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Ubernahme des Ehrenpräsidiums
aer ÖGCF durch Helmut Sohmen

Dr. Helmut Sohmen ist im Dezember 1991 vom Vorstand der ÖGCF einstimmig zum Ehrenpräsidenten
berufen worden. Das Deket wurde ihm im Februar 1992 durch Bundeminister Dr Mock in Hongkong
überreicht. So wird das Ehrenpräsidium von einem Weltbürger besonders rarer Dimension wahrgenom-
men. der aber sleichermaßen im besten Sinne des Wortes in Osteneich und China daheim ist.
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Curriculun Vitae

Dr. Helmut Sohmen

Sohmen wurde 1,939 rn Linz. Oberöstefieich, als
zweites Kind eines Kaufmannsehepaares geboren.
Nach Volks und Mittelschulbesuch in Linz studier-
te Sohmen an der Wesleyan Universiqr in Connecticut
und an der Un iversität Wien. 1 964 promovie{e er in
Wien als Doktor juris.

Nach Bundesheer-Dienst ging Sohmen wieder in
die Vereidgten Staaten zum weiteren Studium der
Rechtswissenschaften und erwarb die akademischen
Grade "Master of Comparative Laws" und "Master
of Laws" in Dallas und Chicago. Anschließend

wurde er Rechtsberater in der Intemationalen Abtei-
lung der Royal Bank of Canada in Montreal. Im
Jahe 1970 wurde Sohmen Vorstandsmitglied der
World-Wide Shipping Organisation in Hong Kong.
Sir Yue-Kong Pao, Sohmens Schwiegervater, hatte
die World Wide Gruppe innerhalb von 15 Jahren zu
einer in der Welt führenden Reedereien aufgebaut.
Im Jahre 1986 trat Sir Yue Kong in den Ruhestand
und Sohmen wurde Chef derReedereiinteressen, die
gegenwärtig eine Flotte von l4 Millionen Gesamt-
gewicht umfassen. Von 1985 bis 1989 war Sohmen
als Generaldirektor auchmaßgeblich amAufbau der
zweiten Passagier-Luftverkehrsgesellschaft Hong
Kongs "Dragonair" beteiligt.

Neben seiner Unternehmertätigkeit, auch im Auf
sichtsrat anderer großer Firmen einschliel3lich der
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Hongkong und Shanghai Banting Corporation, ist
Sohmen schon seit vielen Jahren als Interessenver-
treter und in der Kommunalpolitik tätig. Er war
Vorsitzender des "Intemational Maritime Industdes
Forum" in London, Präsident des "Baltic and Inter-
national Maritime Council" (BIMCO) in Kopenha-
gen, Chef der HongkongerReedervereinigung, Prä-
sident der Hongkonger Handel skammer, Gründungs-
mitglied des Hongkonger Intemationa.len Schieds-
gerichtszentrums, Mitglied der Börsenaufsichtsrats-
kommission, des "Trade Development Council" und
des "Aviation Advisory Board" in Hong Kong.
Sohmen war auch Mitglied des Hongkonger Legis-
lativen Rates, und nahm an den Beratungen zur
E$tellung des neuen Grundgesetzes für Hong Kong
nach 1997 teil.

Sohmen ist weiterhin als Pdsidentder Hongkonger
Akademie für darstellende Künste tätig, ist ein Mit-
glied des Rates der Universität Hong Kong, und
agiert als Berater des Präsidenten der Hongkonger
Universität fürWissenschaft und Technologie. Er ist
ein "Fellow" des Chartered Institute of Transporl
und auch des Institute of Chartered Shipbrokers in
London. S ohmen war aktiv an der Gründung einiger
Organisationen beteiligt, die kulturelle und
wirtschafltiche Ziele verfolgten, wie etwa die Egon
Sohmen-Stiftung, das "Pacific Rim Institute for
Comparative Economic Studies", und die Sohmen-
Femost Stiftung. Seit 1989 ist Sohmen ein Vizeprä
sident des Pacific B asin Economic Council (PBEC),
und seit 1991 Vorsitzender der Hongkong Austrian
Association. Er ist bekannter Publizist und geschätz-
ter TeiLnehmer an internationalen Konferenzen.

Für seine Tätigkeit in der Wirtschaft und im Ge
meinwesen wurde Sohmen von derbritischen Köni-
gin und der ö\teneichischen Bundesregierung. so-
wie von den Regierungen in Liberien, Wien und
Oberöstereich öffentlich ausgezeichnet,

Sohmen ist mit Anna Pao verhetatet und hat dlei
Kinder im Alter von 14 bis 24 Jahren. Seine Lie-
blingsbeschäftigungen sind LektiLe, Musik, Wan-
dern und Tennis.
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Excalpts from an Addrcss by Dr. Hehrut Sohmelr to
European Diplomats in Hong Kong on 26 May 1988.

"When discussilg Hong Kong's transition to Chinese
sovereignity in 1997, we are not dealing with emanci-
pation and irdependence for which models exist, nor
with the establishment of a federal union. We are t'aced
with thc historically novel attempt to absorb a teritory
with a uniquely separate economic systen, way of lit'e
and polit ical \rruclure under c ,p'r .orereign pow€t.
while pretending drat it can continue to exist srLccesfully
in its separateness by pursuing tbe traditional ways of
dre old sovereign power, and in essentially the same
fashion.

Thc "one coumJ, two systems" slogan was a higbly
imaginative political solution to a poGntialnegotjation
deadlock and it not only worked wonded'ully as such
but created a stock of goodwi I I that has helped and will
help facilitate the discussions about the very practical
problcms ofthe proposed merger'. Because this is really
what dle Sino Bdtish Joint Declaration is all about:
Hong Kong's merger into China, its intcgration into a
national system with simply other objectives and
ambitions it docs not matter whethel they are simi lar,
better. or woße than those pr eviously pursued by Hong
Kong or the United Kingdom. And likc in any corporate
mergcr where thele is subordination nthel dran fusion
into a new company, Hong Kong will necessarily
becone lihe an opcrating division of the larger entity.
No nattel whatphilosophies moved previous maoage-
ment, how strong the original coryoratc identif' was, or
how well Hong Kong's logo was recognised in the
world, the ultimate result ofthat merger will still be the
same as it rormally is in the commercia world: submer-
s1()n.

I happen to believe that socio-economio developments
are, if admittedly not pledictable. so at least unstoppa-

"Hong Kong's Transition -

Ambition and Pragmatism"

ble. I camot honesdy see a territory of5-r/: million
people further develop, or over any length of time
maiotaio, a really separate systen or existance as an
integral p.tl1 of a one billion-peoplc communio,. I also
clunot see a "high degree of autonomy" being anything
else but the elTofi to maximise overall marketing power
through the maintenance of a different br-and name, to
be enphasised or toned down as changing conditions
wanant. Il cenililrl) rhould not be seen rr an e rpre:.sion
of corporate generosity that would allow self-
delendnationlbrthe operating division oroeate inhercnt
divisional rights that are not dependent on or embedded
in corporate Group policies or strategies.

In connection with the effofi to dratl a new Basic Law
lbr Hong Kong, much ofthe significant comments and
cliticisms we shall bc hearing during the next few
month s ofthe coDsultation period will ccntre around the
question ofthe exact boundarjes ofSAR autonomy be
jt in connection with SAR/Central Govemment
reiationships. the first SAR govemment, or the powers
of intelprctation and amendment of the Basic Law I1
:\eems lo me lhrl much ol'Lhe prcsenl .ommenldr) i '
premisccl on the ideas that Hong Kong will or can be
equal in status |o the Celtral Governmeot, that somehow
through the Basic Law a parl ofPRC sovereignty will
be translefied to Hong Kong, or that the guaranteed
preser,,ation of Holg Kong's existing lifc-stylc could
somehow alter ol postpone dre basic legal reality of the
üansfcrofpower in 1997. Thi s may be wisbful thbking
on the palt ()1 some, or it may be the sincere effort by
others to tly and turn the clock back even at this late hour
- whateverthe motives, the outcome in my mind is not
in doubt.

The population at large in Hong Kong might have
instinctively senscd the true position already judging
from popular reaction (in the way of shrugged shoul-
ders) to the draft to-date; ceflainly thc British and
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Chinese govemrrents quite rightly act in accoldance
q'ith this perception. The Hong Kong govelnment b]'
contrdst is still caught bctwccn lhc cllccts ()1 disoricn-
tation causecl by shifting loyalities and some lack of
understanding of the true r]atlLrc of the chiu-rge on the
one hand. and the serious need to provide str-ong
ongoing leaclership on the other ha,rcl. Unsuccesslül
atlen.rpts have alleadybeen made to exploit dre increasing
power vacuum and 10 undemine tbe authority of
govenxnent lor largeiy pei sonal polidcal notivcs. B LLt
power u'ould not effectivel)'be restored thlough
accelented democratisation oI the local Hong Kong
political scene in the shofi tenn. As much as one rvishes
to rcspect the contrary view of the idealist. thev *'ill be
as disappointed as those people ambitions enough ro
seek shortcuts to power in the plesent situatioq in the
sarne way that mai]y executivcs of mcrged companigs
f-rnd it difficult to understand why despite their seniodty
rmd past pcfbrmance they may lose their positions
because of the adjustnents rcquircd by the systemic
needs and sur.,'ival instircts of the new and laryer
structure.

I h ave said betbrc drat in light of üe v cry long tr.ns ition
period of 14 years, ist is pafiiculatly impofiant for the
Hong Kong govcrnment to avoid the impression of
indecision or ambiguity, or the loss of an oppoftunity to
demonstrate its legitimale authority to govem, out ofa
fear of unpopularity at home ol abroad. Govemment
must also not shy arvay from explainhg rcalit) by
naking effofis to educate both the local population as
*'ell as the Chinese authorities about, respectivel)'. the
practical ncw limits on decision-making, and the
intricacie'.-rnd frJpiJiry of lhe Hong Konu ce.rnomic
and social system rvhich is based laryely as we all
know on the preservation of local and intemational
investor confidence.

The Hong Kong govemment thrcugh its actions. shoulci
lrot weaker'] the bcllcf in the inherent stlength of dle
Hong Kongrvay oflit'e.It should also notmiss achance
1t:l allow China to increase the drickness ofits national
skin in order to better adaptto the inevitable consequences
ofa "two systems" alTangeincnt. The fact is that "two
systems" also imposcs ncrv responsibilities on the PRC,
r]ot ol]ly on Hong Kong.

