 

"Basi swi ssenschaft"?

Zu (c2): Kl arungsbedlirftig war 

ferner auch die Frage des Verhalt- 

nisses zwischen reiner und ange- 

wandter Wissenschaft. Die reine 

Wissenschaft, die in China "Basis- 

wissenschaft" (jichu kexue) ge- 

nannt wird, ist in der Praxis der 

vergangenen Jahrzehnte immer wie

der als Stiefkind behandelt wor- 

den.

Mahnende Worte sprach Fang Yi i.J. 

1981, als er nach dreijahriger

Amtszeit seinen Posten als Presi

dent der AdW an einen Wissen-

schaftler, Lu Jiaxi, abgab.

1981 machte die Grundlagenfor-

schung nach seinen Angaben "nur 5

bis 10% der Arbeit der Akademie 

aus, wahrend liber 90% des Einsat- 

zes der angewandten Forschung die- 

nen". Die AdW solle klinftig mehr 

Auftrage fur Grundlagenforschung 

annehmen und si ch der angewandten 

Forschung nur insoweit widmen, als 

sie sich mittel- oder langfristi- 

gen Aufgaben zuwende (32).

Nach der Wissenschaftskonferenz 

von 1978 tauchten mehrere Artikel 

zu diesem Fragenkomplex in den 

chi nesi schen Kommuni kati onsmitteln 

auf, wobei die meisten Autoren 

sich fur ein Ubergewicht der ange

wandten Wissenschaft einsetzten. 

Angesichts der begrenzten finan- 

ziellen und personellen Mittel 

kbnne man nicht alles und jedes in 

Angriff nehmen, sondern musse sich 

auf bestimmte Aufgaben konzentrie- 

ren. In einem Entwicklungsland wie 

China stehe hier seibstverstand- 

1ich die Technologie und die Pro- 

duktion im Vordergrund. Zur Be- 

grlindung dieser Prioritat wird 

auch immer wieder auf das von Deng 

Xiaoping aufgegriffene Wort Karl 

Marx' verwiesen, daB Wissenschaft 

zu einer Produktivkraft werde 

(33).

Die Gegner dieser Ansicht verwei- 

sen darauf, daft nur wenige Produk

ti onsunternehmen "Forschungsabtei- 

lungen" unterhielten und daB bei 

der Mittelvergabe allzu sehr auf 

"wirtschaftliche Ergebnisse" 

(jingji xiaoke) sowie auf den 

"Produktionswert" (shengzhi) ge- 

achtet werde. Ware diese Methode 

wirklich richtig, so hatte auch 

ein Faraday fur die Erfindung der 

elektromagnetischen Induktion kei- 

ne Anstellung und keine Wurdigung 

gefunden. Musse es also am Ende 

nicht doch das Ziel der chines!- 

schen Forschungsinstitute sein, 

"mehr Faradays" auszubi1 den!? Chi

na blicke auf eine lange Tradition 

des Denkens in Gleichgewichten zu- 

rlick. Diese Bal ancekategorien sei- 

en auch auf das Verhaltnis zwi

schen reiner und angewandten Wis

senschaft anzuwenden. Es gehe hier 

nicht nur urn eine theoretische, 

sondern urn eine im Sinne der Mit- 

telzuweisung hdchst praktische 

Frage. Man musse die Institute, 

die mit reiner Forschung beauf- 

tragt seien, auch wirklich instand 

setzen, ihrer eigentlichen Aufgabe 

nachzukommen und sie nicht immer 

zuerst mit schdnen Worten zur 

Grundlagenforschung einladen, 

ihnen dann aber den Befehl zu ge- 

ben, den "Schafskopf hinauszuhan- 

gen, drinnen (im Laden) aber nur 

Hundefleisch zu verkaufen" (34).

Reine Forschung ist in China aber 

auch am meisten wahrend der letz- 

ten dreiBig Jahre durch politische 

Eingriffe gestbrt worden. Die po

litische Flihrung kennt sehr wohl 

die Vorliebe chinesischer Intel- 

lektueller fur praxisfernes Raso- 

nieren und Theoretisieren und sie 

hat gerade deshalb immer wieder 

Geisteswissenschaften und die Ver- 

treter der naturwissenschaftlichen 

Theorie ins Kreuzfeuer ihrer 

"Bourgeoisie"-Kritik gestellt.

Vielleicht hangt das MiBtrauen ge- 

genliber der reinen Wissenschaft 

auch mit SchluBfolgerungen zusam- 

men, die China aus seinen Erfah- 

rungen mit der Sowjetunion gezogen 

hat. Obwohl die Sowjetwissen- 

schaftler, unter denen die Theore- 

tiker mehr Prestige besitzen als 

die Praktiker, bei der Grundlagen

forschung mit an ftihrender Stelle 

in der Welt stehen, zeigt ihre 

praktische Umsetzung doch erhebli- 

che Riickstande gegenuber anderen 

vergleichbaren Industriestaaten. 

Trotz aller staatlichen Planung 

neigte die sowjetische Wissen

schaft vielfach dazu, zum 1'Art 

pour 1'art zu werden (35).

Auch wohnt dem sowjetischen Pla- 

nungssystem eine - recht kostspie- 

lige -Tendenz inne, eine Art "In- 

genieursratespiel" (Engineering 

Fallacy) zuzulassen, bei dem auf 

Gewinn- oder Kostengesichtspunkte 

keine Rucksicht genommen wird.

Wie die Bezeichnungen keji (Wis

senschaft und Technik) sowie keji 

renyuan (Wissenschaftler und Tech- 

niker) zeigen, werden reine und 

angewandte Wissenschaft in China 

stets in einem Atemzug genannt - 

und in dieser Kombination wohl 

auch spontan zusammengedacht. Da 

die Chinesen ein hdchst praktisch 

ausgerichtetes Volk sind, liegt 

die Vermutung nahe, daB angesichts 

dieser Kombination der Praxisbezug 

allemal Prioritat erhalt.

Offiziell freilich gilt seit 1978 

die Simultaneitatsstrategie: so- 

wohl Ubernahme ausland!scher 

Kenntnisse als auch Eigenfor- 

schung; sowohl Grundlagenforschung 

als auch angewandte Wissenschaft; 

sowohl Experten als auch Amateure; 

sowohl "rot" als auch fachman- 

nisch, wobei das Leistungskriteri- 

um insgeheim immer mehr in den 

Vordergrund rlickt; sowohl Parte!- 

linie als auch Anpassung an die 

Entwicklungsgesetze der Wissen

schaft und Technik (36). Ferner 

wurde 1978 ein "System der ar- 

beitstei1igen Leitung und der Par- 

teisteuerung" angepeilt; die Par- 

tei setzte m.a.W. nur noch den 

weiten Rahmen und uberlaBt im 

librigen die Wissenschaftsentwick- 

lung ihrer Eigengesetzlichkeit. 

Dieser Politik zufolge mliBte die 

Grundlagenforschung eigentlich 

gleichberechtigt sein!

3.1.2.2.6.

"Auf eigenen Beinen" oder 

"Offene Tlir"?

Zu (c3): Nach der liber zehnjahri- 

gen Abkoppelung Chinas von der 

auslandi schen Wi ssenschaftsdiskus- 

sion bleibt den Modern!sierern, 

wenn sie das Land wirklich in klir- 

zester Zeit auf "Weltniveau" brin- 

gen wollen, gar nichts anderes 

librig, als sich so stark wie 

mbglich an das wissenschaftlich 

und technologisch fortgeschrittene 

Ausland anzulehnen. Genaugenommen 

lauft ja der Modern!sierungsprozeB 

gerade im Wissenschaftsbereich ei

gentlich auf einen "Verwestli- 

chungs"-ProzeB hinaus und man 

kdnnte insofern gerade im Bereich 

des Wissenschaft von einem "GroBen 

Sprung nach Westen" sprechen. Die 

Offnung der Stadte, die Begrundung 

von Joint Ventures sowie die Ent

sendung von Studenten und Postgra- 

duierten ins Ausland sprechen eine 

deutliche Sprache.

"Undogmatisches Lernen" heiBt heu- 

te die Devise. Offensichtlich 

kehrt der bereits wahrend der 

Seibststarkungsbewegung Ende des 

19.Jhdts. gepflegte Kurs, das 

"Auslandische flir China dienstbar 

zu machen" (Yang wei zhong yong) 

in veranderter Form wieder.

Seit 1978 betrachtet China die 

westliche Welt als ein groBes 
KIassenzimmer. Zwischen 1978 und 

Mitte 1983 entsandte die VR China 

insgesamt 16.000 Studenten zum 

Studium ins Ausland; in der glei- 

chen Zeit nahm sie liber 8.000 aus- 

landische Studenten - meist aus
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der Dritten Welt - auf. Schat- 

zungsweise 10.000 Chinesen, d.h. 

62,5% alien chinesischen Auslands- 

studenten, haben in diesem Zeit- 

raum in den USA studiert (37).

Der wissenschaftliche Austausch 

sollte sich freilich nicht nur auf 

Beziehungen zum hochentwickelten 

Westen beschranken, sondern die 

(Cooperation z.B. mit asiatischen 

Nachbarstaaten mitumfassen. Im De- 

zember 1984 fand in Kathmandu (Ne

pal) ein Symposium statt, an dem 

sich Vertreter Afghanistans, Bang- 

ladeshs, Chinas, Indiens, Malay- 

sias, Nepals, der Phi 1ippinen, 

Singapurs und Thailands beteilig- 

ten und auf dem eine intensivere 

Zusammenarbeit im naturwissen- 

schaftlichen Bereich vereinbart 

wurde (38).

3.1.2.2.7.

Das Wunschbild der Reformer: 

"Sozialistische geistige 

Zivilisiertheit"

Zu (c4): Die erwiinschten Eigen- 

schaften eines Wissenschaftlers: 

Spezialisierung wird beim Wissen- 

schaftler zwar vorausgesetzt, doch 

soli er daneben auch sol ide poli- 

tische Eigenschaften aufweisen. Er 

soli opferbereit sein (das Akade- 

miemitglied Yang Zhuying ist hier 

ein Vorbild) (39), und er soli pa

triotism eingestellt sein, d.h. 

nicht als eine Art wi ssenschaftli- 

cher Tourist von Land zu Land zie- 

hen und nur dort sich zu Hause 

flihlen, wo ihm die besten Arbeits- 

bedingungen gewahrt werden. Des- 

halb sei es ratsam, grlindlich die 

moderne Geschichte Chinas, die 

chinesische Literatur und die "gu- 

ten chinesischen Traditionen" zu 

studieren und sich dadurch entste- 

he eine "patriot!sche" Gesinnung 

anzuerziehen. Aus diesem Grund vor 

allem - und weniger wegen der 

"Al 1gemeinbi1 dung" - werden Stu- 

denten der Naturwissenschaft auf- 

gefordert, nie die Geisteswissen- 

schaften zu vernachlassigen. So 

entstand z.B. am Beijinger Insti- 

tut fur Flugzeugbau ein Kurs uber 

chinesische Literatur, vor allem 

uber Gedichte der Tang- und der 

Song-Zeit (40).

1978 wurde beschlossen, daB jeder 

Wissenschaftler und Techniker we- 

nigstens fiinf Tage in der Woche 

seinem Forschungsberuf nachgehen 

solle. Die politische Arbeit bzw. 

die politische Schulung seien auf 

ein Minimum zurlickzuschrauben. Die 

einzelnen Wissenschaftler wurden 

auch beauftragt, den internationa- 

len Wissenschaftsaustausch zu 

pflegen, den Plural!smus ("Hundert 

Blumen") zu fbrdern und die Popu

lar! sierung der Wissenschaften zu 

betrei ben.

Wahrend der feudalen Gesellschaft 

diente das Wissen der feudalen 

Macht, wahrend der blirgerlichen 

Revolution hauptsachlich der Bour

geoisie und nun - im Zeitalter des 

Sozialismus - habe es dem ganzen 

Volk zu dienen. Dieser Dienst am 

Volk sei das Hauptkriteriurn fur 

die Beurteilung der richtigen Ein- 

stellung des Intellektuellen und 

des Wissenschaftlers (41).

Der offensichtlich bisher einzige 

Streit urn die "moralischen Normen 

des Wissenschaftlers" ging urn die 

Frage, wem Autoren - Oder aber 

Ersterfindungsrechte - zustehen, 

wobei es den Beteiligten an dieser 

Diskussion gar nicht einmal urn ma- 

terielle Vorteile, sondern urn 

"Erstgeburtsrechte" und urn die Be- 

friedigung akademischer Eitelkei- 

ten ging (42). 1982 erschien fer- 

ner in der Kexue Tongbao (Wissen- 

schaftliche Zeitung) eine wochen- 

1ange Diskussionsrubrik urn folgen- 

de Fragen: Was ist Hingabe in der 

wissenschaftlichen Forschungsar- 

beit? Wie kann man sich diesen 

Geist aneignen? Was ist das Ziel 

der Wissenschaftler in sozialisti- 

schen Landern be! ihren For- 

schungsarbeiten? Welche Moral, 

welchen Charakter und welchen Ar- 

beitsstil sollen die Wissenschaft- 

ler sich aneignen?