We have a labour shorlagc in Hong Kong bu1 govenr
ment rctüses to allow a leady reliefto the problem by
impofling lbreign labour, lbr i'ear oI thc socraL conse
quences should thoseforcign lvorkers inclucle anyfiom
China. The fear may be u'ell lbunded but agah should
be capable ofbeing adequatel.vexplained to the Chinese
authorities. The Hong Kong go\,emmentfaces apolitical
and social crisis ovcr the large ancl growing influx of
Metnanese rcliLgees but is fcarliLi of ivorld public
opinion if the asllum policy was to be changed. It
hesitates to explain to the people the need for a slower
pace in constitutionai retblm tor lear of em baraassrnent
over rvhat \las actually thc dccision of a previous
administration. Howevel. is it on baiance rea1ly wisel at
all tin]es to antagonise local sentiment in orter to
protect extemal sensitivitics, scnsitivities that could be
based on simple ignor.ance, especially $'hen Hong
Kong's very ou'n way of doing things needs to be
reiniorced ahead of 1997? is it wise to preach thc
benefits of a /aisse:filre approach to the rest of the
u.rrlJ. an.l then be.een to he l laprrntl) proteclroni\l in
favour of specilic commercial interests, however
impofiant they lnay be, as l]as been the cäse witll
ar iarion policyl Will \ latesmxn.hip ur oppofluni\m
rox,giveHong Kong a eJeater or lesser chance to make
its inark as an SAR efler 1997? These arc of course
purely rhetorical questions.

While I said that Ihad some difllculty in envisaging the
"t$'o systems" concept work h actual practice, plcase
do not interpret this as either fatali sm or resigtation. Ol
beason. My poirl is simply that when approaching
issucs lilie constitutional refoun, loc;rLisation, or the
BasicLa*'draft. we should do so on the assumption that
onlhc l: l Tul) IqqT HonF Kong u r1l not j-rr eoer,i.t
with the rest ofChina wrapped in tl'te cellophane shield
of a "high degrce of autonony". I1r my view al.rd despile
the ioint Declantion, the SAR will become an integml
pafi ofChina not only in lcgal and territorial terrlrs, but
incomrnercialand socialtenns as well. Hong Kong will
likely take a vcry prominent place in dre developmcnl
of a larger economic sphere encompassing the S outhem
Chincse provinces. ll]e tenitory \\,ill use its in-built
advantages intlcecl irri.ir use them to spearhead
rcIolm and gro$th through education, exampie and
competition in the adjacel]t arcas. In so doing, Hone
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Kong will expofi its system aoross its borders to speed
up progress there, and morc quickly reduce the gaps still
exi sting. With its location, facilities, mdenfeprcneurial
drive, Hong Kong is ideally placed to act as the
commercial and cventuiLlly even the poLitical centre of
South Chim. This is a role that should be far preferable
to that of a puny SAR desperately clinging to haditions
which in other tbrmer British possessions have long
given way to pragmatic changes in the face of an
evolving regionad irnd global envirorment. We do not
wal]t HongKongtobecometheGoaof China. We need
only look at recent fade statistics to discovet that Hong
Kong has aheady embarked on a road of merger with
China. not so much prompted by the Joint Declaration
but by China's own modemisation progranrme and
ideological reforms, which - if you believe in that
process to continue - will not allow Hong Kong to ever
again go back to becoming an enclave. Those who need
futher proof shou ld take an early trip through the Pearl
River delta or visit Kwai Chung container pon.

Local mirrdr should be opel lo tho\e ne\ perspectires
and analyse the transitional proposals and proceedings
in that light. All those concemed - Government, the
business conurunity, civic leaders, acadenics should
spend more time educating all sides to ensure that the
coming mcrger mcans more than a zero-sum game!
instead of fighting rear-guald actions to defend what is
nol onl) an unlenable bul an unncccs\aD po.il iLln.

We must bear in mind that any Basic Law is only as
good as the political and social environment ofwhich it
is a pat, and in its effectiveness is dircctly rclated to the
individual and collcctivc intercst which the people have
in it. We still have some way to go in Hong Kong on the
way to geaterpolitical consciousness dtough improved
civic education and morepublic debate. But at leastwe
have macle a start, and Hong Kong's proverbial
pngmatism will stand us in good stead in this process.
Am bition tempered by pragmatisn - I believe the Hong
Kong success fbrmula will continue."
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Karl Blecha

Chancen der Marktforschuns in
China

h den westlichen l\{arktwii'tschat'ten tallen der W'er-
bung Auf gaben in Funktionsbercich dcr Inl'ormation,
desWettbewerbs und der Markterschließung zu. Ohne
Maktfblschung, ohne Untenuchung. Analyse und In-
terlrel alion alles dessen. was sich imelhalb del-\{ensch
Sache-Beziehungen des Marktes vollzieht. lst Wer.-
bung undenkbd.

Jn  den kommul i . i i . chen Wi1 'chJn. ' \  . ' emen tn i t  zen-
lral gepLmtcr Pfoduktion und Distibution spicltcn
Kon.u menlen lor.ch LUrg rurd Werbunr leLre nerure.r,
werle Rolle. Sie wurden als unproduktive Versch$'en
dulu bellächtcl.

Es ist hezerchre rd. drß er'., 'rn Dezernher l,)5- irr Prag
die eßte internationale Konferenz der Wer-bethchleute
sozialistischcr Ländcr stüttf'and. iln dcr 13 Staaten,
darunter Sowjetunion, Ju-qoslau'ien und Albanien und
ll: Bcohac-tter rir V.11rJtJ LlJr HdrILlJl5l ixi\t.riumr

der Volksrepublik China teilnalxren.

Bei dieser Konlcrcv u urdcn dcr "Jdeologische Cha-
rakter" sozialistischer Werbrng. ihr "Wahlhcilsclrlrak-
lcr" und ihrc "Konkretheit" deflniefi und von der
chinesischen Führung auf einer eigens I 958 il Bcijing
ejnbcrulcncn Zusanrmenkunft "zur Verbreitung des
Geislcs dcr intelnationalen W'erbekonfä-enz !on Plag"
akzeptiet.

Folgerichtig wurden nach dern -qrünen Licht Iür dic
Ennvicklung ciner so_qenannten sozial isti schel W-er
bung. in den l'rühcn scchzigcl Jallen im kommunisti-
schen Machtbereich clie eirzehen Disziplinen der
moderncn soziallvissenschaftl ichen Folschung
freigewgeben. Mirn bcgiuu sich rnit Marketing zu
belasscn, ohne dem eine Planung in der Wifischafts
uerbung unror ' : te l lh r r  i . t .  e r tu  rcke l tc  c r . te  p r im i t , rc

lnsbumcntc dcr Markdorschung und die Anwendurg
r,'rr tr\ennrni..en dcr wcrbcp.) cholopic.

Die ersten Institulc crtstndcn in dcn spätcn 60cr Jahen.
etwa in Urrgam (1968 MCR) urd in Jugosiawien
(CEMA) als neue Wirtschaltsrelbnnen zu mehr Welt-
bovclb fiilltcn. h China gab cs dicsc Pcliodc nicht.

Mit den ErTde 1978 ejngeleiteten Witschalisrcfomen
in Clina, rvurdcn auch in dicscm Staat Mcinungs und
Konsumverhaltensforschung erlaubt. Die beste zusani-
nrcnlässcndc Dalstcllur]g dcr Wclbung in China findct
sich jn denr von Hanrburger Insiitnt fit Asienkunde
helausgegebenen Buch "Werbulg in der \rR China
(1979 1989) ' von Guchun Wacker:
Die erste Anzeige in Chha für' ein konmerzielles
Produkt. tür Zahnpaste. erschien am 1.1.1.1979 in der
Zeitung Tianjin Ribao.

Im März berichtete die Xinhua-Nachrichtenagentur:

t'AmAbend des 9.MäIz fesselte die Direktübeltragung
eines henlichen intemationalen Basketballpenkam
pfes des Danren die Masse der Femsehzuschauer. Die
clst Spiclhälftc wal gerade zu Ende, da erschien auf
den B jldschimc jn ungcwöhnliches B ild: Delbekann-
te chinesische Baskettballspieler Zhang Dawei und
seine Mitstreiter trintr ennachcincm crbittcncn Krmpf
mit großem Vergnügen ein neu procluzierles Gefünt:
'Glücks-Cola (Xingfu-Kele1. Dies rvar kein Ereigrris
in derPausc dicscs Ballspiels, sondem eine Aufnahme
aus del ersten Reihe cüncsischcr Fernsehrverbespots.
clie das Shalighaier Femsehen dieses Jah au1-eenon
men hat. 

'

Zu diesern Zeitpunkt gab es il Clina 10 Wcrbcfinnen,
186 Zcitungen und 930 Zeitsclrritlen. N4it Marktfor
schlmg beschäl'tigle sich niemand.

19tll gab es bereits über 60 Welbefinrcn. von dcnen
angcblich sieben eigene Abteilungen flt Markt und
Werbelb$chung ciDgerichtet hatten. gab es über tau
send Zeiturrgen und Zeitscluiften. dic Wcrbctrügel waren
und über 100 Rundtunk- und Femsel.Nencler.

Seit 1981 gih das Werbewesencinschließlich der Markt-
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forschung als Wachstumsbranche. Wurden 1981 in
diesem Segmentder chinesischen Wirtschaft I l0 Mil-
lionen Yuan umgestzt, so wa.ren es 1991 (nach Schäf
zungen) 2.5 Milliarden Yuan (Lu Bin).

Die registrierten Werbeeinheiten eu'eichten 1991 die
Zahl 12.319, die Beschäftigten 130.000. An mehr als
300 Untemehmen wird Marktforschmg betriebcn.

Ich habe l99l auf Einladung der Gesellschaft des
chinesi schen Volkes flir Freundschaft mit demAusland
die Volksrepublik China besucht. die Ergebnisse der
Wirtschallsreform an Ofi und Stelle studie , die wiIF
schalilichen Entwicklungszonen in Shen Zhen bei
Hongkong, jene auf der Insel Hainan und in Beijirrg
bcsucht und die zaulen Pflänzchen chinesischer Markt
tbrschung kritisch überyrüft.

Tch Ian.l. verelichen mit derr Findriicken von lneinem
letzten Besuch 1986, cir völlig verändertes Chira
\a'ieder. Modemste Hotelbauten, Einkautipaläste,
Stftßeniändler. offene Märkte obne LadenschluiS. rie-
sige Werbetaleln cntlang der Autostraßen, Iicht
reklamen in den Einkaufssfaßen und gestaltete Schau-
lenster vemitteln ein andercs Bild als man von China
gewol'nt war. Ich fand ausschließlich durch Weftung
finanzierte Femsehprogra.mme, Werbedurchsagen in-r
Rundtunk, Tageszeitungen, die 257c ihes Umfanges
für Anzeigen reser.lierL haben, Magazine. die von der
Wcrbung leben und Spodveranstaltuluen. dienurdurch
Sponsorcnwcrbung zustandekomoten.

Ich 1änd noch kehe selx entwickclb Märktforschung,
aber ein Lngchcures Interesse an Know how Erwerb.
Erhhrungsaustausch und Kooperation.

Der Rückstar]d der Markdorschung hilngt danrit zu
sammen, daß durch die Wirtschafisreforrn Testmdrkte
entstnaden, auf denen das neue Konsumverhalten in
den Umsatzziffem ablesbar war.

Die neugegrüldeten Joint-venture-Untemehmen be
gannen wild d ar auflos 7u produziercn und meinten, daß
Werbung, die informieft. ausreicht unrAbsatz zucrzie-
len.