Im Mai 1982 wurden fur den Bereich 

Beijing "Normen fur die Moral der 

Wissenschaftler und Techniker" 

ausgearbeitet, die im wesentlichen 

die damalige allgemeine KP-Politik 

in den Wissenschaftsbereich 

hineintrugen und forderten, daB 

die Wissenschaftler nicht nur eine 

hochgradige "materielle Zivilisa- 

tion" aufbauen, sondern sich 

auBerdem auch in der "geistigen 

Zivi1isation" vervol 1kommnen sol 1 - 

ten. Was damit wirklich gemeint 

war, klingt allerdings etwas ba

nal: Sie sollten sich gewissenhaft 

und sorgfaltig dem Studium widmen, 

die Wahrheit in den Tatsachen su- 

chen, "akademische Demokratie ent- 

falten", "hundert Schulen mitein- 

ander wetteifern lassen". AuBer

dem sollten sie fur die Einheit 

eintreten, zusammenarbeiten, die 

nationale Seibstachtung und Zuver- 

sicht pflegen, nicht zuletzt aber 

auch vom Ausland lernen (43).

3.1.3.

Die Verantwortung des chinesischen 

Wissenschaftlers in dieser Zeit: 

Zwischen Anfechtung und Trost

3.1.3.1.

Einerseits: Die Gefahren 

wissenschaftlicher Freiheit

Wie schnell sich auch im China der 

Reformen mitten am heiteren Himmel 

ein Gewitter zusammenbrauen kann, 

das dann am Ende auch das zarte 

Wissenschaftsgewachs gleich wieder 

in Mitleidenschaft zieht, zeigte 

die 1983 losbrechende Kampagne ge- 

gen "geistige Verschmutzung", die 

durchaus typisch war fur den Ver- 

haltensstil der KPCh:

Auf der einen Seite hat sie zwar 

verkiindet, daB in Zukunft keine 

politischen Kampagnen mehr statt- 

finden sollen, auf der anderen 

fallt -sie dann doch immer wieder 

zuriick in kampagnenahnliche Vorge- 

henswei sen.

- Auf der einen Seite proklamiert 

sie eine Politik der offenen 

Tur, auf der anderen Seite aber 

warnt sie vor "Verwestlichung" 

und der damit einhergehenden 

"geistigen Verschmutzung".

- Auf der einen Seite verlangt sie 

Offenheit der Diskussionen und 

die "Suche der Wahrheit in den 

Tatsachen" (also ein echt wis- 

senschaftliches Verhalten), auf 

der anderen Seite aber fordert 

sie Parteigehorsam.

DaB die chinesische Flihrung die 

hier lauernden Gefahren durchaus 

klar erkannt hat, zeigt eine Wei- 

sung der Staatlichen Kommission 

fur Wissenschaft und Technik, die 

zunachst einmal festlegt, daB der 

"Kampf gegen die geistige Ver

schmutzung" nicht auf Naturwissen

schaft und Technik ausgedehnt wer

den solle und daB auBerdem folgen- 

de sechs Richtlinien imWissen- 

schaftsbereich beherzigt werden 

miiBten:

- Neue Erfindungen sollen nicht 

als "Ketzerei" Oder "verzuckerte 

Kanonenkugeln der Bourgeoisie" 

verurteilt werden. Vielmehr sei

en Wissenschaftler und Techniker 

zu ermutigen, Errungenschaften 

auf ihren Fachgebieten von liber

al 1 her zu untersuchen und aus- 

zuwerten. Naturwissenschaft und 

Technik als solche hatten ja 

keinen KIassencharakter!

- Es sei falsch, neuauftauchende 

Erkenntnisse entweder pauschal 

abzulehnen (bzw. sich "davor zu 

flirchten") oder sie auf der an

deren Seite kritiklos zu liber- 

nehmen. Auch neue Randwissen

schaften seien aufmerksam zu 

verfolgen und, soweit sie China 

nlitzen, partiell Oder ganz zu 

libernehmen.

- Niemand, der seine Meinung liber 

wissenschaftliche oder wirt- 

schaftliche Gesichtspunkte often 

auBere, dlirfe beschuldigt wer

den, "nicht mit der Parte! 

Schritt zu halten".

- Es sei falsch, das Studium und 

die Nutzung von Erfahrungen an- 

derer Lander nur deshalb abzu

lehnen, well sich deren Gesell- 

schaftssysteme von demjenigen 

Chinas unterscheiden. Vielmehr 

mlisse eine freie Orientierung an 

den Erkenntnissen des Auslands 

mdglich sein.

- Es dlirfe niemand des "blirgerli-
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chen Liberalismus" bezichtigt 

werden, der offene akademische 

Diskussionen, Forschungsfreiheit 

Oder aber der Bildung eigener 

Forschungsgruppen fordere.

- Der Kampf gegen die geistige 

Verschmutzung solle aus dem Wis- 

senschaftsbereich herausgehalten 

werden; Meinungsverschiedenhei- 

ten, unvol 1 standige Ergebnisse 

Oder gar Fehlschlage seien im 

Verlauf wissenschaftlicher Expe- 

rimente nun einmal unvermeidlich 

(44).

Der Rote Faden, der si ch durch 

diese sechs Verbote/Gebote zieht, 

ist nichts anderes als der dem 

chinesischen Denken hdchst eigen- 

tlimliche Zug zum Konformismus, der 

sich gerade im Wissenschaftsbe- 

reich konterproduktiv und innova- 

tionsfeindlich auswirken kdnnte.

Die Flihrung weiB sehr wohl, warum 

sie solche Verhaltenskataloge her- 

ausgibt: Angesichts einer inzwi- 

schen auf 1,1 Mil Harden Menschen 

angestiegenen Bevblkerung kann 

sich das Land nicht mehr den Luxus 

politischer Dogmen und Kampagnen 

lei sten.

Gerade altere Wissenschaftler 

freilich, die als "stinkende Nr.9" 

ein Jahrzehnt lang gebrannte Kin

der der Nation waren, mlissen in 

Verlegenheit geraten, wenn sie 

plbtzlich mit einer fast hysteri - 

schen Bewegung wie dem Kampf gegen 

"geistige Verschmutzung" konfron- 

tiert sind - und dies auch dann, 

wenn express!s verbis angeordnet 

wird, daB die Bewegung nicht in 

den Laboratorien stattfinden soli. 

Wer weiB schon, ob die Partei 

nicht schon morgen ihre Einschran- 

kung wieder zurticknimmt und sich 

den einen Oder anderen Wissen- 

schaftler herausgreift, der sich 

in seinen Vorstel1 ungen allzu weit 

vorgewagt hat!?

An dieser Stelle wird ein allge- 

meines Dilemma sichtbar, namlich 

die Vereinbarkeit zwischen wissen- 

schaftlichem Pluralismus und Leni- 

ni smus.

3.1.3.2.

Andererseits: Die "Entlastung" des 

chinesischen Wissenschaftlers; 

Unterschiede zu seinem westlichen 

Koi 1 egen

Unter westlichen Wissenschaftlern 

und Technikern hat sich ein Kon- 

sens herausgebildet, daB "leitende 

Zweckidee der Technik die Gestal- 

tung einer menschenwlirdigen, um- 

weltfreundlichen und rohstoffscho- 

nenden Technik" ist (45).

Die meisten jener hierbei auftau- 

chenden, oft hdchst brisanten Fra- 

gen, die der westliche Wissen- 

schaftler als "Verantwortung der 

Wissenschaft und Technik in unse- 

rer Zeit" empfindet und vor seinem 

individuellen Gewissen - soweit er 

eines besitzt -auszutragen hat, 

werden dem chinesischen Wissen- 

schaftler von jener politischen 

Instanz abgenommen, die ihn nach 

Jahren der erzwungenen Untatigkeit 

wieder in den Sattel gesetzt und 

zu einem moglichst schnellen Auf- 

holungsritt angespornt hat - der 

Kommunistischen Partei.

Gemeint sind hier hauptsachlich 

folgende Punkte:

3.1.3.2.1.

Informationspflicht des

Wissenschaftlers

- Soil er liber bedenkliche Folgen 

seines wissenschaftlichen Tuns 

schweigen - dann gilt er als un- 

moralisch, Oder aber soli er 

seiner persbnlichen Uberzeugung 

folgen und in aller Offentlich- 

keit auf mdgliche Gefahren hin- 

weisen - dann trifft ihn viel- 

leicht der Vorwurf, seine wis- 

senschaftliche Eingeweihtheit 

fur auBerwissenschaftliche Zwek- 

ke zu miBbrauchen.

In China, wo die KP das Wertungs- 

monopol hat, entgeht der einzelne 

Wissenschaftler diesem Dilemma. 

Die Frage wird ihm "von oben" ab

genommen !

- Fur den einzelnen Wissenschaft- 

ler, ein einzelnes Institut oder 

aber fur den gesamten Wissen- 

schaftsbereich wird es also kaum 

je die Gefahr einer die Offent- 

lichkeit beunruhigenden und da- 

mit gleichzeitig wissenschafts- 

beeintrachtigenden Information 

geben . Undenkbar beispielsweise 

ware eine emotionalisierte und 

polarisierte Auseinandersetzung 

urn die Anwendung der friedlichen 

Atomkraft. Die chinesische Pro

paganda wird im Gegenteil nicht 

mlide, samtliche Pro-Argumente 

zusammenzutragen und pausenlos 

Beweise vorzubringen, die fur 

die Unentbehrlichkeit und fur 

die Sicherheit dieser Energie- 

quelle sprechen. Undenkbar auch, 

daB Wissenschaft und Technik als 

Ursache irgendwelcher Ubel ange- 

prangert werden Oder daB es so 

etwas wie "modische Kritik" an 

der Technik gibt. Auch ein Jean 

Jacques Rousseau, dessen Tech- 

nik-Kritik in Europa bis heute 

noch deutliche Spuren zeigt, ist 

in China bislang unbekannt. Es 

steht auch nicht zu erwarten, 

daB ein solcher Rousseau dem- 

nachst die Blihne der Offentlich- 

keit betritt - die Partei lieBe 

ihn nicht lange reden!

Gefahren und negative Auswirkungen 

der Technik werden zwar intern 

diskutiert, doch dringen die Er

gebnisse dieser Diskussion kaum an 

die Offentlichkeit. Die drei west

lichen Hauptanklagen gegen Tech

nik, Wissenschaft und Industriali- 

sierung lauten: Die Erde wird ge- 

pllindert, die Umwelt wird zer- 

stbrt, die Arbeitswelt ist inhu

man. Die chinesische Propaganda 

laBt solche Argumente zwar durch- 

aus fur die "kapitalistische" 

Welt gelten, wiese sie allerdings 

empbrt zurlick, sobaid sie gegen 

China ins Feld geftihrt wtirden. 

Nirgends in der chinesischen 

Offentlichkeit ist etwas von Tech- 

nophobie zu verspiiren - im Gegen

teil: Die Technikeuphorie ist seit 

1978 an der Tagesordnung. Alles 

scheint machbar zu sein, wenn es 

nur mit den richtigen wissen- 

schaftlichen Methoden betrieben 

wird. Fast ist man geneigt, vom 

chinesischen Glauben an die 

Seibsterldsung durch Wissenschaft 

und Technik zu sprechen. Von einer 

Verunsicherung Oder von einem Ver- 

trauensschwund der Bevblkerung ge- 

genuber der Wissenschaft kann nir

gends die Rede sein. Auch vor der 

Schere zwischen der beschleunigten 

wi ssenschaftli ch-techni schen Ent- 

wicklung einerseits und der lang- 

samen sozialen Anpassungsfahigkeit 

andererseits muB dem individuel 1en 

Wissenschaftler nicht bange sein. 

Das einzige, was ihm Sorgen und 

Stirnfalten bereiten muB, ist der 

Kurs der Partei, der bereits zwei- 

mal seit 1949 hdchst unberechenbar 

war.

3.1.3.2.2.

Abwagungspflicht zwischen "notwen- 

diger" Technik und bkologischem 

"Preis"?

- Eine weitere Frage ist die Abwa- 

gung zwischen notwendiger Tech

nik und dem "Preis", der fur je- 

de neue Technik unvermeidlich zu 

zahlen ist. Angesichts der Be- 

vblkerungsexplosion, die sich in 

China seit 1949 ereignet hat, 

und deren ganzes AusmaB erst 

seit der Volkszahlung vom Juli 

1982 bekanntgeworden ist, muB 

China darauf bedacht sein, das 

Maximum an Technik bei einem Mi

nimum an Umweltschonung heraus- 

zuholen. Wahrend sich die Bevbl

kerung Chinas von 1949 bis 1982 

verdoppelt hat, ist im gleichen 

Zeitraum ein Nettoverlust von 

12 Mio.ha Ackerland eingetreten 

- eine verhangnisvol1e Schere, 

der man nur durch Intensivierung 

von Landwirtschaft und Industrie 

entgegenarbeiten kann. Intensi- 

vierung aber bedeutet verstarkte 

Mechanisierung, Chemisierung der 

Landwirtschaft, Beschleunigung 

der Genforschung und weitere 

Industrialisi erung im "GroBe- 

Sprung-Tempo".

Wie hoch darf der Preis dieses 

"Fortschritts" ausfallen?

Umwelt- und Sozial vertragiichkeit 

mliBten gerade in einem an den 

Klisten so ubervbl kerten Staat wie 

China mit an allererster Stelle
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der "Preis"-Berechnung stehen. 