Für die Werbung wurde 1982 eine entscheidende
Weichenstellung vor€enommen: der Staatsrat erlieij

das erste Gesetz zur Regelung der Werbung seit der
Staatsgrürdung. 1983 folgte die erste Testung von
Fernsehspots und die Gründung des ChinesischenWer-
beverbandes.

Werbung so lautete nm die ideologische Standardlbr-
mel - ist eiu hodukt der Walenwinschaft.

Se it es Warenproduktion undWarenaustausch gibt, gibt
es Werbung, dLrch die diese Waren vorgestellt werden
(Tao Yongkuan). Seit 1984 gilt die Wirtschaft Chinas
als "gepl ante Warenwirlschafl aufder Basis des Gemein-
eigentums." Die volle Entfa!tung der Warenwirtschaft
isteine wichtigc Etappe in derEntwicklung derSozio-
Okotromie, die nicht überspmngen werden kann.

Quian Huide hatte schon 1981 elklli1. d.rß China,
anders als M aIX und Engels angcnommen hatten, in die
sozialistische Widschaftsreformadon eingetreten sei,
ohne vorher das Stadium del vollen Entwicldutu vol'l
Kapitalismus und Warenwinschaft durchlautbl zu ha-
ben.

So begtum eine Periode pernanenter Wifischaftsretbl
men. die nit folgenden Slogans umschriebel purden:

"Das ökonomische Fundament der Warcnproduktion
besteht aus verschicdenen Formen von Wirtschaftsei
gentum. '

"Planwirtschaft als Kem. Marktregulierung als Ergär-
zung."

"Offnung nach auljen und Belebung der Wilschali
nach innen."

Erstjetzt, also Jahrc nach den'r dcr Werbung der Durcb-
bruch gelungen war, begaltn man die Beziehungen zum
Kon.unrcnlen und,/um \4iukt zu rutit ly5icren.

1985 ZHONGGUO GUANGGAO (China Adverli
sinq):

"ln der kapitalistischenGesellschaft istderVerbraucher
das Zielobjekt des Verschleudems von Waren. Kapita-
listische Werbung versucht daher mit allen Mitteln. das
Verschleudem zu fcirdem. Deshalb ist es eine Funktion
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kapitalistischer Werbung Bcda zu schaften, und für
dieses 'Schaffen' wird der Verbruucller ed'orscht. So-
zialistische Werbung dagegen muß den Verbnuchcr
eforschen, un die Bedlifnisse des täglichen steigen-
den Konsumniveaus besser zu befriedigen, also dem
Verbraucher bcsscr zu dienen.

'Kapitalistische Werbung'lcgl wcrt auf die Elfor-
schü1g des Markles. weil Markttbrschung zum eifnen
der Lösung des Ploblems dient, daß das Angebot die
Nachfi-age übe$teigt. zun ander€n dazu dicnt. dcn
maximalen Marktanteil zu erobern.

Sozialistische WefturU belreibt Ma-rktfbrschung, um
der Förderung der Produktionsentwicklung zu clienen,
delnGleichgewicht vonProduktion undAbsatz und der
Befriedigung des gesellschaftlichen Bedaf .s.

AuJ3er in der Natuial$'ifischaft und irn Zeitalter dcr
'GroßenHamonie' (Datong) mußein Produkt auf dem
Weg von der Herstellurg zrun Verbrauch immer die
Phase des Austausches durchlaut'en. Die Summe der
Austauschhandlungen bildet den Zirkulationsprozeß,
den lnan auch Markt neirnen kann. Die Schlüsselfrage
ist jetzt, wie unter der Leitung der Planwirtschaft die
regulierende Rolle des Marktes, also der Zirkulation,
entfaltet werden kömc.

Die Position der Marktforschung ergibt sich aus der
Al1alyse der Zirkulationsshtktur. die sich untei den
Bedingungen modemer Großproduktion aus den 3
Ebenen des Güterflusses, des Warenllusses und des
Idonnationstlusses zusammensetzt."

Das bedeutete, drß Marktfbrschung zuerst als Produk
tionslo$chung, als DeskResearch fürbessere Distibu-
tion und als Infonnationslbrschung verstander wulde.

Güter- und Warenlluß liet'ert Infbnnationen aus dein
Produktionsbereich :m dcn Konsumbereich und eben
diese aufgabe übeminurt dic Werbung.

Dic Malkttorschung hat Infolmatiot'ten aus der Konsunt-
sphtue im den Produktionsbereich weitezugcben.

Wie n.ran Marktlbrschung und Werbulg populadsticr-
te. zeigt ein 1983 erschiencncr Bericht im ZGGG
(Nr4). Ein SunJiakc. oftenbarMitglied der Redakrion
derZeitung Qingnian Baoerläutelte dieNotwcndigkeit

der Erkundigung der Bedüfnisse durch Fragen an die
Konsurnenterr und die Förderung der hoduktion. Be
schleunigung der Warenzuirkulation urd Anleitung
zum Konsum durch Werbung. Beides Bedads
lbrscl]ung und Wcrbung - demonstriefe er unter dem
Titel

"Gute Nachdcht flr stark behaafte Mädchen."

Die Redakteurc von Qingniar Bao lbrdenen ihre Lese-
rlncn auf, genau bekanntzugeben, u as sie sich wün

.cher), rher durch dcn V,,rlt ni. ht erh:rlt;n, u r. sic nur
in unz.Lreichendcr Qualitüt kaufen können und welcben
Preis sie für Mangelwalen zu zahken bereit wären.

"Nachdem dic Slünghaier Qingniarr Bao eine Rubrit
'Kolumne für'Sie' eingedchtet hatte, erhielt sie nach-
einander über zehn Zuschriften von Mädchen mit Ober-
lippenbafi, Haarwuchs an den Gliedmaßen und sogar
am ganzen Körper, die über ih leid klagten. sie könntcn
nichl nonnal leben, studieren und albeiten. Z.B. stand
in Bdel einer Dorflehererin, da sie diese Klankheit
B ehaamng habe, werde sie von den S chü lem 'Lehrerin

Barl'genannt, und überaLL auf dem Weg, den sie (zur
Schuler echen mü"e..tehe Hra.Harr... . .o dall .rä
jeden Tag eiren Unweg machen müsse. Eine weibli
che Angestellte sclnieb, da sie an den Gliedmaßen
behaart sei, habe ein auswtutiger Kundc, der gerade
seirre Einkäufe bezahlen wollte, sich vor Schreck um
gedcht und seigegangen, ohne etwas zu kaufen, als er
sah, daß die Hand, dic das Geld entgegennalnn, dichl
behaad u ar Kurz. diese behaarten Mädchen kürnen
nicht wie nomale Mädchen im Sonlmer Röcke tragerl,
am Schwimrnen teilnehmen. sie kdtncn sich nichtwie
normale Mädchen verliebcn undeinen Pafinel suchen.
Manche nurren sogaf über ihre Eltem, bcklagen ihr
glückloses Leben und dcnken an Selbstmold. Nach-
dem die Redaktion dicsc Brietb erhalten hatte, brachtc
sic durch Recherchen in Erf'ah-rung. daß derzeit ein
zicmlich wirksames Ha.rr-entlemungsmitteL die voll
der 9. Phalmazeutischen Fabrik Shanghai hergestellte
'Hautcreme Zweiter Frühling ist. Sie nahmen dan
gleich Kontakt zu der Fabrit auf und publiziefien in der
eigenenZciturg eineAnnonce, die das Mittel vorstel Ite.
Nach Erschehen derAnzcige erhielt die Phamtal'abdk
Nr9 innerhalb von etwas mchr als zwei Monatgn über
20.000 Briefe aus dem geLrzen Land, in denen das
Medikament argefordert wurde: flinf Leutc, die in der
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Fabrik ausschlielllich zur Beanlwortung del Briefe
abgestellt waren, wurden nicht d.mit fetig, und erst, als
das Postamt Kader undArbeiter 7rm freiwiliigenArbeit-
seinsatz mobilisiefie. komte dieser Berg von briclli
chen BestellLmgen bewältigt werden. Die Apotheke
Ncue We1t, die mit der Pha.mat'abdk eine Sondervc-
reinbaning über den Verkauf hatte, erhielt gleichfalls
über20.000 Bestellungen des Mittels, dic sich auch rur-
durchlieiwilligen Einsatzderkommunistischen Jugend-
gruppe cles Geschlil'ts bearbeiten ließen. In Shenyang
gab es eine Frau mit drci Töchtem, die alle wegen dcr
Haaiwuchskankheit keinen Paftner findcn kolnter.
Sie rciste, um möglichst schnell an das häparat zu
kommen, extra nach Süden und kaufte in der Fabrik
hunderl Tuben. Mit getulLtem Korb tühr sie glücklich
nach Shenylng zurück, und beim Abschied sagte sie
noch, weru ihre Töchter einen Pafner gelunden hätten,
werde sie die Genossen in der Fabdl( zu Hochzeitsbon-
bons einladen.

Die Genossen der Shanghaier Qingnian Bao leiteten
die neuen Bedürtnisse der Vertraucher rechtzeitig an
die Produktionsabteilungen weitet die Produktionsab
teilungen ilxerseits deckten und befiiedigten die Kon
sun.rbedürfirisse besser, indem sie die Warc durch Wer-
bung vorstelltcn und im Wesentlichen bedeutet gennu
das, den Konsum der breiten Massen vemüntlig ar lzu-
leiten. Durch die Bemühunger der Redaktion und dcr
Pharmafabrik bewirkte eine winzigcArzeige nicbt nur,
daß viele Kranke die Haare am Kü?er loswurden und
betieite sie (damil) von ihrem physischen Leiclen,
sondcm auch ihe seelischen Wunden wur den gehcilt,
so daß sie von ncucm die Schönheit und Lebenskraft
der Jugend fühlten. Das EnthaarLngsmittel 'Zweiter

Frühling' trägt seincn Namen wirklich zu Recht".

Wahrlich eine närchenhafte Geschiahte. die ein etwas
zu lar]g geratener Welbetext für das B odukt "Zwcitcr
Frühling" sein könnte, nber jenes Da$tellungsmittel
zeigt, mit dcnen chinesische Autorel noch vor wen iger
a ls  l0  Jahren d ie  pos i t i ve  Ro l lc  von
Konsumentenbefragung uncl Werbung rmter Beweis
stellten.

Mit der Politik der Oftnung hattc m,m sich auch aufdem
Ein weiterer [mpuls für die Marktforschung gitg von jrltemationalen MarktmithürterenWettbewerbsbedin

der Entwicklung der Soziologie in China und der
Wiederzulassung empirischer Sozialtbrschung aus.