Doch ist hier in den letzten Jah- 

ren viel vernachlassigt worden. 

Interne Untersuchungen der AdW ha- 

ben gezeigt, daB die Gewasser 

liberfischt, der Boden ausgelaugt 

und die Walder liber das vertragli- 

che MaB hinaus ausgeforstet worden 

sind: liberal] wurde mehr herausge- 

holt als hineingesteckt; vor allem 

die Gewasser zeigten einen Ver- 

schmutzungsgrad, der, wenn man ihn 

sofort beseitigen wollte, Invest!- 

tionen von augenblicklich 30 Mrd. 

US$ nbtig machte. Neben der Uber- 

beanspruchung der Ressourcen und 

der Abwasserdegradierung wird in

tern auch die Luftverschmutzung 

beklagt, die nicht zuletzt dadurch 

verursacht sei, daB 70% des gesam- 

ten Energiebedarfs der Volksrepu- 

blik mit Kohle gedeckt wird (46).

Die Volksrepublik hat also - ent- 

gegen ihren eigenen Okologiebe- 

schwbrungen -in den letzten Jahren 

gegen die Umwelt schwer gesundigt 

- also einen hohen Preis bezahlt.

Diese hohe Risikobereitschaft be- 

ruht jedoch auf Parteibeschl lissen 

und hat nichts mit den Wissen- 

schaftlern und Technikern als sol- 

chen zu tun, deren Votum wohl auch 

in Zukunft gefragt, aber ganz ge- 

wiB nicht immer beachtet werden 

wird.

Da sich die chinesische Bevblke- 

rung an die einseitige Informa- 

tionspolitik seit Jahren gewdhnt 

hat, ist bei ihr auch nicht jenes 

MiBtrauen und jene Verunsicherung 

aufgekommen, die im Westen stets 

die Folge mangelnder liberschaubar- 

keit, ungenugender Information 

oder aber eines Zuviel an Informa

tion (eines Informationskol1 apses 

also) zu sein pflegt. Uberfllissig 

zu erwahnen, daB es in China auch 

nicht die Einrichtung von "Gegen- 

experten" gibt, die gegen die amt

lichen Fachleute auftreten, Gut- 

achten vor Gerichten abgeben und 

im Fernsehen oder liber die anderen 

Medien ihre warnende Stimme erhe- 

ben.

Eine risikolose Technik gibt es 

nicht. "Restrisi ken" bleiben alle- 

male - und kdnnen sich gewaltig 

auswirken, wie der Giftskandal im 

indischen Bopal gezeigt hat. Die 

chinesischen Medien vermitteln al- 

lerdings stets den Eindruck, als 

gebe es bei der Technik nur ein 

Nullrisiko - auch dies ein Ein

druck, der durch die KP-Politik 

vermittelt wird und der das indi- 

viduelle Gewissen des Wissen- 

schaftiers entlastet.

Es gibt westliche Kulturphi1oso- 

phen, die unter Zuhilfenahme der 

daoistischen Yin-Yang-Dialektik 

Kritik an der Uberbetonung des 

Yang-Elements in der westlichen 

Gesellschaft liben (47). Einer von 

ihnen, Fritjof Capra, bringt in 

diesem Zusammenhang eine Liste von 

Yi n-Yang-Gegen liber stel 1 ungen 

(weiblich - mannlich, bewahrend - 

fordernd, empfanglich - aggressiv, 

kooperativ - wettbewerbsorien- 

tiert, intuitiv - rational, nach 

Synthese strebend - analytisch) 

und fligt dann kommentierend hinzu: 

"Sieht man sich diese Liste von 

Gegensatzen an, erkennt man so

fort, daB unsere Gesellschaft 

standig das Yang gegenliber dem Yin 

hdher bewertet hat. Rationale Er- 

kenntnis gait mehr als intuitive 

Weisheit, Wissenschaft mehr als 

Religion, Konkurrenz mehr als [Co

operation, Ausbeutung von Natur- 

schatzen war wichtiger als ihre 

Bewahrung usw... Die standige Be- 

vorzugung von Yang-Werten hat zu 

einem System akademischer, politi- 

scher und wirtschaftlicher Inst!- 

tutionen geflihrt, die sich alle 

gegenseitig stlitzen und vollig 

blind sind flir das gefahrliche Un- 

gleichgewicht innerhalb ihres Wer- 

tesystems, das ihre Handlungen mo- 

tiviert... Die berlihmte Feststel- 

lung von Descartes 'Cogito, ergo 

sum' (Ich denke, also bin ich) er- 

mutigte den Menschen in der abend- 

landischen Kultur, sich eher mit 

dem rationalen Verstand als mit 

seinem ganzen Organ!smus zu iden- 

tifizieren. Die Auswirkungen die- 

ser Spaltung von Geist und Kbrper 

sind in unserer gesamten Kultur 

spurbar geworden... Wir vergessen 

allzu leicht, wie wir mit unserem 

ganzen Kbrper zu 'denken' vermb- 

gen... Die Wirklichkeit wurde eher 

als eine Maschine denn als leben- 

der Organismus betrachtet... Die 

Uberbetonung der wissenschaftli- 

chen Methode und des rationalen, 

analytischen Denkens hat zu Ver- 

haltenswei sen geflihrt, die zu- 

tiefst antibkologisch sind."

Diese Passagen wurden hier deshalb 

so ausflihrlich zitiert, weil gera- 

de in ihrem Licht deutlich wird, 

wie das China der Reformen liber 

altehrwlirdige Traditionen hinweg- 

schrei tet.

Zwar haben die Reformer das wah- 

rend der Kulturrevolution verlo- 

rengegangene Gleichgewicht auf 

einer Reihe von Sektoren, z.B. 

zwischen Schwer- und Leichtindu- 

strie, zwischen Energie und Metal- 

lurgie, zwischen Industrie und 

Landwirtschaft wieder einigermaBen 

hergestellt, doch scheinen sie flir 

die Balance zwischen Wissen- 

schaft/Technik und Umwelt noch 

nicht das richtige Fingerspitzen- 

geflihl entwickelt zu haben. Viel- 

mehr wird alles auf eine Karte ge- 

setzt und die Umweltzerstbrung 

weiter in Kauf genommen. Zwar wird 

in den offiziellen Kommunikations- 

mitteln viel uber bkologische MaB- 

nahmen gesprochen und es sind auch 

schon eine ganze Reihe von Umwelt- 

bestimmungen (Walder pflanzen, Na- 

turschutzparks anlegen etc.) und 

ein Umweltschutzgesetz, ergangen; 

zwischen theoretischem Postulat 

und praktischer Durchfuhrung aber 

klafft ein Abgrund.

Der Umwelt gegenliber nimmt man 

eine Haltung ein, die mit dem 

Schlagwort "Alles ist machbar" 

(hier: wiederherstel1 bar) gekenn- 

zeichnet werden kann. Diese prome- 

theische Einstellung - von theolo- 

gischer Seite auch haufig als "mo- 

dernes BewuBtsein" belachelt - ist 

im Westen inzwischen einer tiefen 

Skepsis gewichen: Das Fort- 

schrittsevangeliurn ist durch die 

Atombombe erschlittert worden, die 

an den materiellen Fortschritt ge- 

koppelte G1 lickserwartung hat sich 

als Enttauschung entpuppt. In Chi

na sind solche Zweifel vorerst un- 

bekannt. Hier kniipft man an Wis

senschaft, Technik und "Vervierfa- 

chung des Bruttoproduktionswerts 

bis zum Jahre 2000" nach wie vor 

ungebrochene Hoffnungen. Auch ist 

man sicher, den GesamtprozeB in 

der Weise lenken zu kbnnen, daB 

auch bisherige bkologische Einbu- 

Ben schnell wieder kompensiert 

oder rlickgangig gemacht werden 

kbnnen.

Einer "griJnen Industri epol it! k", 

die dadurch gekennzeichnet ist, 

daB sie weder die Ressourcen noch 

den Menschen noch die Umwelt scha- 

digt, glaubt sich China vorerst 

angesichts der immer noch nicht 

"verdauten" Bevolkerungsexplosion 

enthoben.

3.1.3.2.3.

Entscheidungspflicht zwischen 

sanften und harten Technologien?

- Der chinesische Wissenschaftler 

hat auch keine Mbglichkeit der 

Entscheidung zwischen harten und 

"sanften" Technologien. Die po- 

litische Flihrung hat auch hierzu 

schon vor Jahren - namlich beim 

"GroBen Sprung vorwarts" von 

1958 - beschlossen, eine Simul- 

taneitatsstrategie einzuschlagen 

und alte sowie neue Techniken 

zugleich anzuwenden, d.h. aber 

auch harte und sanfte Technolo

gien nebeneinander einzusetzen. 

Vorbildlich geworden ist die 

Volksrepublik hier auf dem Ge- 

biet der Biogaserstellung und 

-verwendung. Fast jedes einiger

maBen fortschrittliche chinesi

sche Dorf verfligt inzwischen 

uber eine solche Anlage. Frei- 

lich weiB die Flihrung recnt 

wohl, daB mit den "bescheidenen, 

kleinen und liberschaubaren" 

Techniken sowie mit der Verwen

dung regenerativer Energien al- 

lein die materiellen Bedlirfnisse 

des chinesischen Mi 11iardenvolks 

nicht zu decken sind. Aus diesem 

Grunde auch hat die VR China in 

der Zwischenzeit beschlossen, 

mehrere Kernkraftwerke zu er- 

stellen - zumeist mit auslandi-
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scher Hilfe. Die daflir vorgese- 

henen Platze sind vorerst die 

Provinz Guangzhou sowie die Ge- 

gend urn Shanghai. Es gibt in 

China also kein Entweder-Oder, 

sondern nur ein Sowohl-Als-auch

- beschlossen durch die politi- 

sche Fiihrung und in alien Stille 

akzeptiert von der Wissenschaft.

- Fur den chinesischen Wissen- 

schaftler stellt sich auch nicht 

die Frage des politischen Zbli- 

bats. In der einen oder anderen 

Form ist seine Zustimmung zum 

herrschenden System allemale ge- 

fordert. Der politische KompaB 

aber steht auf Modern!sierung

- damit hat er nolens volens auf 

den Modern!sierungszug aufzu- 

springen und sich in der Offent- 

lichkeit fur den offiziellen 

Kurs einzusetzen. Fur ihn gibt 

es nicht die Mbglichkeit des 

"Aussteigens", des offiziellen 

Protests gegen umweltunver- 

tragliche Techniken oder aber 

des "Gegen-Gutachtens".

Ein "Aussteigen" oder eine "Anti- 

Wachstums-Pol it! k" ware librigens 

angesichts der chinesischen Gege- 

benheiten und angesichts der Ent- 

schlossenheit der chinesischen 

Fuhrung, den Modern!sierungsprozeB 

so schnel1 wie mdglich durchzuzie- 

hen, auch gar nicht weiter disku- 

tabel !

3.1.3.2.4.

Zwiespalt

Der chinesische Wissenschaftler 

ist also, wie die obigen Ausflih- 

rungen gezeigt haben, von Verant- 

wortungen entlastet, mit denen 

sich sein westlicher Kollege hau- 

fig herumzuschlagen und unter de- 

ren Eindruck er gewisse Entschei- 

dungen zu treffen hat, sei es nun, 

daB er an die Offentlichkeit tritt 

und politisch Farbe bekennt, sei 

es, daB er sich in den Elfenbein- 

turm seiner Wissenschaft zurlick- 

zieht und politische Enthaltsam- 

keit libt.

Seine "Geschutztheit" muB der chi

nesische Wissenschaftler aber an- 

dererseits damit bezahlen, daB er 

sich von der politischen Fuhrung, 

d.h. der KP, ins Obligo nehmen 

laBt und daB er sich bei zu expo- 

nierter Stellungnahme in die Ge- 

fahr begibt, Opfer einer jener 

Kampagnen zu werden, denen die KP 

inzwischen zwar offiziell abge- 

schworen hat, die sich aber wie 

Gewitter aus heiterem Himmel doch 

immer wieder ereignen - man denke 

an die oben erwahnte, erst 1983/84 

abgelaufene Bewegung gegen die 

"geistige Verschmutzung", von der 

der Wissenschaftsbereich zwar of

fiziell ausgenommen wurde, vor de- 

ren Ubergriffen sich aber am Ende 

doch niemand ganz sicher fuhlen 

kann.

3.2.

Organ!satorische MaBnahmen zur 

Beseitigung der bisherigen Haupt- 

mangel im Wissenschaftsbereich

3.2.1.

Die Gravamina

Sechs Hauptmangel waren es im we- 

sentlichen, denen die Reformer ih- 

re Aufmerksamkeit zuwenden muBten, 

namlich

a) die Losgeldstheit der Forschung 

von der Praxis, vom Bedarf und 

von Rentabi1itatsgesichtspunk- 

ten - m.a.W. also die unzurei- 

chende Verklammerung von For

schung und Anwendung/Produk- 

tion; theoretisch gilt die 

Richtlinie "Der Wirtschaftsauf- 

bau muB sich auf Wissenschaft 

und Technik stlitzen, wahrend 

die letzteren sich wiederum dem 

ersteren zuzuwenden haben" 

(48). In der Praxis wird die 

produktive Umsetzung vernach- 

1assigt.

b) Eine unzureichende, weil rein 

administrative "Handhabung der 

Forschungspolit!k, die zu einer 

Lahmung der Seibstverwaltung 

und zu einer Dominanz staats- 

und parteiblirokratischer Uber- 

legungen fiihrt - also das klas- 

sische Manko der Fesselung des 

Betriebs durch ein dichtgeweb- 

tes burokratisches Spinnennetz. 