Die Wirtschaftsrelbnner der fiühen achtziger Jahre
waren auch von dem missionarischen Aufu ag erfüllt,
für die Schaffuing wisscnschaftlicher rurd vernünltigeq
gesunder uncl zivilisiener Folmen des Konsuns sorger
zu müssen. So heißt es bei Yi Changlai: "Konsum-
fol]ncn, die der nationalen Lage Chinas und den natio-
nalen Besondcrheiteir entsprechen, müssen ge1ördet
werden. Dies beinhaltet auch die Aufnahme gesunder
und fbfisch ttlicher Konsumformen aus dcm Aus
Itind."

Die Soziologie so1lte die Konsumlbrmcn beschrciben,
die Werbung die Kenntnissc über die Warcn velrnitteln.

Um ungesundcn Verhaltersweisen del Konsumcnterl
im lnteresse der besseren Wal€nzirkulation entgegen-
wfken zu kdnnen, hatten Soziologcn die unvemünfti-
gen Fomren des Konsums aulzuspür'en

So stellteman fest, daJJ B aucm hochwefijgstes Holz Iür
Särge bestellten, ihrc Erspanisse ftt den Kauffeinster
Totengewänder velwenden, Uhren und Radios zur
Mitbestattung ankaufen und Gegenstinde feudalen
Aberglaubcns vor wichtige Haushaltsgeräten erwar-
ben.

Tmmerhin ist kennzeichnend ftu den Wandel in China,
drrß mir Intbrmrtion und \ erbung pelen - u ie e'
otTiziell heißL "schlechten Geschmack und
unaufgekläfieRücks&indigkeit" \'orgegangen wfdund
nicht mit Verboten und Repressionen.

Dadurch aber wurden die Instmente der empirischen
Sozialforschung fl ächendeckend einsetzbar DieAngst
vol denAusfüllen von Fragebogen ocler vor dcm Facto
to face Inter,/iew begann zu schwinden.

Gleichzeitig wur de Marktforschung, wie es im offiziel
len Parteichinesisch heißt. auch zur Waffe im Wettbe-
werb auf den kapitalistischen Mürkter.
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gungen als sie auf dem chinesischen Binnenmarkt
heraschen, zu behaupten.

Nun hcißt cs, liir dic Erschliel3ung des intemationalen
Mar ktes, auf dem heftiger Konkurenzkampf heffscht
und sich die Marttlage pennairent iindefi, beste L]for
mationen zu beschaft'en und "clen Gegner l'ie sich
selbst kennen lernen". Das führte zu Kontakten zu
amerikanischen und europiiischen Marttforschungs-
untenlehrnen.

Je mehrAutonomie die eiuzelnen Produktionsbetriebc
bekanen umso mehr-legten sie nun auch Wert darauf.
nach cler Wirkung der Welbung zu hagen.

\ rele I nlenrrh-ne , .o \\ rrü ir e cr ?rderer Dffrlel
lung ausgeführt, hätten die traditionelle Anschauung.
Werburg sei ausschließlich cin N4ittcl zur Intorma-.
tionsverbr-eitung. übenvunden und sähen in ih ein
InslrLmcnl modemer Geschäftsführung, das zur Er
schließung neucr Zichnlirktc und zum Sieg im Markt-
$'ettbewerb beitage. Werbung weLcle nrLn als ernc
intcrdisziplinäre Wissenschaft verstanden, die aul So
ziologie. M ktlchrc. Psychologie. Asthetik usw. beru
he. Daher erwafien tlie Betriebe, daß ihncn clic Werbe-
tirmen umfissende und kompetente Werbeplanung
bieten könncr, dic auch Marktförschung, Beratung
usw. einschließe. Verantu'ofilich für cliese neue Hal-
turg der Untcmchmcn sincl natürlich die Erfolge der
Wifischaftsrefoor und die Entwicklung dcr Procluktiv-
krä1ie: Viele "Verkaufsrriilkt" seien beleits dabci. sicll
zu "Käufennäkten 'zu wandeln.lm Mittelpunkt stehe
nicht mehr die Produktion, sonclcrn cier Verbraucher,
und dieAulmcrksunkeitdel Untemehmen konzenffie
re sich deshalb aul die Edorscl'tur'tg und Erscl ieiJung
des Marktcs.

Jctzt lblgten die ersten wissenschaftlichen Symposicn
über Marktlbrschung, jetzt wurden Vorlesultgen tiber
Marketing und Marktlbrschung an den Universitäter
eingefüh11.

Hcute gibtes an den für "iolätdische Fiktorcn zustän-
diger]" Universitäten, an der Volksunivelsiät Beijilg
im Rahmen del Handelswisscnschaftlichen Fakultät
und rm dcn Hrurdelshochschulen in Beijing, Shanghai
und Kanton Vorlesungen über MarktforschLmg.

DcrchincsischcWcrbeverbrmd gab dicLosur]g aus, die
Tätigkeiten der Wertewirtschaft r'on der Hcrstellung
nehr alLf Marktlbrschung, Emlbeitung eirer Werbe-
strategie und Untersuchung der Werbervirkung zu
verlagem. Die Smrktur der \l'er.bebranche beginnt sich
zu verändem. Vefiikal bildet sich eine Schichtun-e her-
aus. aD dercn Spitze Wcrbeagenturen stehen. die eirt
uirfasselrdes Sen ice unddas heißt: insbcsonders Markt
'or.ch.rrt!. rnbieten lü rner. D c.r * icr l i [ 'r nnr !,r!rü
sicrcn sich in,{l(ticngcscllschattcn.

EiIe 1990 durchgeflihrle rcp*iscntative Urltersuchung
tiber die Siturition der Werbung urd Miuktfonchung
bei r,verbeheibenden ürtemehmen der Stadt Shanghai
ergab, dal3 nul.31% das Vc retungssystem clurch W.-r'-
beagentulen (aus unterschiedlichen Moti\cn) bcjahcn.

Die Mehrzahl delBefragten nril]tnuten de|r Markttil.
schungsabteilungen der Agenturen uncl waren clel
Meinung. selbst in der Lage zu sein. WerL]ung zu
macltel't.

l j e r  Ru l  I . \ l r  \pe / r ! l r . re t len  M:uk t r . , r . .hun l ,unrer
nchmen, noch stärker nach N{arkttbrschem im eigenen
Betdeb \\'urde von der grol3cn Mehrheit delBefi-agten
erhoben. (Brpirische Llntersuchungsgluppc städtischc
Gesellschali und Witschaft der Stadt Shanghai).

Heulc sind tü die Ausbildung der gewüNchtel
betrieblichen Mlrrktlbrschcl dic vorher gen annten Uni-
versitäten und Hochschulen zuständig. tür'die Bildurrg
von Marktforschungsinstituten das stüdtische Indu-
strie- und Handelsverwlrllungs.unt. Dieses untersieht
direkt dcm Staatsrat und flugiet als Wirtschalikon-
trollbehörde.

Es besitzt Velwaltungsän'rtcr in den Provinzen. ir den
provinzfreien Städten, in den Städten und Landkreisen.

Derzeit rvird der Aulbau eines Markffolschungskon
zemes, der sich auf Marktlbrschun-qs-Arbeitsgluppen
in dcn cinzelnen Provinzen sttitzt, geprül'l.

Die Meinungsforschung hat ein beachtliches Nivcau
erreicht. Sie u'ird nach den mil zugcgangenen Infoma-
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tionen - von untersuchungsgruppen der Partei
druchgeftihrt. Es dominiefi die schriftliche Befragung,
Anonymität wird zugesichert.

Fit die Aufstetlung leistungslähiger Feldoryanisatio-
nen zur Bewältigung repräsentativer Untersuchungen
mit lliltb der Face-to face-Interviews, bietet sich also in
China die Meinungsforschung an.

Groß ist die Chance - man muß sie nur nützen.

Die OGCF empfiehlt:

Jade Restaurant
Grinzingerstaße 7 I
1190 Wien
Tel. 32 68 96

Restaurant Paradies
Donaufelderstraße 217
1220 Wien
TeI. 23 6'7 9'7

Restaurant Jang-Tse-Kiang
Babenbergerstraße 118
8020 Graz
Te l .0316-912133

Tsang Tseng Restaurant
Steinbergstraße 27
8052 Graz
TeI.0316-53573

Restaurant Peking
Stadierstral3e 19
4O2O LrJ]z
Tel. 0732-42011

Hong Kong Sho
Wacholderweg l/17
4030 Linz
Te1.0732-80689

Restaurant Peking
Kirchgasse 9
6200 Jensbach
Tel. 05244 5656

Restäurant Asia
Hauptshaße 22
9620 Hemagor
TeI. 04282-2431

Restaurant Zur höchsten Harmonie
Orsinigasse 21
9020 Klagenfurt
Tel.0163 33221
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Fritz Kamasin

China auf demWeg zu modernem
Marketing

Durch die Offhungspolitik der Volksrcpublik China,
die zwa langsam, aber auch für den Bcsuchcr dcutlich
bemerkbar vor sich geht. sind Ansütze zur
Liberalisierung und zur Marktwjftschaft erkennbar.

So köülen zum Beispiel die Bauem einen Tejl iluer
Ezeugnisse il der Städtel frei verkaufen rurd in den
Toudsmuszenfen werden in SouvenirlädenAndenken
u ie z.B. T Shins und dJe rypi'chen Seidener/eugru\\e
des Landesvon unabhängigen. kleinen Händlem ange-
boten.

Das Warenaogebot insgesamt hält sich zwar auf Grund
der geringen Kaufkraft der chinesi schen Bevölkkerung
von der Vielfalt her il eher bescheidenen Grerzen! man
kann aber auch hier Prosperität erkennen, wodurch der
Markt schon allein we-qen des gewaltigen Potentials
r on über L I Milliarde Mensihenbe:onder\ interer\anl
und ftir viele Produkte schon heute athaktiv ist.

Ein wichtiger Indikator für eine dynaurische und libe-
rale Wjtschaftsentwicklung ist der Stellenwefl der
Werbung.

Del Gesamtwerbeaufwand hat sich in den letztcn l0
Jahren verzehnfacht. Er stjeg von 16,5 Millionen auf
158 Millionen Yuan. das sind etwa 12 Milliarden
Schilling.

Die Vefieilung auf die klassischen Medien entspricht
etwa europäischen Vcrhältnissen, rvobei auf die
Printnedeien 27 %, aul das Femsehen 22 7,: , den Rund-
fünk 7ol0. die Aussenwerbung 20cl. und auf die Fach
publikationen I 47o enttallen.

Inteurationale N,larken wie Coca-Cola, MacDonalds,
aber auch PKW's und hier vor a11em die in Shirnghai
produziefienAudis bcginnen langsam auchin der brei-
teren Offentlichkeit über die Werbung bek;urnt zu wcr
den. Auch als Fremder kann mim in dcn Groijstüdten,

also in Peking, vol allem aber in Sharrghai und Kanton
nicht lrut. Plakatwerbung, sondem aucb Lichtlekl amen,
Zeitungsinserate und vor allem Fernsehwerbung se
hen.