Folge davon sind u.a. Uber- 

schneidungen und Doppelarbeit 

sowie mangelnde Auswertung von 

eingeflihrten Technologien.

c) "Immobi1itat", die sich in ei - 

nem unzureichenden PersonalfluB 

sowie in hohen Mauern zwischen 

Instituten und Produktionsbe- 

trieben sowie zwischen Institu

ten untereinander manifestiert; 

unvernlinftiger Einsatz der doch 

so raren qualifizierten Krafte.

d) Mangelnde Motivation der Wis- 

senschaftler;

e) Unausgeglichenheit zwischen an- 

gewandter und Grundlagenforschung;

f) Nachwuchsmangel.

Mit all diesen Fragen ist nicht 

nur der Wissenschaftssektor, son

dern letztlich das politische Sy

stem Chinas liberhaupt beruhrt; 

geht es doch urn Fragen der Parte!- 

flihrung, urn staatliche Kontrolle 

oder aber urn das Problem der Eli- 

tenbildung.

3.2.2.

Gegen Mangel (a): MaBnahmen zur 

Verzahnung von Labors und Werk- 

banken

3.2.2.1.

Vertragssystem und Auftrags- 

forschung

Als weiteres geeignetes Instrument 

fur die Uberbrlickung der bisheri

gen Kluft zwischen Wissenschaft 

und Produktionsparxis hat sich ein 

System erwiesen, das als "Auf- 

tragsforschung" bezeichnet werden 

kbnnte. Ende 1982 beispielsweise 

wahlten die Staatliche Planungs- 

kommission, die Staatliche Kommis- 

sion fur Wissenschaft und Technik 

sowie die Staatliche Wirtschafts- 

kommission 38 prioritare wissen- 

schaftliche und technische For- 

schungsprojekte aus, unter denen 

acht die Energie-, acht die Roh- 

stoff-, vier die Maschinenbau- und 

sieben die landwirtschaftliche 

Produktion betreffen - urn hier nur 

die wichtigsten zu nennen. Es wur

de empfohlen, zur Ausfiihrung die- 

ser Plane zwischen den Produk- 

tions- und den Forschungsinstitu- 

tionen Vertrage abzuschlieBen, in 

denen die zeitlichen, personellen 

und Forschungs- sowie produktions- 

strategischen Einzelheiten gere- 

gelt sein sollten. Besonders bei 

den Auftragsforschungen zur Zlich- 

tung neuer Getreidesorten, zur 

Ausarbeitung neuer Energietechno- 

logien und zur Herstellung von 

Instal1ationen fur Offshore-Boh- 

rungen und -schlirf ungen zeigten 

diese Empfehlungen zur praktischen 

Umsetzung wissenschaftlicher For- 

schungsarbeit schnellen Erfolg.

Uberhaupt sollen Wissenschaftler 

und Forschungseinrichtungen heut- 

zutage durch "Vertragssysteme" al- 

ler Art motiviert werden, prak- 

tisch orientierte Forschung zu be- 

treiben und auf dem Weg liber den 

Verkauf der von ihnen bereitge- 

stellten Technologie Einnahmen zu 

erzielen. Materielle Anreize sol

len m.a.W. leistungsstimulierend 

wirken. Institute andererseits, 

die mit Grundlagenforschung befaBt 

sind, sollen eigene Fonds erhal- 

ten, urn gegenliber den anwendungs- 

orientierten Wissenschaften mate- 

riell nicht hoffnungslos in Ruck

stand zu geraten.

Das Vertragssystem wird mittler- 

weile von der Akademie der Wissen

schaften nicht nur gegenliber Fab- 

rikbetrieben, sondern auch gegen

liber Ministerien praktiziert; so 

wurde z.B. ein 1angfrist!ges Ko- 

operationsabkommen zwischen der 

Akademie und dem Minister!urn flir 

Erdblindustrie auf den Gebieten 

01 expl oration, Geologie, Olboh- 

rung, Fbrderung und Transport, 

ferner ein Abkommen mit der Pro

vinz Shanxi liber die Entwicklung 

des Energie- und Chemiesektors ge- 

schlossen.
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1983 haben uber 600 Wissenschaft- 

ler der Akademie in Industriebe- 

trieben gearbeitet Oder aber an 

Hochschulen unterrichtet, 660 Wis- 

senschaftlelr haben Forschungspro- 

jekte auBerhalb der Akademie 

durchgef Lihrt und uber 3.800 Tech- 

niker waren umgekehrt von anderen 

Einheiten in die Akademie!nstitute 

entsandt worden (49) - dies alles, 

wie gesagt, im Wege des "Vertrags- 

systems". "Studenten werden Mana

ger" - dies ist eine inzwischen 

beliebt gewordene Devise (50).

Das Problem der groBen Mauer zwi - 

schen Wissenschaft und Industrie 

besteht ubrigens auch bei der So

wjetunion. Dort wird die Wissen- 

schaftsplanung im allgemeinen von 

Wissenschaftlern geplant, wahrend 

die industriellen Prioritaten von 

der "Kommandowirtschaft" be- 

herrscht werden. In den dreiBi ger 

Jahren wurde zwar versucht, die 

Industrieforschung unter die Kon- 

trolle vergleichbarer Industrieun- 

ternehmen zu stellen, doch wurden 

diese Experimente bald wieder auf- 

gegeben (51). Sollten die Chinesen 

hi er einen effektiveren Weg gefun- 

den haben?

Es ist typisch fur China, daB 

nicht nur im industriellen, son- 

dern auch im wissenschaftlichen 

Bereich nun Reformen urn si ch grei - 

fen, die vorher im Landwirt- 

schaftsbereich erprobt worden sind 

- das Dorf als Reformlokomotive 

der Wissenschaft!

Wie auf den Ddrfern "Kommandismus" 

und subordinative Zuweisung nach 

undnach durch koordinative Verbin- 

dungen im Wege des "Vertragssy- 

stems" ersetzt worden sind, so 

wird auch im wi ssenschaftlich- 

technischen Bereich nunmehr das 

Vertrags- und "Verantwortungs"-Sy- 

stem zum Schlussel flir die Ldsung 

zahlreicher bisher aufgestauter 

Probleme. Zum Modell ist hier in

zwischen das Elektronikinstitut 

Zhuzhou/Provinz Hunan geworden, 

das als Musterbild eines unahangi- 

gen, und liberdies si ch selbst f i- 

nanzierenden Betriebs gilt. Das 

Institut hat u.a. Projektgruppen 

gebildet und nimmt flir sich das 

Recht in Anspruch, geeignetes Per

sonal selbst einzustellen und un- 

geeignete Mitarbeiter auszuglie- 

dern. Gewinne werden nicht mehr 

abgef Lihrt, sondern zweckgebunden 

fur den Wissenschafts- und Techno- 

logiefonds, den Wohlfahrts- und 

den Pramienfonds verwendet. AuBer- 

dem wurden flir innovative Produkte 

Steuervorteile und gunstige Bank- 

kredite gewahrt (52).

3.2.2.2.

Einrichtung von Beratungsdiensten

Der Verklammerung von Wissenschaft 

und Praxis soil ferner die Ein

richtung wi ssenschaftl!ch-techni- 

scher Beratungsdienst dienen, die 

mit Vorliebe auf Provinzebene 

institutionalisiert werden, so 

z.B. in Heilongjiang oder aber in 

Beijing. In der Hauptstadt bei- 

spielslweise entstand Anfang 1983 

ein "Chinesisches Zentrum flir wis- 

senschaftlich-technische Bera- 

tung", dessen Aufgabe es ist, mit 

Unterstlitzung der Al 1 chi nesi schen 

Vereinigung flir Wissenschaft und 

Technik einschlieBlich der ihr un- 

terstellten 106 nationalen Gesell- 

schaften (mit zusammen 1,1 Millio- 

nen Mitgliedern) Anfragen in- und 

ausland!scher Kunden zu beantwor- 

ten. Beratung soli vor allem bei 

Bauvorhaben, Technologieimporten, 

Umweltschutzfragen und bei der Er- 

stellung auslandischer Anlagepro- 

jekte stattfinden. Sie bezieht 

sich' sowohl auf technische als 

auch auf wirtschaftliche Fragen 

(Rentabi1itatsgutachten). Das Zen

trum soli ferner Beratungsfachleu- 

te ausbilden und mit Beratungsor- 

ganisationen des In- und Auslandes 

zusammenarbeiten.

An der Spitze des Zentrums steht 

ein 23kdpfiges Komitee, in dem Ex- 

perten flir Energiewesen, Elektro- 

nik, Viehzucht und Tiermedizin, 

Chemie, Agronomie, Architektur, 

Forstwirtschaft, Medizin, Metal- 

lurgie, Eisenbahnwesen, Rechtswe- 

sen usw. vertreten sind.

Mit ahnlicher Zielsetzung entstand 

in der Provinz Heilongjiang schon 

1980 ein wissenschaftlich-techni- 

scher Beratungsdienst, der inzwi

schen ein Netz von Beratugszentren 

an 89 Orten aufgezogen hat (53).

Vor allem seit dem BeschluB des 

3.Plenums des XII.ZK vom 20.0kto- 

ber 1984, der der "Reform in den 

Stadten und in den Industriebe- 

trieben" zum Durchbruch verhelfen 

soli, schieBen Consulting-Firmen 

wie Pilze aus der Erde. Eines von 

vielen Beispielen daflir ist das 

"Lida"-Beratungszentrum der Qing- 

hua-Universitat. Die "Lida von 

Qinghua" soli nach den Vorstellun- 

gen ihrer Mitglieder in China 

schon bald denselben EinfluB aus- 

liben wie etwa die weltberlihmten 

Firmen Lander in den USA oder No

mura in Japan.

Die Grlindungsversammlung der neuen 

Wi rtschaftsberatungsgesel1schaft 

fand am 28.0ktober 1984 im Zhong- 

shan-Park in Beijing statt. Betei- 

ligt an ihr sind Professoren ud 

Studenten aus 37 Universitaten, 

Hochschulen und Forschungsinstitu- 

ten - alien voran der Beida, der 

Qingda und Vertreter der Akademie 

der Wissenschaften. Vor allem 

Fachleute auf dem Gebiet der Com- 

puterwissenschaft, des Wirt- 

schaftsmanagements, des Rundfunk- 

wesens, der Biotechnik und der 

Rechtswissenschaft wollen in den 

Beratungsdienst treten und zu die- 

sem Zweck mit Produktionseinheiten 

in Verbindung treten.

Eine andere Einheit, namlich die 

von graduierten Studenten des Bei

jinger Technischen Instituts ge- 

grlindete Beraterfirma, hat inzwi

schen mit zwanzig Fabriken Bera- 

terabkommen geschlossen. Das "Zen

trum" wird in diesen Bemuhungen 

von den zustandigen Abteilungen 

der Regierung und der Stadt Bei

jing unterstlitzt (54).

3.2.3.

Gegen Mangel (b): MaBnahmen zur 

Entblirokrati si erung

3.2.3.1.

Abbau der admini strati ven "GroBen 

Mauern" und Verbesserung der 

"horizontalen" Kommunikation 

zwischen den "drei Fahrstuhlen"; 

Ausbildung, Forschung und Pro

duktion; Neue Technologiezentren 

des Ideenlieferanten

Einer der Hauptmangel des wissen- 

schaftlichen Sektors besteht dar- 

in, daB Personen im Hochschulbe- 

reich ausgebildet werden, deren 

Wissen in der Forschung nicht ge- 

braucht wird und daB die Forscher 

andererseits Ergebnisse zutage 

fbrdern, die in der Produktion 

nicht bendtigt werden oder aber 

nicht umsetzbar sind. Ausbildung, 

Forschung und Produktion liefen 

lange Zeit wie drei Fahrstiihle ne- 

beneinander her, ohne daB zwischen 

ihnen eine Querverbindung bestand. 

Das alte Ubel der Zellularisierung 

der chinesischen Gesellschaft, die 

an manchen Stellen durchaus von 

Vorteil sein kann, die aber an

dererseits den verschiedenen Mo

dern! sierungsbestrebungen hdchst 

hinderlich ist, zeigte sich gerade 

hier von ihrer nachtei1igsten Sei- 

te.

Ausbildung und Produktion: Kombi- 

nation von staatlicher Stellenzu- 

weisung und Danwei-Stellenvermitt- 

lung

Um Ausbildung und Produktion kurz- 

zuschlieBen, wurde 1982/83 das Sy

stem der Stellenzuweisung fur 

Hochschulabsolventen reformiert. 

Von jetzt an sollten Betriebe die 

Mbglichkeit haben, sich direkt mit 

einer Hochschule in Verbindung zu 

setzen und dort ihren Bedarf anzu- 

melden. Ein Teil der Studenten 

sollte also nicht mehr uber den 

oft umstandlich gehandhabten 

staatlichen Stellenplan, sondern 

direkt vermittelt werden. Das hier 

entstehende Feedback dlirfte lang- 

fristig dazu flihren, daB Hochschu

len, in denen diese Praxis beson-
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ders FuB fassen kann, nach und 

nach den Charakter von Berufshoch- 

schulen annehmen (55).

Forschung und Produktion

Auch die Versuche, Forschung und 

Produktion nutzbringend miteinan- 

der in Verbindung zu bringen, zei- 

tigt inzwischen die ersten Frlich- 

te, vor allem im Elektronikbe- 

reich. Theoretisch kamen flir die

sen AmalgarnierungsprozeB mehrere 

Standorte in Betracht, haupt- 

sachlich Shanghai, Shenzhen und 

Beijing. Das Rennen machte am Ende 

Beijing und zwar mit seinem Bezirk 

Haidian, in dem sich auch einige 

der berlihmtesten Sehenswurdigkei- 

ten der Hauptstadt, namlich der 

Sommerpalast, die Duftenden Berge, 

die Ruinen des Yuan Ming Yuan be- 

finden. Haidian ist nicht nur ein 

kulturhistorisches, sondern auch 

ein wissenschaftliches Zentrum. 

Hier liegen nicht nur 36 Hbhere 

Lehranstalten, einschlieBlich der 

Lehranstalten, einschlieBlich der 

Beijing- und der Qinghua-Universi- 

tat, sondern auch achtzig For- 

schungszentren und -institute, die 

der Chinesischen Akademie der Wis- 

senschaften unterstehen. Vor allem 

das Dorf Zhongguan gilt seit lan- 

gem insgeheim als "Stadt der Wis- 

senschaft".

Unternehmerische Wissenschaftler 

der dortigen Institutionen haben 

inzwischen Kontakte mit lokalen 

Fabriken aufgenommen und mit die

sen Kooperationsabkommen geschlos- 

sen oder aber Entwicklungsgesell- 

schaften gegrlindet. Inzwischen be- 

stehen vierzig solcher Firmen im 

Bezirk. Im Frlihjahr 1984 wurde 

u.a. ein Entwicklungsinstitut flir 

neue Technologien gegrlindet, das 

sich auf elektronische Hardware 

spezialisiert und bis Ende des 

Jahres angeblich bereits einen Ge- 

winn von 1 Mio.Yuan erzielt hat.

Die Wissenschaftler hoffen, daB 

Haidian zu einer Wirtschaftszone 

neuen Typs, zu einem Zentrum der 

Elektronik, ja zu einem chinesi

schen "Silicon-Valley" wird, in 

dem Wissenschaft, Technik, Erzie- 

hung und Produktion zum Wohle Chi

nas zusammenarbeiten und in dem 

man auf schornsteingebundene Indu- 

striebetriebe verzichten kann 

(56).

Ausbildung und Forschung

Als dritte Klammer (zwischen Wis

senschaft und Erziehung) sollen 

die Populari sierungsinstitutionen 

dienen, die oben unter 2.2.4. be- 

schrieben sind. Trotz all dieser 

Verbesserung besteht aber nach 

wie vor ein Mangel an Datenbanken.

3.2.3.2.

Einrichtung institutseigener 

Fonds

Einer erhdhten Effizienz des Wis- 

senschaftsapparats soil auch noch 

eine finanzielle Neuregelung zugu- 

te kommen, namlich die Einrichtung 

eines hauptsachlich vom Staat, 

aber auch von Betriebseinlagen und 

Studentenbeitragen gespeisten Wis- 

senschaftsfonds, der 1982 errich- 

tet wurde und mit dem bestimmte 

Projekte finanziert werden, die 

innerhalb von zwei bis flint Jahren 

Ergebnisse zeitigen sollen. Leiter 

der Fondskommission ist kein Ge- 

ringerer als der President der 

A.d.W., Lu Jiaxi (57).

Bisher hatte die A.d.W. liber keine 

eigenen Umlaufmittel verfiigt und 

war damit wesentlich schlechter 

gestellt als beispielsweise ein 

staatlicher Produktionsbetrieb. 

Alles und jedes muBte bei den Be- 

hdrden beantragt werden. Angeblich 

hbrden beantragt werden. Angeblich 

konnte die A.d.W. aus eigenem Ent- 

schluB nicht einmal veraltetes Ge- 

rat ersetzen (58).

Die Verteilung der Mittel Liber 

rein behdrdliche Kanale hatte 

liberdies zu einer Reihe von MiB- 

standen geflihrt:

Da erhielt z.B. jede Abteilung 

ungefahr einen gleichen Geldan- 

teil, obwohl die eine mehr lei- 

stete als die andere und bei ih- 

ren Forschungen hdherer Anwen- 

dungen bedurfte als eine andere. 

Dieser Zustand des "Aus-dem- 

gleichen-Topf-Essens" war Gegen- 

stand haufiger Kritik.

- Auch wurde durch das GieBkannen- 

prinzip kein Anreiz zur Koopera- 

tion und zum Informationsaus- 

tausch zwischen den einzelnen 

Abteilungen der A.d.W. gegeben.

- Nicht zuletzt aber wurde von den 

Verwaltungsbeamten die Grundla- 

genforschung kurzgehalten - eine 

MaBnahme, die den "Enthisiasmus 

der Mitarbeiter" in diesem Be- 

reich dampfte.

Mit Hilfe des neuen Fonds werden 

in Zukunft also die Wissenschaft

ler selbst liber die Nlitzlichkeit 

von Projekten entscheiden kbnnen. 

So wie in der allgemeinen Wirt- 

schaft das Management an die Stel- 

le der "reinen Verwaltung" treten 

sol, soli m.a.W. im Wissenschafts- 

bereich der Wissenschaftler nach 

und nach den Blirokraten verdran- 

gen.

3.2.4.

Gegen Mangel (c): Mehr Mobilitat 

flir Wi ssenschaftl el r und Techni- 

ker

Im liberkommenen Personal zuwei- 

sungssystem waren direkte Bestre- 

bungen nicht mbglich. Der Perso

nal bedarf muBte vielmehr bei den 

zustandigen Institutionen auf den 

verschiedenen Ebenen angemeldet, 

zusammengefaBt und an die zentra- 

len Institutionen weitergeleitet 

werden. Die Entscheidungen wurden 

daraufhin auf der hbchsten Ebene 

gefallt. Personelle Wechsel zwi

schen Instituten bzw. zwischen 

Instituten und Universitaten waren 

nicht liblich.

Diese schwerfal 1ige Arbeitsweise 

bedurfte im Interesse der wissen- 

schaftlichen Effizienz dringender 

Anderung.

1984 ergingen deshalb mehrere Be- 

stimmungen, die die Mobilitat des 

wi ssenschaftlich-technischen Per- 

sonals erhdhen sollen:

Ein neues Einstel1ungssystem 

soil flir eine Kombination aus 

staatlicher Stellenzuweisung und 

Danwei-Stel1envermittlung sorgen 

(vgl. dazu auch oben 3.2.3.1.). 

(vgl. dazu auch oben 3.2.3.1.).

-Die Provinzen sollen Zentren fur 

den Austausch zwischen Wissen

schaft und Technik errichten, 

und es sind Befbrderungsstel1en 

flir promovierte oder aus dem 

Ausland zurlickgekehrte Wissen- 

schaftler geschlossen worden 

(59).

- Vor allem aber ergingen neue 

"Versetzungs"-Regel ungen.

Am 4.Mai 1984 druckte die Renmin 

Ribao Bestimmungen uber die "ver- 

nlinftige Versetzung" wi ssenschaft- 

1ich-technischen Personals ab. 

Kunftig sollen Wissenschaftler oh- 

ne blirokrati sche Umstandlichkeit 

von den Stadten aufs Land, von 

GroBstadten in Kleinstadte, von 

den Klistenregionen in Gebiete des 

Hinterlands, von personell liberbe- 

legten Einheiten zu solchen mit 

wenig Personal und von der Schwer- 

und Verteidigungsindustrie zu den 

schwachbesetzten Abteilungen im 

Energie-, Verkehrs-, Leichtindu- 

strie- und Landwirtschaftssektor 

versetzt werden kbnnen. Ferner 

soil dem Prinzip der lebenslangen 

Anstellung ("eiserne Reisschlis- 

sel") der Boden entzogen werden. 

Versetzungen sollen m.a.W. auch 

flir klirzere Zeit und adhoc mbglich 

sein, urn der Freiwi11igkeit Raum 

zu geben. Auch an Rotationssysteme 

ist gedacht (60).

Der Bevorzugung des Hinterlands 

und der kleineren Betriebe wird 

seit 1983 iibrigens auch bereits 

bei den Aufnahmeprlifungen zu den 

Hochschulen Rechnung getragen. Be- 

werber vom Land und Angehbrige 

staatlicher Betriebe sollen nam

lich im Rahmen eines Quotensystems 

bevorzugt werden.

Regelungen dieser Art hangen nicht 

nur mit dem Austauschbedarf, son-



CHINA aktuell - 673 - November 1984

dern m.a. auch mit der reiBenden 

Nachfrage nach Hochschulabgangen 

zusammen, mit der das uberkommene 

Stellenvermittlungssystem nicht 

mehr zurechtzukommen drohte. 

Selbst Absolventen lokaler (also 

eigentlich nichtregularer) Hoch

schulen, die nicht in das staatli- 

che Stel1enzuweisungssystem einbe- 

zogen sind, finden heutzutage in 

den Betrieben sofortige Einstel- 

lung (61).

3.2.5.

Gegen Mangel (d): Motivierungs- 

maBnahmen

Wahrend der Kulturrevolution wurde 

"aus dem gleichen Topf gegessen", 

d.h., der vorherrschende Egalita- 

rismus verhinderte eine nach Lei - 

stung gestaffelte Differenzierung. 

Lange Zeit herrschte ferner das 

ebenfalls leistungsfeindliche Se- 

nioritatsprinzi p.

Hi er haben die Reformer in der 

Zwischenzeit eine vierfache Gegen- 

steuerung versucht:

- Zum einen werden die Gehalter 

der Mitglieder des Wissen- 

schaftsapparats aufgebessert. 

Lange Zeit gait der Grundsatz, 

daB Arbeiter prinzipiell mehr zu 

verdienen hatten als die Ange- 

stellten im weiBen Kragen.

- Weitaus hbher als Geld freilich 

wird die Mbglichkeit geschatzt, 

ins Ausland zu reisen. Durch 

nichts laBt sich das persbnliche 

Prestige mehr fbrdern.

- Drittens werden gewisse Spitzen- 

forschungsergebnisse pramiert, 

womit vor allem "Gesicht" zu ge- 

winnen ist. Eine solche Aus- 

zeichnung fand erstmals i.J. 

1956 statt und zum zweiten Mai 

i.J. 1982, womit 122 bedeutende 

Ergebnisse der naturwissen- 

schaftlichen Forschung in den 25 

Jahren zwischen 1957 und 1982 

geehrt wurden. Zu ihnen zahlten 

dlgeologische und geophysikali- 

sche Entdeckungen, die Synthese 

von Rinderinsulin, die Entdek- 

kung eines neuen Antisigmatei1- 

chens, der Fortschritt bei der 

Lbsung der mathematischen Gold- 

bach-Hypothese und eine neue nu- 

merische Rechnungsmethode.

6 Ergebnisse wurden mit dem Preis 

I.KI., 40 mit dem der II., 49 mit 

dem der III. und 27 mit dem der 

IV.KI. ausgezeichnet.

GemaB den vom Staatsrat 1979 ver- 

dffentlichten Bestimmungen uber 

Auszeichnungen fur Forschungs- 

ergebnisse der Naturwissenschaften 

umfaBt der 1.Preis eine Urkunde, 

eine Medaille und eine Pramie von 

10.000 Yuan, der 2., 3. und 4. 

ebenfalls jewel Is eine Urkunde, 

eine Medaille und eine Pramie von 

5.000, 2.000 bzw. 1.000 Yuan. Ver- 

antwortlich fur die Beurteilung 

ist eine Kommission aus 33 Wissen- 

schaftlern der AdW.

- Viertens aber sind inzwischen 

auch wieder akademische Titel zu- 

1assig.

Bei den Ingenieuren und Technikern 

hat hier ein Differenzierungspro- 

zeB eingesetzt. Anfang 1980 gab es 

in China rund 1,5 Millionen Ver- 

treter dieser Gruppe, unter der 

die Sehnsucht nach Titeln offen- 

sichtlich besonders ausgepragt 

war. Die Partei lieB deshalb schon

1979 ftinf verschiedene Ingenieur- 

kategorien zu, namlich den "Inge- 

nieur hbherer Stufe" (entsprechend 

Professor), ferner den "Ingenieur" 

(Dozent), den "Assistierenden In

genieur" (Assistent), den "Techni- 

ker" und den "Technischen Mei

ster". Leistung, Anciennitat und 

Alter fungierten dabei als Einstu- 

fungskriterien. Arbeiter mit be- 

sonderen Fahigkeiten und Lei- 

stungsnachweisen konnten von nun 

an zu "Technischen Meistern" auf- 

steigen.

1980 wurden die ersten flinf Dokto- 

ren Seit Beginn der Kulturrevolu- 

tion promoviert.

Begonnen hat diese Titel-freundli- 

che Entwicklung mit der Nationalen 

Wi ssenschaftskonferenz von 1978, 

die sich, wie oben erwahnt, gegen 

die 1eistungstbtende "Gleichmache- 

rei" der Kulturrevolution wandte, 

die ferner die "Wissenschaft" als 

wichtigste Produktivkraft defi- 

nierte und die den Wissenschaftler 

als "Werktatigen" einstufte (62).