MaikF und Meinungslorschung kann sich nur il Ge
sellschaften entwickeh, in denen die Menschen fiei,
das heißt also ungefährdet ihre Meinung sagen können
und du, h bereil . ind. dr\,/u run. h,/\r. \\ ern ein enl\pre-
chendes warcnangebot zul Verlilgung steht, das einem
Auswahlchancen bietet. Im Grunde genommen also in
demokatisch organisiefien Ländem mit einer freien
Markt$'irtschaft, in denen das Marktgeschehen über
Angcbot und Nachfragc geregclt wid und dcr Konsu
ment nicht versolgt werden muß, wie es in den
zentralistisch organisierlen VoLkswirtschafteo ist oder
war. sondem wo er von sich über die Deckung seines
Bedads entscheiden kann und damit den Malkt be-
stimmt.

Die Entwicklung in China zeigt, zumindest in Teilbe-
reichen beachtLiche Tendenzen zum marktwifi sclüfdi
chen Srstem.

Dementsprechend entwickelt sich auch hier die Markt-
tbrschung. An den Universitäten, insbesondere in
Shanghai *'erden entsprechende Lehr.,'eranstaltungen
angeboten, womit zumindest die theoretischen Voraus-
seuungen für die Einrichtung und AusweinLng dieses
Forschungszweiges gegeben sind.

Wie weit sich die Markt und Meinungsforschung tat-
säL hlich in der Pra\r\ enlwickelt hat, konnren u ir Ln
Rahmen diescr Reise nur ansatz*eise feststellen.

Wü hanen Gelegenheit, in einer der gröl3ten Werbea-
gentur en Kanton's dieAbteilung Markr uncl Meinung-
sfbrschung zu besuchen urd mit den dotigen Kollcgcn
zu sprcchen. Das Ergebnis war selu übezeugend.

Von der Konzeption dcr Stuclie über die Entwicklung
des Fragebogens und auch die Auswertungssysteme
entspl echen intemationalen Standards, wobei nicht nur
die Darstellung der Ergebnissc, sondem auch die ma-
thematisch-statistischen Verfalrren durchaus den der
zeitigen Anfordemngen entsprechen.
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Probleme düüic es jedoch nit der Auswahl der Ziel-
personen und damit auch mit der Representaiivität del
Studie geben. Inwieweitdiese Institute überiauptin der
Lagc sind, Studien rcpräsentatjv für das ganze Land
durchzufuhren, konnte nicht lcstgcstcllt welclen. es
düfic jcdoch auf Grund des großen Engagements unci
des Emstes mit dem die Marktforscher an dieses Pro-
blem herangehen nur cinc Fragc der Zeit sein, bis dies
realisien werden wird.

Es ist liir chinesische Fachleute auch auf dern Cebiet
der Marktforschung nur sehr schwer, Er-fahrungsaus
lausch mil ausldndischen Kollegen zü haben, da sie
kaum Gelegenheit haben. ins Ausland zu rersen.

Sie beziehen ih Wissen also einerseits über die üriver-
sitäten und andererseits übel Kontakte, die sie mit
BcslLchcm und Gcschiiltspaflnem aus den Ausland
pflegen.

Die Offnung der Grcnzen und die zunchmendc positive
wirtscl.rafdiche Entwjcklung wüd auch hier zu weitercn
Verbesserungen führen.

DeI Gcsamteindruck, dcr von dicscm Forschungsbe-
reich bleibt, ist, daß es sich hier um einen Fachbereich
handelt, der in der Anfan-qsentwicklung steht. Es wird
aber auf Grund der Sorglält und Emslhaftigkeit, mit
denen an die Prcbleme herangegangen wird, auch hier
bald dcrA$chluß an inlemationale St.mdard gelundcn
werden.

Die OGCF empfiehlt:

Restaurant Bakal
Schell inggasse l2
l0 l0  Wien
Te]. 513,186

Restaurant Dong-Hai
Rennweg 113
1030 Wien
Te l .78  31  12

China-Restaurant L€cker
Ungargassc 57
1030 Wien
Te l .7 l3 l l3  32

Restaurant Willkommen
Währingerstraße 2,1
1090 Wien
Te l .  3 l0  17  77

Restaurant Goldenes Laub
Landgutgassc 1 I
1100 Wien
Tel. 60,1 17 42

Jade Restaurant
Favoritenstraße 177
I 100 Wien
Tcl. 62 62 95

Restaurant Shanghai City
Sirnmeringer HauptstralSe 142
1110 Wien
Tel. 76 5l 4,1

Restaurant Gold Panda
Breitensccrstraßc 37
1140  Wicn
Tel. 95 73 29

Jade Restaurant
Heiligenstärltemtlaße 34
1190 Wien
Tel. 36 38 87
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Brigitre Hitzinger
..GUANGGAO''
(= Werbung auf Chinesisch)

Im April 79 nach der Offnung Chinas wurde der erste
Femsehspot im chinesischen Femsehen gesendet.
Wie wird 13 Jahre danach die Werbeszene von den
Chinesen beurteilt, wie hat sich die Werbung ir
diesem sozialistischen Land entwickelt?

Dies untersucht Brigitte Hitzinger-Hecke, die die
Chinadelegation der österreichischen Werbewirt-
schaft initiiefie und die 1982 bei ihrer ersten Chira-
reise als erste Werbefrau überhaupt überWerbung in
China berichtete.

"Wer gegen den Sozialismus auftritt, stöfi die Stabi
1ität, und Stabilität brauchen wir, um den Lebens-
standard weiter zu erhöhen". Das Schlagwort 1992
heilSt "Stabilität", die Zauberformel mit der man
alles erklären und gleichzeitig alles entschuldigen
möchte. In diesen ersten Monaten des Jahres wird
von einer "neuen Offnung bei gleichbleibender
Stabilität" gesprochen.

Deng Xiaoping hat seine kürzliche Reise in die
Sonder-Wirtschaftszonen der Provinz Guangdong

zu ehem Triumpfzug genutzt. Erkann aufdie grund-
legende Emeuerung der wifisohaftsstruktur und den
enormen Aufschwung der Wirtschaft und dem Rea-
leintommen in den Sonderzonen stolz sein, deren
Zulassung er 1979 gefähdethatte.ln Shanghai wird

nach diesem Vorbild eine
weitere Sonderwirtschaft s-
zone Pu Dong eingerichtet.

Weiche Rolle spieltnun die
Werbung im Land der Chi
nesen, die Thomas Chor-
herI so trefl-end als Grenz-
gänger zwischen Kapitalis
mus und Planwirtschaftbe-
zeichnet hat?

Im sozialistischen Wifi-
schaftssystem mit zentral
geplanter Produktion und
Distribution spielte die Wer
bung über lange Zeit keine
nennenswerte Rolle, zumal,
s ie  in  der  o r thodoxen
maüistischen Polit ldeolo

gie als unproduktive Verschwendung betrachtet und
daher abgelehnt wurde. "Werbung ist das Produkt
des Kapitalismus und Ausdruck der Dekadenz und
Verschwendung in der kapitalistischen Gesel lschaft "
- diese Meinung dominierte bis 1979.

Anfang der sechziger Jahre gewann Wirtschaftswer-
bung in Jugoslawien und Ungarn an Bedeutung,
beides Länder, die mit marktwktschaftlichen Ele-
menten zu expedmentieren begannen. China ist also
absoiutdas letzte Land, das 1979 mit der Werbung in
unserem Sinn begann.

Bei einer Konferenz 1975 in Shanghai wurde die
positive Rolle der Werbung im sozialistischen Sy-
stem wie folgt aufgezeigt:

"Handelswerbung im sozialistischen System ist eine
Methode, den Volksmassen Waren wahrheitsgetreu
vorzustellen, den Konsum des Volkes anzuleiten,
sodalS sie eine Form der schönen Kunst im Bereich
der sozialistischen Kultur ist und daß der Einsatz
von Werbung zur Erweiterung von Stadt und Land,

Die ajstet. Werhedele gation untct der Leitung wn Unir.Prof.Dr. Frit. Kamasin
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Inland und Ausland nützlich ftt die Warcnproduktion,
die Verbesserung der Betriebstührung und die
Orgirnisierung des ökonomischen und kulturellen Le-
bens des Volkes ist. Dcm
Wesen und den Aufgaben
des sozialistsichen Han-
delns entsprechend hat
Handelswerbung dieAuf -

gabe, der Produktion und
dem Konsum, der Erwei-
tcrung der Zirkulation. der

,,LalJt die Leute reden, tler IIint-
nte I u,ird da dtu c h nic ht aX Eu c h
niederstiiEen und thr N,erdet
nitht Etu e Posten verlieren '

Me0 Tsa-tüitg

noch keine Produkte zu kaufen gab. Diese Aklionen
kornmen ihnen heute zugute. Wan-rm es heute ab€r in
der Imenstadt Beijings außer einigen inlündischen

Plakaten kaum nochAußenwerbung gibt, hat
mirniemand beantwofien können. In der Nähe
des Tienanmen-Platzes gibt es heute nur mehr
einc Talirl mit der Darstellung aller Minder-
heiten Chinas. Man wollte diese Zone wohl
rein halten von ausländischen Plakadlüchen
und daraus eher eine Kultstätte lllit den Bil-

Widelspie-eelung des Ent-wicklungsniveaus derWaren-
produktion dcs Limdes, der Berclcherung des kultwel
len Lebens des Volkes und der Velschönerung des
Stadtbildes zu dienen. " Dicsen Gcsctzcsstcxt muJS man
keimen, um dic Entwicklung der Werbung in China
heute beufieilen zu können.

Zu diesem Zeitpunlt also. einige Jalue vor der Offnung
gab es höchstens Kataloge und auf den Strassen politi-
sche Propagandatafeln und Wandzeitungen.

Als ich 1982 neinen ersten Besuch der Shiurghai
Adverlising Corporation abstattete. anilniefie der da-
rnalige Direktor. der seine Trainee-Zeit bei Young &
Rubicam in New York absolvierte, ausländische
Jnvestoren voraLlern zum Einsatz von "Billboards" in
Beijing und Shmghai. Diese Billboards waren und sind
nach wie vor zusammengeschweißte. metallene Unikate,
dic ti:in bepinselt werden. Sie sollten einen Ersatz sein
für' die unzähligen Propagandatal'eln, dic in dcr Mao
Zeit "die Städte verschönefien". Sie sollten natürlich
auch die Öffhung zur Marktwirtschafi demonstriercn.
Man hatle drunit der Außenwerbung eine weil höherc
BcdcutLmg beigemessen als es hierzulurcle üblich ist.
Es gab damals kaum einen großen Konzem, der in
Chinatätig wat dernicht in der Ndhe cles Tienaunen
Platzcs dem Aufiuf der Agenturen nachkanr. Umso
mchr enl[iuschl walen die intemltionalen Werbeleiter
von den erster] Fotos il]rer Pllkatllächcn. dic sich hintcr
neu gepflanzten Pappeln versteckten. Niemand rvußte
zu dicscm Zeitpunkt von dergrol3en Umweltaktion zu
Beginn del achtzigel Jahre in Beijhg, bci dcl entlang
der Strassen alle 5 Metereine PappelgepflanTt wur-de.
Intcrcssant war alLch d.mals clas Verhalten cler Japaner;
sie haben jahrelang für die Bekanntheit ilrrcr Marken
geworben, zu einem Zeitpunkt als es im ganzen Land

dem Mao Tse-Tung und S un Yat-Scn machen.

Zhao Guihong, Gcneraldirektor der größten cbinesi-
schen Agenturgruppe China National United
Advertising Coryoration - und hierarchisch daher dcr
höchsb we rücagcnturmann Chinas wirkt wie ein
Politkader Er erzählte stolz von der Gründung der
Agentur 1982, die heute 75 Mitgliedsagcntulen in
insgesamt 60 Städten Chiras hat. Das gesamte Werbe-
aufkonmen Chinas liegt 1991 bei ca. 7 Mia OS.

Auch in China stehen die hinflnedien an erstel Stelle
(277a) dirckt gefolgt vorn Fcmschcn (227a). Außen
u crbung I lni r Hörlunl, r -' , r unrl I r. hpublil<rrionin
(r4q().

Bei einer geschätzten Zuschauerzahl voo 700 Millio-
nen ist dils Preis-Leistungsveriültnis im Femsehcn
besonders günstig. Ein 3o-Sek-Spot kostet 100.000
os.
Dic imncr wicdcr gcstellte Fragc nach eincf Konlrollin-
stanz derWerbur'rg. vorallem derAusländerkanpagnen,
wild nicht nur nicht beantworlet, sondem rach chinesi-
schel Sittc cid'ach nicht wahrgcnonrmen. Aus aldcrcn

Quellen (alle Gesetzestexte sind aus der Publikation
"Werbung ir der VR China'' der Sinologin GucLun
Wacker') ivissen wirjedoch. daß das staatliche lndustric-
und Handels Verwaltungsamt. ildessenZuständigkeit
sbereich die Ver*'alrung der Werbung gehotl, direkt
dem Stuatsrat untelstellt ist. Daher unterstehen alle
Werbefumen. Medier] und Wcrbcauftraggeber dirckt
derwerbeabteilung des staatlichen lndustfie und Han
delsvenvaltungsamtes. Immerhin untelstehen daher
11.000 private Lurd staatichc Wcrbeagenturen mrt rns-
gesamt 300.000 Mitarbeiter dieser Kontrollbehörde.
Besonders die auslärdischeir Kampagncn wcrdcn von
dieser Behördc cingchcnd kontrolliefi .
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1982 gab es überhauptnochkeine gesetzlich tcstgeleg
ten Regulierungen. was die Werbung beh ifti. M.ut hatte
vorlllem satte Ausländeereise, die nan 1:l aus Ame-
ri-kr übenahm unJ .l ic dre InlJttdetlrei:e um ein
Vielfaches übe$chritten. Das ist bis heute so geblieben.
Auchwardanrals immcrzuhölen: "Wir wollen von dcn
Auslündem lemen" dabei dachte man ausschließllch
an amerikanische Werbung. Heute welden im gleichen
Atemzug die Japaner und i eressanterweise die Fran-
zoscn genalmt. 1982 hatten die Behörden vorläufige
Bestimmungcn zur Regelung der Werbung hcrausge
geben, die dann 5 Jahre später vom Staatsnt in "B estim-
n-rungen zur Rcgclurg der Werüurg" erlassen wurdcn.
In diesen 20 Bestimmungen vom 26.10.1987 isr eine
absolute Konfolle erkel]llbar, "um dern Aufbau des
Sozialismus zu dicnen", wie es in I lautet.

Die Werbeleute wrLren 1982 außerordentlich aufge-
schlossen, wlilxend sie heute realistischer an das The-
ma herangehen; vom Agenturchef der Shanghai
Ad\'efiising Coryoration höfielr wir die Bemerkung:
"Auslaindische Werbekampagnen übernehmen wir in
China, weil wir uns mit
der Werbung schwerer
tun". Auch bei Gesprä
chen mit dem Handels
ministerium spühfi m.m
eine gewiße Distanz:
"Werbung istja ein Phä-
nomen der Marktw t-
schaft, das müssen wir so
hinnehmen, aber wir
wollen Lmsercn eigenen
chinesischen Weg gc-
he["

N ach denErcignissen am
Platz des himmlischen
Fr iedens im Juni l9ti9
haben außer den Japa-
nem ausländische Firmen die Lust an der Werbung
verlorcn. In einem Land. il dem die größte Tageszei
tlLng Remin Ribao (7 Millionen Autlage) 90c/c Abon-
nenten hat, in einem Land, in dem tüglich 700 Millionen
Chincscn 1'arb1'emsehen und in einem Land. in dem die
Werbung einer unfal3baren Konfolle unterliegt, ist es
schwierig geworden, Werbung zu treiben. Dennoch

geht die Entwicklung weiter, China wird weiter ein
höchst attraktiver Markt bleiben. In Kanton ezählte
lllan uns das e$te Mal von Direct Mail-Aktionen 1ür
eine Kosmetiklirma an 20 Mio Haushalte und von
Marktuntersuchungen. Dorl crliLluen wjr auch von
einer 3-jährigen Ausbiidrurg fit Werbeleute an der
Unive.sität von Shen Zhen. der Sonderwirtschaftszone
nahe Hongkong.

Die Euphorie von 1982 ist ejner volsichtigen Auflas
sLmg gewichen, daß Werbung für die Modemisierung
Chinas notwcndig geworden ist. Die Chinesen haber]
hcute meln Milhe mit Werbung umzugchen. Man hat
den Eindmck gewonnen, daß immel noch keire Ei nig-
keit darüber besteht, in welchem Unfang Werbtmg
betrieben werden sollte oder inwicweit die Oryanisati-
on des Werbewesens und die Werbenethoden kapitali-
stischer Ll'inder China als Vorbild dienen können. Toyota
hatte eine chinesische Redens.ut zu seinen Slogao
gemacht ünd damit vicl Kritik erzeugt. Konfuzianische
Weisheiten haben nichts zu suchen in der Werbewelt
Chinas und die reine Produktinfomation, wie sie h der

Interpretation vdn
Shanghai 1975 fomuliert
wurde, gewinntwiederan
Bedeutung. "Guanggao"
bedeutetim Chinesischen
"Breit verkünden". Es
wird interessant sein, die
Werbung in China weiter
zu beobachten, auch in
Verbindung mit den Er
kermmissen anderer so-
zialistischer Länder

Llbrigeff war die öster-
reichische Werbe-
delegation die erste die-
ser At1, die China seit der
Offnung bcreiste. Nicht

nur einmal w rLrde herv orgehoben, warum sich dieses in
der Vo$tellul4 der Chinesen ausschließlieh Klavier
und Geige spielende Volk so intensiv mit Werbung
bcfaßt. Möglicherweise wird in der Aufzäblung der
Länder, die China als Vorbilder in derWerbung zitiefi,
auch einmal Osteneich vorkommen.

Tzu - Lu.ft-d gte de n M ei stet :
.,Wenn ein Fütst Euch beauftragen wii de, seinLant)

Jür ihn zü vt n,uLteü, w(:!s \rürdet lht zuerst tun? "

DeI MeisIeI düti,at tete :

,.lch.,t,tiüe .ueßt die Sprache in Ordnung bringett.
Wenn die Spruahe ungendu isl, stimmt dd.t, t\'ds
gesagt ||ird niLht mit den iibel eitl,r'.ts geneintist.
Ilenn aber das, r,as gesagt witd tlicht mit denl
iibe te iüstimmt, wds gemeint ist. kdntl das, v,as getan
werden so!1, nicht ausgefiihrt werden. Deshdlb ge-
hrautht tler edle Mensth nur eine Sprdche, in der
man sich klar ausdräcken kann, uncl spricht nur ton
dem, \,ds durchflihtbar ist. Der edle Mensch über
läIt bei dem,wos er sdgt, ni.hts den Zu|all.

Kotthrzius (55I t. Chr.)
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Else Ulterrieder, Wicn

YU GONG ODER SISYPHUS
Das chinesische Katastrophenjahr 1991

Ur]selc Wclt ist im Umbruch. Was von Natukata
strophen velschont bleibt. vemichtet der Mensch.
Kriegerische AuseinandersetzLLngen. *'ohin man
schaut. Dofl. wo scheinbar Ruhe herscht, gärt es
unter der Oberfläche.

China. Von mehr a1s eilrerrr Fün1iel dcr Menschheit
bevölkert. Der Hauptanker des RiesenschifTcs. die
Tradition. ist brüchig gcworden. Die Religion wal
stcts nur ein Notarker für nichl allzu stümtische
Zeiten. Der ldeologie-Anker hat erstaunlich lange
gedient, hat Stünne überstandcn. sogar noch, rvenn
auch nicht unbeschadet. die finsteren 10 Jahre. Nun
i . l  e r  b r i i ch id  u ie  d ie  T f id i t ion .  D i (  . rn \ 'uc  cn
Glieder in der rostigen Kctte erweisen sich beim
näheren Augenschein als lediglich neu angestrichen.

Es stirnmt: vor allcm clie ganz Jurrgen greifen nach
lkonen. auch so naltcher Altcrc crgeht sich in No
stalgie. gcdenkt einer Zeit, da großc Männer, r'or
allem der eine "Große Stcuermann", dieses Schiü
doch mit Ertblg aus mancheriei Unwctter und Ge-
lahr in tiiedlicherc Gewässel führte. Großmüti-q
siehl man über folgenschwcrc Fehler hinweg, hat sie
rvomöglich schon vergessen. Mag sein: vorüberge-
hend nur - und beilcibe nicht ein jeder

Die ganz Jungen haben noch zu ll enig Edlnerung.
dic sie vergessen könnten. Für l5-, I 6-Jäluige sind
schon drei Jahre eine lange Zcit. Aber gerade diese
Altersgruppc ist es, die sichjetzt mit Porträt-Se eo
und Postem versorgt. Aueh die Plakctten finden
wicderAbsatz. und mancher Altere bedauert, daß cr
seine rciche Sammlung um clwa l5 Jahre zu ftüh
weggewoden hat. Ein kleines Vemrögen. so spöttelt
lnan, hätte rna sich helLte damit verdienen können.

Was bedeutet die Ner.Lauflage des alten Kultes? Pro-
test gegenüber der Gegenwart? Zum Teil. Für viele

ist es einfach nodisch, schick. so ähnlich wic bci
eirem Teil der Jugend im Wcsten die Schnürstiefel
oder rnilitärisch kurzes Haar. Aber es steckt nocl]
mehrin diesem Tlend: "bi xie", erfäht man von den
Taxilahrern, clie sich vor allen in den südlichen
Regionen das Konterlci dcs 1976 verstorbenen "Gr.o-
f3en Steuermanns" insAuto härgcn oder kleben. Das
hcii jt: es treibt die böser Geister aus, häl| Unglück
fern. - Also eine Art Zhong Kui der Ncuzcit, ein
neuer Ceiste efireiber'l Ja, natürlich. ist die Ant-
wofl. schließlich ist cr cloch sicher schon ein mäch
tigel Geist in jener anderen Wclt, nicht wahr? Und
auch Zhong Kuis Rolle im irdischen Lebcn. Ilrlls
sein Leber] r]icht nur Legende ist, war ja nicht so
eindeutig.