Trotz alien bisherigen Fortschrit- 

te gibt es aber offensichtlich 

noch immer AnlaB zu Klagen:

Anfang 1982 erlieBen die Abteilun- 

gen fur Organisation, Propaganda 

und Vereinte Fronten des ZK eine 

gemeinsame Regelung, derzufolge 

die nachgeordneten Parteiinstanzen 

aufgefordert wurden, ihre Politik 

gegenliber den Intel 1 ektuel 1 en zu 

untersuchen und zu andern. Doch 

noch Mitte 1984 (63) gab es AnlaB 

zu Klagen uber die unzureichende 

Durchfuhrung dieses Beschlusses. 

Verantwortlich gemacht fur diese 

Unterlassungen wurde die nach wie 

vor einfluBreiche "linke Ideolo

gic". Gemeint sein dlirfte damit 

die Verachtung, mit der politische 

Kader immer noch den Intel 1ektuel- 

len und Wissenschaftlern begegnen. 

In dem Artikel der Volkszeitung 

vom 26.6.1984 wurde auch darauf 

hingewiesen, daB die "Ldhne fur 

Hochschulabsolventen immer noch 

niedriger sind als diejenigen fur 

Kindergartenschwestern und daB das 

Einkommen mittelaltriger Intellek- 

tueller kleiner ist als dasjenige 

von zwanzigjahrigen Industrie- 

Lehrlingen". Der EinfluB der "Vie- 

rerbande" wirke leider immer noch 

nach.

3.2.6.

Gegen Mangel (e):

Naheres ist dazu oben 3.1.2.2.5. 

ausgef Lihrt.

3.2.7.

MaBnahmen gegen den Nachwuchs- 

mangel (f) im Wissenschaftsbereich

3.2.7.1.

Berufsschulwesen

Ein solider Wissenschaftssektor 

ist pyrymidenfbrmig angelegt, 

d.h., er bedarf eines breiten Un- 

terbaus, damit die Leistungen der 

Spitze auch umgesetzt und absor- 

biert werden kdnnen. Hieran aber 

fehlt es in der VR China.

Gewaltiger Nachholbedarf besteht 

m.a.W. vor allem im Berufsschul

wesen - der Achi11esferse des chi- 

nesischen Schulsystems. Eines der 

Ziele der Regierung ist deshalb 

darauf gerichtet, die Struktur- 

reform der Sekundarschulen dahin- 

gehend auszurichten, daB in den 

Jahren bis 1987 rund 40% all er Se- 

kundarschliler Beruf smittel schulen 

besuchen. Voraussetzung dafur ist 

freilich eine verstarkte Ausbil- 

dung von Berufsschul1ehrern und 

die Zusammenarbeit von Betrieben 

mit regularen Schulen.

Daneben gehen die Bemlihungen urn 

die Ausweitung des Fachhochschul- 

besuchs weiter. Hatte i.J. 1952 

der Anteil der Fachhochschulstu- 

denten an der gesamten Studenten- 

zahl noch 31,3% betragen, so war 

er 1965 auf 4,5% gesunken. 1979 

war von einem Anstieg bis auf 

34,17% die Rede, doch sei dann der 

Anteil bereits 1981 wieder auf 

17,11% abgesunken.

Hier war also dringende Abhilfe 

geboten. Im Unterscnied zu den re

gularen Hochschulen fehlt bei den 

Fachhochschulen das Campusleben; 

in der Regel werden daher nur am 

Ort ansassige Studenten aufgenom- 

men. Ferner bekommen die Absolven

ten dieser Fachhochschulen im Ge- 

gensatz zu den Graduierten regula- 

rer Hochschulen ihre Stellen nicht 

vom Staat zugewiesen, d.h., sie 

sind nicht im zentralen Stellen- 

plan erfaBt. Damit aber ist si- 

chergestelIt, daB die jeweiligen 

Stadte aus dem Fundus dieser Fach

hochschul studenten ihren Personal- 

bedarf decken kdnnen, ohne daB die 

Zentrale eingeschaltet werden muB. 

Beispiele fur diesen Schultyp sind 

die Jianghan-Hochschule in Wuhan, 

die Fachhochschule in Shenyang, 

drei weitere Fachhochschulen in 

der Provinz Guangdong (Shenzhen, 

Hainan, Guangzhou) und die Shang

hai -Uni versi tat (Shanghai Daxue), 

die im Frtihjahr 1983 gegrlindet 

wurde und die dreiBig Spezialfa- 

cher anbietet, die an den beste-
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henden staatlichen Hochschulen 

Shanghais entweder nicht ausrei- 

chend oder gar nicht vertreten 

sind (64).

Vier Merkmale sind also diesen 

Fachhochschulen eigen: Sie sind 

gegrlindet auf Provinzebene; die 

Studenten zahlen ein Schulgeld, 

sie leben nicht im Studentenheim 

und unterliegen nicht dem staatli- 

chen Stel1 enol an.

Die neugegrlindeten Fachhochschulen 

nehmen in doppelter Hinsicht eine 

Erganzungsfunktion zu den regula- 

ren Hochschulen wahr: Sie erwei- 

tern das Studienplatzangebot und 

sie stellen sicher, daB die Lehre 

verstarkt auf die Praxis ausge- 

richtet wird. Zum dritten aber 

kommen sie, wie bereits ausge- 

flihrt, lokalen Bedarfsanforderun- 

gen entgegen.

Nicht zuletzt in der Hauptstadt 

hat sich das Berufsschulwesen auf 

Hochschulebene in den letzten Jah- 

ren stark ausgeweitet. Dort gibt 

es (Mitte 1984) inzwischen 36 Be- 

rufsschulen auf Hochschulebene mit 

liber 16.000 Studenten - ein Zu- 

wachs von +228% gegenliber 1980. An 

den Beijinger "Berufshochschulen" 

werden 68 Facher unterrichtet, 

darunter Buchhaltung, Recht, Ar- 

chitektur, Maschinenbau usw. Stu

denten, die eine solche "Berufs- 

schule auf Hochschulebene" (zhi- 

gong gaodeng yuanxiao) besuchen 

wollen, mlissen mindestens die Un- 

tere Mittelschule absolviert haben

(65) .

Damit die Forschungsarbeit von der 

technischen Seite her eine adequa

te Erganzung erfahrt, ist darauf 

zu achten, daB genligend Nachwuchs 

von den Sekundarschulen her zur 

Verfugung steht. Vor allem 1983 

kamen zahlreiche Regelungen fur 

die Reform dieser Stufe heraus, 

die auf eine Umstrukturierung und 

Ziel-Neuformulierung fur das ge- 

samte Mittelschulwesen abzielen. 

Kunftig namlich soli die Zahl der 

alIgemeinbiIdenden Mittelschulen 

zugunsten einer Ausweitung berufs- 

bildender Schulen reduziert wer

den. Diese zunehmende Berufsorien- 

tierung der Ausbi1dungsgange er- 

fordert eine engere Zusammenarbeit 

mit auBerschulischen Organisatio- 

nen, eine zusatzliche Einstellung 

yon Fachschul 1 ehrern und eine 

Anderung bei den Lehrmaterialien

(66) .

Zu einer "dualen Berufsausbi1 dung" 

(etwa nach dem deutschen Schema: 

AusbiIdung durch Betriebe/Kammern 

einerseits und staatliche Berufs- 

schulen andererseits) konnte sich 

die VR China bisher nicht ent- 

schlieBen: Bisher waren die Aus

bi 1 dungsbetri ebe ja ebenso staat- 

1ich oder kollektiveigen wie die 

Schulen. Im Zeichen der "Plurali- 

sierung" der Betriebsform und der 

Zunahme privater Betriebe ist hier 

aber langfristig durchaus eine 

duale Anderung denkbar!

3.2.7.2

Verstarkte Heranziehung von 

Absolventen nichtregularer 

Hochschulen. Ausbau des "vierten"

BiIdungsweges und des 

Berufsschulwesens

Angesichts des gewaltigen Nachhol- 

bedarfs hat die Regierung inzwi

schen eine weitere MaBnahme er- 

griffen, urn den Bedarf zu decken 

- vor allem aus dem Reservoir von 

Absolventen von Fernseh- und Rund- 

funkuniversitaten, Fachhochschu- 

len, Abend- und Freizeithochschu- 

len sowie von beruflichen Mittel- 

schulen.

Bis Mitte 1983 bestand noch ein 

scharfer Trennungsstrich zwischen 

formellen und informellen Hoch

schul abgangen . Nur solche Studen

ten also, die eine der offiziellen 

Universitaten oder Hochschulen 

durchlaufen hatten, konnten eine 

SchluBprijfung ablegen, die offi- 

ziell als solche anerkannt wurde, 

wahrend die "Seibststudierer" - 

gleichsam Absolventen des zweiten 

BiIdungsweges - mit einer Qualifi- 

kation entlassen wurden, der der 

Hochschulcharakter praktisch abge- 

sprochen war. Dabei gehbrten gera- 

de die Teilnehmer an solchen 

"Freizeit"-Universitaten mit zu 

den ehrgeizigsten und fahigsten 

Bewerbern urn wissenschaftliche und 

Ingeni eurspositi onen.

Die liberkommene starre Regel ung 

bedurfte also dringend einer Ande

rung. Es gait, die nichtregularen 

Studiengange zu vereinheitlichen, 

sie zu formalisieren und den Ab

solventen eine formale Qualifika- 

tion - womdglich in Form eines Di- 

ploms - zu verschaffen.

Diesem Zweck diente die Grlindung 

eines Nationalkomitees fur die 

Leitung von Prlifungen solcher Stu

denten, die aus Eigeninitiative 

ein nichtformelles Hochschulstu- 

dium absolviert hatten. Gleichzei- 

tig mit der Grlindung dieses Komi

tees im Mai 1983 gab der Staatsrat 

an samtliche Provinzen die Empfeh- 

lung aus, ebenfalls derartige Ko

mitees einzurichten.

Mit der Vereinheitlichung der Pru- 

fungsanforderungen flir Selbststu- 

dierer und der Vergabe von Diplo

men ist nun also auch die Frei- 

zeituniversitat zu einer anerkann- 

ten Art des Hochschulstudiurns ge- 

worden. Hunderttausende von Stu

denten, die die Eingangsprufung an 

den Universitaten nicht geschafft 

haben, und von Berufstatigen, die 

eine hbhere fachliche Qualifika- 

tion anstreben, haben nun also die 

Mdglichkeit, auf einer zweiten 

Schiene die Hochschulqualifikation 

zu erreichen.

Im Mai 1983 gab die Zentrale Rund- 

funk- und Fernsehuniversitat fast 

gleichzeitig mit den oben erwahn- 

ten Anderungsbeschl lissen bekannt, 

daB liber ihre Programme bis zum 

Jahr 1990 zwei Millionen Studenten 

ausgebildet werden konnten. Gegen- 

wartig studierten 347.000 Studen

ten liber Rundfunk und Fernsehen, 

bis 1985 sollen es 850.000 sein. 

Der Ausbau soil mit Hilfe von An- 

leihen der Weltbank erfolgen, und 

zwar sollen damit neun Fernsehsta- 

tionen flir die Fernsehuniversita

ten sowie dazugehbrige Aufnahme- 

zentren, Bibliotheken und Labora- 

torien eingerichtet werden. Bis 

Mitte 1983 bot die Rundfunk- und 

Fernsehuniversitat Kurse in Ma

schinenbau, Elektronik, Mathema- 

tik, Physik und chinesischer Spra- 

che an. Ab Herbst 1983 wurde die

ses Grundprogramm durch sieben 

wirtschaftswi ssenschaftliche Lehr- 

gange erganzt, hauptsachlich Be- 

triebswirtschaft, Buchhaltung und 

Finanzwesen. Die Hdrer sind i.d.R. 

voll eingeschriebene Studenten. 

Ihre Ausbildung dauert zwei bis 

drei Jahre. Im ganzen Land waren 

Mitte 1983 6.000 hauptamtiche und 

18.000 Teilzeitlehrer flir die 

Rundfunk- und Fernsehuniveristat 

tatig (67).

3.2.7.3.

Postgraduierten-AusbiIdung

Postgraduierten-Programme hatte es 

schon vor der Kulturrevolution ge- 

geben. Nach liber zehnjahriger Un- 

terbrechung wurden sie i.J. 1978 

wi ederaufgenommen.

Am wichtigsten bei der Ausbildung 

der Postgraduierten sind die AdW 

und die AdG.

Eine Neuerung der Postgraduierten- 

ausbildung besteht darin, daB die 

daflir zustandigen Anstalten immer 

weiter ausgedehnt werden, wahrend 

frliher die AdW fast eine Art Mono

pol hatte.

1984 nahmen insgesamt 22 Universi

taten und Hochschulen Studenten zu 

einem Postgraduierten-Studiurn an 

- durchwegs Schwerpunkthochschu- 

len, u.a. die Beijing-Universitat, 

die Qinghua-Universitat, die Ren- 

min-Universitat (alle Beijing), 

die Fudan- sowie die Jiaotong- 

Universitat (Shanghai), die 

Universitat Nanjing usw. Insgesamt 

sollen 1984 22.000 Postgraduierte 

zur Erlangung des Magisters und 

gut 2.000 zur Promotion neu aufge- 

nommen werden (68).

Die "Provisorischen Regeln flir die 

Postgraduierten an der AdW" wurden 

bereits am 5.August 1955 erlassen 

und umfassen 26 Paragraphen. Zweck 

der Ausbildung von Postgraduierten 

sei die Erziehung "wissenschaftli-
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cher Kader". Grundeinheiten fur 

die Ausbildung seien die einzelnen 

AdW-Institute (§§ 1-5). Um eine 

PostgraduiertenausbiIdung kbnnten 

sich Absolventen regularer Hoch- 

schulen, aber auch nichtregularer 

Schulen mit besonderen Empfehlun- 

gen bewerben. Sie unterziehen sich 

einer Aufnahmeprlifung (§§ 6-10) 

und werden dann grundsatzlich vier 

Jahre lang ausgebildet, und zwar 

unter Anleitung eines Tutors, der 

den Kandidaten dazu anleiten soil, 

ein Programm fur seine weitere 

Forschungsarbeit zu entwerfen und 

es anschlieBend Stufe fur Stufe 

durchzuf lihren. Der Kandidat hat 

spatestens im dritten Jahr mit der 

Niederschrift seiner Dissertation 

zu beginnen, deren Fortschritt vom 

Tutor 1 aufend zu liberwachen ist 

und die am SchluB durch den Aus- 

schuB des zustandigen Instituts 

anzunehmen (oder aber abzulehnen) 

ist. SchlieBt er erfolgreich ab, 

so erhalt er den Titel eines "As- 

soziierten Doktors der Naturwis- 

senschaft" (§§ 11-22). Wahrend 

seiner Ausbildung erhalt der Kan

didat ein Gehalt, darf an den Ak- 

tivitaten seines Instituts tei1 - 

nehmen und wird dann, soweit er 

nicht von einer bestimmten Einheit 

an die AdW entsandt wurde, liber 

die Zentrale Stel1envermittlung 

weitervermittelt (§§ 23-28) (69).

Die Bestimmungen von 1955 gelten 

auch heute noch. Lediglich an der 

zuletzt genannten Regelung des 

§ 28, namlich der Zentralen Ver

mittlung, hat sich, wie oben aus- 

gefuhrt, inzwischen Entscheidendes 

geandert: Es gibt seit 1984 nicht 

mehr nur die indirekte Stellenver- 

mittlung liber den Staat, sondern 

daneben auch die direkte Vermitt

lung, welche durch Kontaktnahme 

zwischen Instituten oder aber zwi

schen Instituten und Produktions- 

einheiten erfolgt.

4.

Bisherige Forschungsbi1anz

4.1.

Die Ergebnisse von 1983 als 

Beispiel

Die Ergebnisse der neuen Wissen- 

schaftspolitik kdnnen sich sehen 

lassen. In dem am 29.April 1984 

herausgegebenen Kommunique liber 

die volkswirtschaftlichen Leistun- 

gen d.J. 1983 werden folgende Zah- 

len genannt:

- Die Zahl der Erfindungen wird 

mit 5.400 beziffert (= +34% ge- 

genliber 1982); genannt werden in 

diesem Zusammenhang neue land- 

wirtschaftliche Zuchtungen, ein 

GroBcomputer und ein System fur 

die G1asfaserkommunikation. Die 

Zahl der beim Staat angestellten 

Wissenschaftler und Techniker 

betragt 6,8 Millionen.

- Zwischen 1981 und 1983 wurden 29 

Doktorgrade und 18.143 Magister- 

titel verliehen. Gleichzeitig 

arbeiteten 37.100 Postgraduierte 

auf diese beiden akademischen 

Wlirden hin.

- 1983 waren an den Hochschulen 

391.000 Studenten neu einge- 

schrieben; insgesamt waren 1,2 

Millionen Studenten an den offi- 

ziellen Hochschulen immatriku- 

liert, an den nichtformellen 

Hochschulen (einschlieBlich 

Fernseh-und Rundfunk-Universitat 

etc.) 926.000 (C.a., April 1984, 

U 22 m.N., Staiger).

4.2.

Lei stungen, auf die China 

besonders stolz ist

Die wi ssenschaftlichen Errungen- 

schaften und Entdeckungen werden 

seit 1980 in dem nunmehr regelma- 

Big erscheinenden "Enzyklopadi- 

schen Jahrbuch Chinas" (Zhongguo 

baike nianjian) aufgezahlt und er- 

lautert, und zwar unter den Abtei- 

lungen "Wissenschaft und Technik" 

(kexue jishu = gemeint sind Natur- 

wissenschaften) sowie "Philosophie 

und Gesel1schaftswi ssenschaften" 

(zhexue shehui kexue).

Der chinesischen Wissenschaft ge- 

1ang der Bau von A- und H-Bomben 

und der Start von Erdsatel1iten, 

die genauere Vorhersage von Erdbe- 

ben, die geologische Erfassung 

ausgedehnter Bodenschatze, der 

praktische Einsatz von radioakti- 

ven Isotopen in Industrie und 

Landwirtschaft, die Insulinsynthe- 

se und eine ganze Reihe aufsehen- 

erregender Erkenntnisse im medizi- 

nischen Bereich (Akupunkturfor- 

schung, Annahen abgerissener 

GliedmaBen) sowie im Bereich der 

Anthropologie, der Palaontologie, 

der Pf 1 anzenzlichtung, der opti- 

schen Astronomie und der Mathema- 

tik (70).

Im einzelnen:

Kernforschung: Kerntechnik wird 

in verschiedenen Bereichen der 

Volkswirtschaft angewendet, 

insbesondere solche Technolo- 

gien, die sich auf die Kernener- 

gie, auf Isotope, nukleare Ana

lyse und Nuklearstrahlungseffek- 

te beziehen.

- Nukleartheorie: Studium im Be

reich der Schwerionen und der 

Mittel- sowie der Hochenergie- 

Kernphysi k.

- Erstellung eines Nuklearphysik- 

bezogenen Datenverarbeitungszen- 

trums.

- Beschleunigungsphysik: In Bei

jing, Shanghai und Lanzhou wer

den Beschleuniger gebaut, die 

sich zum grdBten Teil am Hambur

ger DESY, z.T. aber auch am 

europaischen Beschleunigerzen- 

trum CERN in Genf orient!eren. 

Unter den Beschleunigern befin- 

den sich ein Schwerionen-Cyclo- 

tron-System, ein Linear-Elektro- 

nenbeschleuni ger und ein Proto- 

nenbeschleuni ger.

Mit den neuen Anlagen soil die 

Anwendung der Kernphysik und - 

technik auf Industrie, Landwirt- 

schaft und Medizin gefbrdert 

werden.

- Bodenstationen fur Nachrichten- 

satelliten: 1982 hat China zum 

ersten Mai Bodenstationen (in 

Shanghai, Nanjing, der Inneren 

Mongolei und in Shijiazhuang) 

installiert und damit die Grund- 

1 age flir ein Nachrichtensatel1i- 

ten-Netzwerk im ganzen Land ge- 

schaffen. Dabei hat es sich an 

den Kriterien der Internationa- 

len Nachrichtensatel1iten-Orga- 

nisation orientiert, die streng 

ausgelegt sind. Die Uberprlifung 

der Bodenstationen erfolgte vom 

Intelsat-Satel1iten Nr.5 aus, 

der uber dem Indischen Ozean in 

Position steht. Alle flint von 

China selbst hergestel1 ten Sta

tioner erflil Iten die erwarteten 

technischen Anforderungen und 

Normen. Daneben besitzt China 

noch vier weitere Stationen, die 

mit importierten Geraten ausge- 

rlistet sind. Wahrend des Test- 

verfahrens wurden liber die Bo

denstationen in Beijing und 

Shanghai vier Wochen lang Fern- 

sehprogramme in die Randgebiete 

Xinjiang und Innere Mongolei 

libertragen. Die Priifer stelIten 

dabei fest, daB Bildscharfe und 

Tonempfang gut gewesen seien. 

Ferner wurden mit Hilfe des Sa- 

telliten Ferngesprache und Funk- 

bilder libertragen sowie Daten- 

verarbeitungsvorgange getestet 

(71).

- Zum Stand der Elektronikfor- 

schung zeigte die Nationale Aus- 

stellung flir elektronische Pro- 

dukte im September 1983 ein Lei- 

stungsprofi1 . Dort wurden mehr 

als 5.000 elektronische Produkte 

aus 870 Fertigungsbetrieben vor- 

gestellt. Gezeigt wurden u.a. 

hundert KI eincomputer, daneben 

Monitorsysteme flir Kraftwerke, 

Lasersetzmaschinen flir chinesi- 

sche Schriftzeichen, ein Fern- 

meBsystem flir Fllisse und Seen 

sowie computergesteuerte Waagen 

und Registriergerate flir land- 

wirtschaftliche Produkte. China 

ist imstande, Computer der drit

ten Generation zu bauen. Ferner 

ist China bereits in der Lage, 

mehr als 800 Produkte mit liber 

vierzig Arten mittlerer und 

kleiner integrierter Schaltkrei- 

se zu produzieren. Allerdings 

sind die chinesischen Wissen

schaftler seibstkritisch genug, 

urn sich bewuBt zu sein, daB die 

Volksrepublik bei integrierten
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Schaltkreisen und in der Compu- 

tertechnologie rund 10 bis 15 

Jahre hinter dem Weltstandard 

herhinkt. Doch soli gerade die

sen Gebieten in nachster Zeit 

besondere Aufmerksamkeit gewid- 

met werden (72).

Die Entwicklung der Computertech- 

nologie begann in China in der 

zweiten Halfte der flinfziger Jah

re. Heute sind in der Volksrepu- 

blik liber 100.000 Menschen mit 

Computer-Forschung, -Produktion, 

-Lehre und -Bedienung beschaftigt. 

Sie arbeiten in zehn Forschungs- 

instituten, dreiBig Fabriken, 

dreiBig Anwendungs-, Entwicklungs- 

und Bed!enungsabtei1 ungen und in 

liber neunzig Hochschulen und 

Universitaten. Uber 2.500 Studen- 

ten der Computertechnologie absol- 

vieren jahrlich solche Hochschu

len. Der Computer findet nicht nur 

bei der Produktion, sondern zuneh- 

mend auch auf dem Dienstleistungs- 

sektor Anwendung (73).

1984 stellte China seinen ersten 

GroBcomputer (Marke "Mi 1chstraBe") 

vor, der liber 100 Mio. Rechenope- 

rationen pro Sekunde durchfiihren 

kann und der hauptsachlich in mi- 

litarischen Laboratorien und Hoch

schulen entwickelt wurde (74).

- Einen wahren "Boom" erlebt China 

z.Zt. im Bereich der Biotechno- 

logie, die von der chinesischen 

Flihrung als eines der hoffnungs- 

vollsten Gebiete flir die Ldsung 

des Ernahrungsproblems betrach- 

tet wird. Es ist deshalb kein 

Zufall, daB der grbBte biotech- 

nische "Denktank" in Asien heute 

nicht in Japan, sondern in China 

unterhalten wird, und zwar vom 

Institut flir Entwicklungsbiolo- 

gie, das erst 1983 in Beijing 

gegrlindet wurde und zur AdW ge- 

hbrt. Hier sind Forschungen liber 

die Erhdhung des Proteingehalts 

im Reis, liber die Schwei nezlich- 

tung (400-kg-Schweine), Versuch 

der Umwandlung von Industriemlil 1 

in Dlinger oder Viehfutter, 

Mikrobenzlichtungen zum Pflanzen- 

schutz und Hybridziichtungen (be- 

sonders groBe Knoblauchknol1en, 

neue Pilzsorten etc.) im Gange

(75).

Erntete die sowjetische Forschung 

ihre wichtigsten Ergebnisse auf 

dem Feld der Flugzeugtechnologie

(76),  so scheint die chinesische 

Wissenschaft im Bereich der Bio- 

technik das Rennen zu machen. In 

der Tat nimmt China hier inzwi- 

schen eine Weltspitzenstellung 

ein, u.a. bei der Synthetisi erung 

von biologischen Makromol eklil en 

ein. Erster Baustein auf diesem 

Weg war die Synthetisi erung von 

Rinderinsulin i.J. 1965, dem in- 

zwischen die Synthese anderer bio- 

chemischer Stoffe gefolgt ist. 

Flihrend ist hier das Shanghaier 

Biochemische Institut der AdW

(77).

Mit besonderem Stolz verweist Chi

na in diesem Zusammenhang auf die 

1982 gelungene Synthetisierung der 

Hefe - Alanin-Transfer-Ribo- 

nukleinsaure (T-RNS). Nukleinsaure 

und Proteine sind die Grundsub- 

stanzen jedes Organ!smus. Ohne 

beide ist Leben undenkbar. Die 

Nukleinsauren wurden bereits vor 

100 Jahren in Zellkbrpern entdeckt 

und seit funfzig Jahren wurden An- 

strengungen zur Synthetisi erung 

dieses organ!schen Stoffs unter- 

nommen. Ermutigt durch die erfolg- 

reiche Synthetisierung des Rinder- 

insulins begann die AdW 1968 mit 

Versuchen am T-RNS, das 76 Nukleo- 

tide enthalt. Die klinstliche Her- 

stellung gelang am 20.November 

1981. Mit der Synthetisi erung ist 

ein weiterer Schritt zur Untersu- 

chung der Nukleinsauren in den 

biologischen Prozessen getan, der 

die Kenntnisse liber das Leben be- 

reichern kbnnte.