"Die Chineser'r scheincn an nichts zu glauben und
glauben doch anscheinend alles", lese ich in einer
der großcn literarischen Zeitschriften vom Januar
I 992.1 DerAutor hcißt Lu Yongjian und seinAfiikel
ist einer von zahllosen, die sich, seit Mitte I 991 . rnit
den grolJcn Naturkatastroplten des vcrgangenen Jah-
res beschäItigen. Alte Legenden rvclricn bemülit:
"Vol langer. langer Zeit, als die vier Himmclsrich-
tungen barstel und das Land auseinanderblach...".
da gab es Nüwa. die Schöpl'erin cler Menschen in
ebendiesem Land. das damals die Welt Iür dic Chi-
nesen war. Sie schützte die Menschheit vol-der ganz

-qroßen Katastrophc. inclem sie den schadhafl gc-
wordenen Himmcl ausbesselte. Viel später rcttctc
dcrlcgendäre Große Yti die Menschen dadurch. daß
el t las Wasser der großen Strönc regulierte und irs
Meer ableitete. Auch dcssen Vater Gong hlitte be-
reits versLLcht, dem lebens und kulturbringenden
Wasser seinen grausamcn, ver nichtenden Aspckl zu
nehrnen: er bautc Deiche, Dänlne. vclstopfte übel-
all den Abfluß. Das half flr einige Zeit. doch das
Verhängnis karn dann mit der großen Flut. Gong
nahm ein unrühmliches Ende: die eigenen Leute
erschlugen ihn. Der Grol3e Yü lemtc aus den Feh-
lemr statt zu verstopfen, erweiterte el die Flußbct-
ten, baggerte aus, spaltete Berge und sorgte so für
den ungehindertenAbf luß des Wassers. Und obu'ohl
cs in der Folge, auflängcre Sicht, zu Dünekatastro-
phen kam, ist nicht Gong, sondem Yü als einer der
elsten Heroenin die chinesische Lcgende eingegan
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gen. Die Enkel lemten dann von beiden, nahmen
stillschweigend die Methode von Gong wieder auf,
verbanden sie mit der seines Sohnes Yü, ohne aber
den Vater deshalb nachträglich zu rehabilitieren.
Auch Legenden können unperecht 'ein.

Aus dieserKombination entstand das, was Wittfogel
die "Hydraulische Gesellschaft"r nannte. Sie kolnte
nur lunktionieren im Zusamlnenwirken der Vielen
untereiner verstündigen, strallen Fülx ung. Def Nje-
dergang der Dynastien, des ganzen Kaiserreichs,
ging einhcr mit dem Vertall der Wasseregulierung,
der Vemachlässigung derArbeiten an Dämmen und
Kanälen.

Eine der grol3en, zündenden, weil jedem Chinesen
verständlichen Losungen Mao Zedongs der frühen
fünfziger Jahre hieß, den Huai-Flul3 unter allen
Umständen zu reguliercn. was gleichzcitig bedeute-
le, des Huanghe endlich Herr zu werden, der nach
geschichtlichenAufzeichnungen 28 Ma1 seinen Lauf
veränderte, wovon er4 Mal sich ins Bettdes Huaihe
stüIzte, um auf diesem Weg ins Meer zu geiangell.
Diese Dinge gehören zum chinesischen Allgemein
wissen.

"Aber Junge und Leute mittleren Alters, welche das
rväluend der Kultunevolution Versäumte nachzu
holen trachten. setzer gegerwär1ig", so der Autor
des oben erwühnten Altikels "alie Kraft an das
Erlemen westlichen Denkens. westlicher Kunst.
westlicher Mode und Haartracht, westlicher Spra
chen und Gcbärdcn, wcstl ichcn Lächelns rLnd
Liebens, so daß sie darüber allemAnschein nach die
wichtige Tatsache vüll ig vergessen hatten, nämlich,
daß Chila cin andauernd von Hochwassern heimge-
suchtes Land ist."

Als nrLn im vorigen Jahr in so grol3en Landesteilen
die Katastrophen hereinbrachen, ( und auch helLer
bleibt China wieder nicht verschont) wurde diese
Tatsache den Millionen und aber Millionen aufs
Neue unerbittlich ins Bewußtsein gerui'en.Auch die
aite Faustregel, wonach alle 60 Jahre einmal ein
Hochwasser gr'ößten Ausmaßes das Land heiinsuchl,

jeder Chinese also in seinem Leben mindestens
eirunal dirckt oder indirekt davon betlofl'en ist,

Vor allem, wenll diese Katastlophen mit Zeiten des
gesellschaftlichen Umbruchs zusammenlallen, blü-
hen die Geschäfte der Wahrsagerei, auch auf dem
Buchmarkt.

Ein Land, das nochvor4(J Jahren durch die Lernwil-
ligkeit seiner großteils leseunkundigen Bevölke-
rung faszinierte, in dem bereits die Kinder anjeder
Straßenecke hockten und lasen. hat sich nun dem
weltweiten Trend weg vom Buch angeschlossen, der
uns in den letzten J ahren besonders kraß, besonders
rapide in der Sowjetunion oder etwa auch in Ost-
deutschland vorAugen geführt wurde. Büchcr nam
haticr Autorcn sind demzulblge in chinesischen
Buchhandlungen immer schwerer zu finden. Der
Marktverlangt nach Trivialliteratur, und auch seriö-
se Verlage versuchen, an der Grenze Alstands, arr-
Geschäft nitzunaschel. Das größte Geschdt abel
machen heute grolSteils obskure Verlage mit den
eindeutigen Bestsellern: Billigdrucke mit Horosko"
pen, Prophezeiungen. Orakeln ü.ä. machen Herstel
ler und Händler reich. Billig sind allerdings nur
Papier und Druck. die Preise l iegen erheblich höher
als die Ladenpreise bei qualitätvollen Produkten.
Dennoch reißtman sich diese Bücher auch noch im
cntltmtcstcn Dod aLLs den Hainden. Die divc$en
"Bücher der Wardlung", wie das "Zhou Yi", nrit
schwerstverständlichem, orakelhaftem Inhalt erzie-
lcn Traumauflagen, vor allem wenn sie versuchcn,
die ursprünglichen Vorhersagen mit dem heutigen
Lcbcn zLL vertnüplen.

So sollte es eigentlich nicht wunder nehmen, wenn
man in diesern China zu Ausgang des 20. Jahrhun-
dcrts auf einen "Bestseller-Autor" stöljt, del vol
über 400 Jahren in Europa lebte und wirkte Nostra
damus. Das mag wohl an derglobal zuvelzeichnen-
den "Jahrhundeftwende"-, aber auch "Weltunter-
gangs"-Stimmung liegen, die auch China nicht ver
schont. Obwohl gerade Nostradarnus, wenn man
den "Entschlüsslem" und "Dechilliierem" des be
rühmten Franzosen trauen dllrf , dcr Menschheit zwau
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Ditlg Hao: Der Htrai-Flul3 terwundelt sit:h in
einell Schatz desUdterlandes ( 1951) (ttus; Chine-
sisches Kunststhafte , Berlitl I951)
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Huai (Liu 7,hottgping)
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noch ein Elend vorausgesagt hat, wolacb dieKriege
des 20. Jahrhunderts Sandkastenspiele gewesen sjnd,
dieses Elend aber hat er auf viele weitere Jahrhun-
der re .  ja .  Jahr tausende vene i l t  \  o rau \Fe\ !g l .

Bei dem beklagenswefien Niveau von Ubersetzun
gen ins Chinesische (teilweise aber auch umge-
kehft), wo es das Unverständnis zuwege bringt, auch
die klarstenAussagen ihrer inneren Logik zu berau-
ben, kann man sich lebhaft vorstellen, was aus den
nebulosen beinahe I 0 000 Merzeilern des Nostrada-
mus bei der Ubertragung ins Chhesische werden
mußte. Aber, was soll 's, schließlich behaupten ja
auch europäische Autoren, oflenbar ohne schamrot
zu werden (dazu istdas Geschäft mit derAngst wohl
doch zu einträglich), Nostradamus habe 1ü dicsc
Jahrhundefi 4 groJie Kdege vorausgesagt. Drei hät
ten rail schon hinter uns. Welcher war der dritte,
fiagt man sich und ertjihrt: es war dcrVietnamkrieg.
Wo bleibt dattl, beispielsweise, der Koreakieg?
fiagt man sich weiter, ohne sich um all die anderen
"Geplänkel" und Kleinigkeiten, wie etwa den Golf-
krieg, zu kümmem. Gerade diesen Golttrieg aber
habe Nostradanus schon vorhergesagt, liest man
weiter. Auch unsel Autor-Lu Yonglian teilt das im
Januar 1992 seinen Lesern mit. Ein andcrcr ALrlor.
auf den wir weitel unten noch zu sprechen kommen,
behauptet - sicher irn Windschatten europäischer
Voneiter - Noshadanus habe dasAufteten Pasteurs
im 19. Jahrhundert vorhergesagt, namentlich.

Dieser Beitrag hat es sich natürlich nicht zurAufga-
be gemacht, Orakel älteren oderneLLercn DatlLms auf
ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt zu untenuchen.
Nein, er soll ein Bild dessen wiedergeben, worauf
man heutzutage in China allerorten stoßen kann. und
zwar nicht nur beirn "eintächen Volk", sondern
ebenso bei nicht wenigen intellektuellen Gesprächs-
partnen bzw. in sedösen Zeitschiften: Seelenwan-
derung, Hellsehen, Vorzeichen (meist böse), Okkul
tismus. Wunderheilungen.