Weitere biotechnologische Errun- 

genschaften

China befindet sich in vielen Be- 

reichen auf dem hbchsten For- 

schungsstand, besonders in der 

klinstlichen Fortpf 1 anzung der Tri- 

chogramma, eines Zerstdrers schad- 

licher Insekten von Reis, Korn und 

Baumen. Die Trichogramma nisten 

sich als. Parasiten in Insekteneier 

ein und entwickeln sich auf deren 

Kosten. Ferner erzielte China ra- 

pide Fortschritte bei der Verwen- 

dung 1andwirtschaftlicher Antibio- 

tika zur Kontrolle schadlicher 

Insekten. Heute werden bereits 

liber ein Dutzend 1andwirtschaftli- 

cher Antibiotika auf liber 4 Mio.ha 

des chinesischen Ackerlands ver- 

wendet. China ist 1984 zum dritt- 

grbBten Produzenten - hinter Japan 

und den USA - 1andwirtschaftlicher 

Antibiotika geworden.

Aufgrund dreier Innovationen beim 

Reisanbau stieg der Ertrag von 

1.500 kg/ha in den flinfziger Jah

ren auf 3.750 kg/ha i.J. 1982. 

Durch die Verbesserung des neuen 

Baumwol1saatguts Lumian Nr.l nahm 

die entkernte Baumwolle im glei- 

chen Zeitraum pro Hektar urn 25% 

zu.

4.3.

MuB Europa angesichts der schnel- 

len Innovationszyklen die Konkur- 

renz der chinesischen Technologie 

flirchten?

Welche Krafte in einem sich 

schnell entwickelndem China stek- 

ken, 1aBt sich anhand der Lei- 

stungsexplosion der USA, Japans 

und Tai wans erahnen.

Allzu schnell vergiBt man, daB die 

USA noch am Ende des 19.Jhdts. 

eine Mittelmacht waren, daB die 

Japaner bis zur Meiji-Reform i.J. 

1868 noch mit Pfeil und Bogen ge- 

kampft hatten und daB der Insei- 

staat Taiwan, der inzwischen zur 

zehntwichtigsten Handelsmacht der 

Welt geworden ist, noch 1945 ein 

unter kolonialer Vormundschaft 

stehendes Agrarland war. Die Ent

wickl ungszeiten schrumpfen: In 

nicht einmal dreiBig Jahren hat 

sich die VR China vom Agrarstaat 

zum Industriestaat entwickelt. 

Noch deutlicher werden diese 

Schrumpfungszeiten in den Entwick- 

lungsphasen modernster Technolo

gie, wie z.B. der Raketen und Nu- 

klearwaffen. Hatten die USA flir 

die Entwicklung von der Kernspalt- 

bombe zur Kernfusionsbombe sieben 

Jahre (und die Sowjetunion vier 

Jahre) benbtigt, so gelang den 

Chinesen die Explosion einer Was- 

serstoffbombe innerhalb eines 

Zeitraums von nur drei Jahren seit 

Zlindung der ersten Atombombe. 

Ahnlich schnell vollzog sich die 

Entwicklung bei den Tragerwaffen. 

Auch wenn der EntfaltungsprozeB in 

der Volksrepublik nicht so pfeil- 

artig schnell vor sich geht wie 

diejenige Taiwans, so wird China 

doch auf einigen Teilgebieten der 

Wissenschaft zumindest bis zum 

Jahr 2000 eine wirkliche Weltmacht 

sei n.

"Gefahrlich" wird China den Euro- 

paern dann vermutlich auf einigen 

wirtschaftlichen Gebieten. Im Tex- 

tilbereich muB die chinesische Ex- 

portflut schon heute durch ein 

Quotensystem aufgehalten werden; 

morgen kdnnten es billige Kameras 

oder vielleicht schon elektroni- 

sche Unterhaltungsgerate sein

- libermorgen Maschinen und Chemi- 

kalien. Das Argument, daB China 

als Exportmacht noch lange Zeit 

ausfalle, da sein riesiger Markt 

alle Ressourcen und Fertigprodukte 

aufsauge, trifft angesichts der 

inzwischen etablierten AuBenhan- 

delpolitik der Volksrepublik nicht 

zu. Vielmehr hat der Export die 

Aufgabe, den Import wenigstens 

prinzipiell zu finanzieren. Aus 

diesem Grunde wird ja auf die 

Steigerung der chinesischen Ex

portf ahigkeit schon heute so nach- 

drucklich Wert gelegt!

5.

Faszination der Wissenschaft, 

Rausch der Technik, "Machbarkeit 

der Dinge" und Zukunftsvisionen

Berichte uber die wissenschaftli- 

che Modern!si erung sind heutzutage 

durchpulst von Pathos und Optimis- 

mus: In dreiBig Jahren sei mehr 

geleistet worden als in 3000 Jah

ren. China sei heute schon in 

einigen Bereichen der Wissenschaft 

flihrend und es habe durch seine 

Raketen, nuklearen Erfolge und Sa- 

telliten bewiesen, was in ihm 

stecke. Die Wissenschaft kbnne da- 

zu beitragen, die Zukunftsprobleme

- nicht zuletzt auch die Ernah-
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rungsfragen flir eine immer noch 

wachsende chinesische Bevblkerung 

zu Ibsen.

Manchmal gewinnt man beim Lesen 

wi ssenschaftlicher Erfolgsmeldun- 

gen den Eindruck, daB sich die re- 

formerische Fiihrung durch die Er- 

folge von Wissenschaft und Techno- 
logie legitimieren will.

Es lassen sich aber auch besorgte 

Untertbne hdren: Lauft Modern!sie- 

rung im wi ssenschaftlichen Bereich 

nicht letztlich auf "Verwestli- 

chung" hinaus, insofern ja Wissen

schaft und Technologie eine Art 

trojan! sches Pferd flir Einfl iisse 

sind, die am Ende das Schicksal 

der chines!schen Gesellschaft neu 

determinieren kbnnten?

Die Modern!sierer sind mit Argu- 

menten dieser Art immer wieder 

konfrontiert. Einerseits begegnen 

sie ihnen mit der (eher defensi- 

ven) Gegenfrage, welche vernlinfti- 

ge Alternative es zu der inzwi- 

schen eingeschlagenen Wissen- 

schafts- und Technologiepolit!k 

gibt.

Andererseits gehen sie zur Offen

sive liber und verweisen auf die 

strahlenden Perspektiven, die sich 

mit der wiederbelebten Wissen

schaft erbffnen: Schon in den 

zwanziger Jahren hat es eine Bewe- 

gung gegeben, die unter der Parole 

"Demokratie und Wissenschaft" fir- 

mi erte. Diese Tendenz feiert heute 

ihre Wiederauferstehung - zumin- 

dest was die "Wissenschaft" anbe- 

langt -und wird hierin unterstlitzt 

von dem auch in China heimisch ge- 

wordenen marxist!schen Kult der 

Technik. Aus der Sicht der chine- 

sischen Wissenschaftspolit!k ist 

die im Westen aufgekommene anti- 

technische Kulturkritik sowie die 

Damon!si erung der Technik eine sy- 

stemimmanente Folge der blirgerli - 

chen Gesel1schaftsordnung. Im heu- 

tigen China genieBen Wissenschaft 

und Technik demgegenliber eine im 

Westen so niemals gekannte Glau- 

bensmacht.

Zeigte sich die traditionelle kon- 

fuzianische Gesellschaft noch 

hbchst miBtrauisch gegenliber den 

Innovationen der Technik, so hat 

diese neue "Modern!sierungs"-Hal - 

tung die Rezeptionsfreudigkeit der 

chines!schen Gesellschaft auf wis- 

senschaftlichem Gebiet auBer- 

ordentlich gefbrdert. Man ist be- 

reit, die Konsequenzen der Wissen

schaft in Familie und Schule, Dan- 

wei und Gemeinde, Geselligkeit und 

Freizeit hinzunehmen - ja zu be- 

grliBen. Das im Westen zur Kernfra- 

ge erhobene Problem, ob die Tech

nik nur ein Mittel im Dienste des 

Menschen sei Oder ob sie den Men- 

schen nicht umgekehrt am Ende den 

technischen Sachzwangen aussetze, 

wird in China nicht diskutiert, 

geschweige denn ernstgenommen.

Manchmal wirkt die Technologie- 

Euphorie in China schon fast be- 

angstigend. MuB sie - in diesem 

Stil weiterbetrieben - nicht eines 

Tages in ihr Gegenteil umschlagen 

und vielleicht einer erneuten 

Feindsel igkeit gegenliber Wissen

schaft und Technik Platz machen, 

wie dies ja zuletzt noch in den 

Jahren zwischen 1966 und 1976 der 

Fall gewesen war!?

Einstweilen freilich leben Wissen

schaft und die Institutionen des 

Fortschritts vom Vertrauen der 

Parte! und der Offentlichkeit.

Es gibt in China Plakate, auf de- 

nen al les versammelt ist, was sich 

die Phantasie so an klinftiger 

Technik vorstellen kann: Da rasen 

Schnellzlige am Beschauer vorbei, 

in der Luft kreisen Hubschrauber, 

im Hintergrund befindet sich eine 

Startrampe flir ein Raketenfahrzeug 

- kurzum: Man sieht eine Knopf- 

druckwelt. Vergeblich allerdings 

wird man auf diesen Plakaten nach 

Menschen Ausschau halten. Unwill- 

klirlich fragt man sich: Wo ist die 

eine Milliarde Menschen geblieben? 

Sind sie unter der Erde verschwun- 

den? Sind sie zum Objekt der Tech

nik geworden?

Am 14.September 1978 entwarf die 

Guangming Ribao in einem weitaus- 

holenden Artikel ein Zukunfts- 

gemalde der Hauptstadt Beijing 

i.J. 1994: Der Autor des Artikels 

1andet mit einem riesenhaften 

Luftschiff unter der Bezeichnung 

"R-101" in einer Stadt mit Wolken- 

kratzern, Supermarkten, Rolltrep- 

pen und farbenfroh gekleideten 

Menschen. Einer der dort beschrie- 

benen "Supermarkte" kommt ganz oh- 

ne Verkaufer aus, indem er aus- 

schlieBlich von einer elektroni- 

schen Datenbank aus gesteuert 

wird. Jede Person verfligt liber 

10 qm Wohnraum. AuBerdem gibt es 

eine ganze Stadt 60 m tief unter 

der Erde.

Die szientist!sche Utopie - im 

Stile der chinesischen Jules- 

Verne-Tradition - scheint hier 

Auferstehung gefeiert zu haben.

Unendlich weit entfernt sind die 

ganz auf die "Massen" konzentrier- 

ten Utopien Mao Zedongs. Nicht 

mehr der "Neue Mensch", sondern 

die Verherrlichung von Wissen

schaft und Technik sind Bestand- 

teil des chinesischen Zukunfts- 

traums geworden. Hier wird neben- 

bei deutlich, daB die chinesische 

Utopie westlich gepragt ist. Mao 

hatte noch Unbehagen an der moder- 

nen Technik artikuliert, hatte dem 

ideologischen Engagement vor der 

Fachtlichtigkeit den Vorrang einge- 

raumt, hatte den Menschen flir 

wichtiger gehalten als die Maschi- 

ne und hatte auch eine Mangelge- 

sellschaft gegenliber einer gesat- 

tigten, aber politisch "dekaden- 

ten" Gesellschaft bevorzugt.

Angesichts der Politik des Wertge- 

setzes, der materiellen Anreize, 

des Expertentums, ja des "Taylo- 

rismus" und der intensiven Zusam- 

menarbeit mit dem Ausland, wie sie 

von den Reformern betrieben wird, 

mutet die maoistische Vorstel- 

lungswelt wie ein Gebilde aus 

einer anderen Welt an: Hier Stadt- 

kultur, Haushaltquotensystem, An- 

erkennung des Eigeninteresses und 

des Expertentums, dort - be! Mao - 

materieller Verzicht, permanente 

revolutionare Bereitschaft' und Be- 

vorzugung der "roten" Qualitaten.

So sehr Mao Zedong in manchen Be- 

reichen gegen die Tradition einge- 

stellt war - man denke an seine 

Politik des Egalitarismus, der 

Kritik und Selbstkritik (also des 

systematischen Gesichtsverlusts) 

und der Zukunftsvisionen - so sehr 

war er andererseits echter Chinese 

be! seiner Einstellung gegenliber 

Wissenschaft und Technologie.

Die Reformer sind, gerade umge

kehrt, im sozialstrategischen Be

reich zur Tradition - und damit 

"chinesischen Normalitat" - zu- 

rlickgekehrt, indem sie wieder 

Hierarchie, Gesi chts-Rlicksi chten 

und Gleichgewichte anerkennen, ha

ben aber andererseits in ihrer 

Haltung gegenliber Wissenschaft und 

Technologie die traditionel1e 

Schiene verlassen und steuern nun 

eine ganz "moderne" Richtung an. 

Wegen dieser Klihnheit sind sie zum 

Erfolg verurteilt!
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