In dicscm Zusammcnhang ein kleines persönliches
Ellebnis: In Tientsin kam ich gerade dazu, wie ein
rccht bekannter Mann, dessen Namen aber nichts
zul Sache tut, von einem Mönch des Leshan, (Berg
mit buddhistischen Heiligtümem in Sichuar), mit-
re l "  Q igong behande l r  wurde.  und zuar  an  e iner

Krankheit, gegen die die medizinischeWissenschafi
offenbar nichts auszurichten ir der Lage ist. Ich
wünschediesem sympathischenKranken,derinder
Vergangenheitdurch seine große Willen skraft schon
zweimal den Vormarsch seines Leidens stoppen
konnte, auch für diesmal gcnug Kraft und, nattirlich
auch, Glauben. Da mir meine empfindlichen Augen
jedesmal in China Schwiedgkeiten bereiten und es
gerade wieder besonders arg war, kam auch ich in
den Genuß einer Behandlung. Der Mönch, ein dik-
kleibiger Mann, sollte sogar eine Kapazität auf die
sem Gebiet sein. Er fragte mich, welche Landschaft
um Wien mir besonders gefiele, woher er also das
"Qi" für mich holen solle. Da ich mir dachte: wenn
schon, dann doch wohl eher eine Landschaft, in der
e l sich auskennt urrd meinte, der Leshan sei doch
seh schön. Was gcschah? In der Hand ein scharfes
Skalpel1, stleckte er seinen Arm aus und rjef mit
sonorer Stimme den Leshan an, wobei ich wegen
seines starken Dialekts nicht alles verstand. Dann
riß cr dic Lidcr meines linken Auges auseilander
und schraffierte nit dem Skalpell Linien vor dem
Auge, in rasender Geschwindigkeit mit maximäl
einem Zentimeter Abstand vom Auge. Das wiedcr-
holte er auf der rechten Seite, nicht ohne vorher
einennoch heiligeren Berg, den Emeishan (Sichuan)
aügerulenzu haben. Eines dcrAugen, ich weilSnicht
mehr welches, sollte danach kühl. das andere eher
warm sein. Daraufkonnte ich nur eine enttäuschen-
de Antwort gcbcn. Aber eines gab ich gcrn zu: daJ3
jch mich nach der Behandlung wohler fühlte, denr
die Anspannung und der Schrcck hatten mirTränen-
flüssigkeit in die trockenen, glühenden Augen ge
prel3t. Das schaftie Linderung.

"Glaubst du an Qigong?" fragte mich der 18-jährige
Sohn von Freunden in Peking. Sein Onlel, Kem-
physiker, einer der Väter der Atombombe, die in

Qinghai gezündet wordel war, hat sich von dieser
Arbeit zurückgezogen und widmet sich nun der
Erforschung des Qigong, ein Wechsel. der mich
umso mehr freute, als ich im Kreise dieser beiden
Familien das chinesische Neujahr feierte und mir
der neue Arbeitsbereich als Gesprächsthema lieber
war. Der hochkarätige Wissenschaftler arbeitet nun
mit den bekanntesten Qigong-Meisten des Landes
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zusannen. Sicher wird man einige Phänontcne mit
der Zeit erklären können, genauso wie es heute bei
der im Westen noch vor zwanzig Jahren von den
Medizincm verlachten odel heliig attackicficnAku-
punktur der Fall ist. Es gibt nicht wenige Ansätze
dazu.

Posilive Ansätze fitdet man seit allerkürzester Zeit
fünf Minuten vor' 12? auch im Bereich des

Umweltschutzes. Sogirr im Fernsehen. Freiliclt, cnt-
sprechende Regierungsstelien gibt es schon seit l:in-
gerem. aber ganz thlsch dlirlle der Eindruck nicht
sein. daß diesc sich zu sehr nit Reisen und Besich-
Ligungen im In-. aber noch lieber im Ausland bcfas-
sen. Die Tochter einer Freundin in Peki g, die sich
im Rahmen ihres Gcologie-Studiums auf den Um-
weltschutz spezialisie hatte, findet in China kcine
entsprechende Anstellung; und wenn auch, meiltt sie
lesigniert, sie hätte ja ohnehin keilrerlei Macht-
befugnis und Einflußmöglichkcit. So warret sie wie
viele andere auf das Ergebnis ihrer GRE Prüfung.
was die Zulassung zrL einer ame kanischcn Univel -
sität bedeütet. Plakate tiir diese Plüfui]g hängen
übera11 im Geiünde derPeking-Universität und nLLten
auf den ersten Blick wie die Reklarne einer Pop
Gruppe an, sicher werden Diskussionen darüber
ebenso heiJl $,ie über Pop Konzerte gefüh . Hat
nan diesen Sprung über den Ozean einmal ge-
schaftl. konmt man schwerlich wieder zurrr Arbci-
len nach China zurück. Celade aul naturwissen
schaltlichem Gebiet, wo das chinesische Niveau
nieht schlccht ist, wird eir't guter Teil des Nachwu-
ches für das Ausland ausgebildet. Dabei rvürde man
dringeld Fach]eute blauchen. nicht zuletzt aul dcm
Gebiet cles Umwellschutzes.

Auch Scluifisteller, r'or allcm die jünreren. begin-
nen sich besoryt nlit delr Problcrnen der Umwclt zu
befässen. Empörung und TrarLcr helTscltt da bel
daß dic berühnten Yangtse(Changjiang)-Schluch
ten mit Staustufen vetbaut werden und alle Proteste
sowie Wamungen vor nachteiligen Folgen von den
Verantwortlicherl in dcn Wind geschlagen wurden:
"Nicht llur dal] die von ahers her besungenen Natur-
schönheiten verlorcngehen, sind die Foigen tür den
Unterlauldes Changjiang noch garnicht abzusehcn.

Aber bei über einer Milliarde Menschen findet man
leicht auch Naturrvissenschafiler und Techniker. die
jedes Projekt vefieidigen. wenn man es von ihnen
verlangt."5 lm Fernschen. \\"o es tatsächlioch zahl-
reiche Statements lür das Proiekt gab, habe ich
jedenfalls nichr eine warnende Stimmc gehöfi.

Als ich einem jungen Schrifisteller. del viel über
Umweltprobleme veröfi'cntlicht hat. sagte. daß cs
emstzunehaende Fachleute in Europa gibt, dic der
Menschheit noch 1000 Jahre gebcn, meinte er. das
seien Optirnisten. "Ja. bist du der Ansicht, u'ir
sollteD am besten gleich kollektiven Selbstnord
begehen'l Warum sehreiLrst du dann iiberhaupt?"
fiagte ich ihn. Darauf meinte er, daß er wohl eineAfi
Sisyphus sei.

Sicher haber sich vielc gerade in der Katastrophen-
situation des vorigen Jahres und der nachfoigendcn
Wiedelaufbauphase so wie er gclühlt. Die Zahl der
Behoffenen schwankt in verschiedcnen Berichten
zwischcrl220 und 320 Mill ionen. *as keine Diskre-
p i lnT  \e ln  ml t l J .  d r  Venschcn ja  i r r  re |sch icc lcnenr
Maße von dcr Katastr-ophe bclroflen rvaren. Sehl
bctroffen waren auch die Autorcn der vielen aus
führlichen Berichte und Reportagen aus deren
Fülle hier zwei herausgeg ft'en worden sind denn
selbsl dann. rvenn sie sich im allgemeinen auf clem
Boden votrTatsachen bewegen, können sie in ihlen
Schrecken am Wahrsager nicht vorbeigehen. So
beschrcibt Lu Yongjian seinen Besuch in cler vom
Unwetter am stär'kstell heimgesuchten Stadl Lin'an.
Provinz Anhui:
'Am 5. August l99l hatte dclRegen aufgehört, und
inmitten der Freudc dariiber und dcr Musik u'iedel
crötlneter Kasctten-Ceschäl'te sa13 ein "sual]Ling
xiansheng" (del Wahsager trägt noch immer das
rcspektvolle 'Her" als Teil seiler Berul,sbezeich
nung. d.U.) Mitte Fünfzig. Der Autor erlaubte sich.
ciner Laune folgcnd. sein Sclicksal zu erfiagen. Der
Wahrsager schätzte mich kurz ab. schaute sich meine
Hände an und dann nochnals mein Gesicht, sagte mir
beruflichen Auf'stieg voLaus. eine erwas späte Ehe-
schlicl3ung, gegenrvärtig sei ich ehcl knapp bei Kassc
usw. Dann fragte ich ihn unvcrmittelrt 'Sage bitte.
wann die grolSe Flut i ADhui zurückgehen wird?'
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Der Wahrs ager riß dieAugen auf, sah mich erschrok-
ken an und brachte kein Wort hervor"
Na und? istman versucht zu fiagen. Istdas etwancu
in dem Metier? Der Autor bruchte jedenfalls zu der
Episode auch selbst kein Wort melx heraus und
wechselte erschrocken das Thema.

Er teilt uns folgende Schreckensbilanz mit, die, wie
cr zu Rccht mcint, cin günstigcs Licht auf die dezei
tig Regierenden wirft:
In China durch Katastrophen umgekommen:
im Jalrl 1920 500 000 Menschen

l92t  50 000
lq2 l  100 000
1924 100 000
r925 578 000
tD1 17 100
I  928-  |  930 l0  V io
tq l  I  l , -  Mio
193t  7)  900
1933 28 200
tq l4  41 800
1935

wasscrkatasff ophe vorhergesehen'1" fragt der chine-
sische Autor und fährt fort:

"Der59jährigeTaoShouzhengistein solcher'Hell-
seher'."

Er hatte in den 50er Jahren das Metcrcologische
Instirut in Peking absolviert, sich dann lange Jahre
zu Wetterbeobachtunger im Weiten Norden Chinas
aufgehalten, wobei er sehr gezielt Material aus der
Volksüberlielerung sammelte. Seit 1978 warer dann
an der Pädagogischen Hochschule Shandong tätig,
wo man ihm nehrArbeitsmöglicbleiten, nach eini
gen Jahren endlich auch einen Cornputer, bot. Da
hatte er allerdings mit seinen Forschungsergebnis-
sen bcrcits intcrnational auf sich aufmcrksirm ge-
machr. Erfolgreich hatte er das überlieferte Materi-
al, Erlährungen aus Jahrhunderten, sowie Auswer-
tringen seiler eigenen iahrelangen Beobachtungen
kombiniert. Anerkennungen für ihn kamen von der
Canbridgc-Universität und ausAmerika. l990hat-
ten scinc Vorhersagen schon geholfen, das Hoch-
wasser in Shandong zeitgerecht unter Kontrolle zu
bekommen. Daraufhin wurde er als Fachmann att
das Pekinger Ministerium für Land- und Forstwirt-
schaft belul'en. Art'ang Mai 1991 sagtc cr ftu das
Einzugsgebiet des Changjiarg und Huaihe größere
Regenlälle voraus. Er gab einen schriftlichen Be-
richt an die Staatliche Hochwasserschutzzentrale.
dcr aber unbeachtet auf dem Tisch eines Beamten
liegenblieb. Kommentar des Leitendcn IngcnicrLrs
der Zenlale: "Jedes Jahr gibt es Prognosen und
immcr sind dann ein. zwei Leute von'wunderbarer
Voraussicht'." Dcr chincsische Autor lä131 sich auf
kcine Kritik ein und fügt nur resigniert hinzu: "Tao
Shouzbeng konnte noch nicht crrcichen, daJJ die
Mehrheit derVerläßlichkeit seiner Vorhcrsagen Glau-
ben schenkt."

Natürlich - die Regenfälle hätte niemand stoppen
können. Abel, so fragt sich der unbeeinfluiJte Leser
dieser Ceschichte, hätte lnan nicht auf jeden Fall
liühcr mit dem Ausbaggem beginnen köruten, mit
dem Bet'estigen von Dämmen? Die "hydraulische
Gesellschafi" China verftigt über ausleichend Er
fahrung darüber, wie sich eine Miljachtung derNot-
wendigkeiten der Wasse[egulierung rächt.

3 Mio
1936 1,10 000
l99 l 2  295 (b ls  L8.91)  "

Das heißt, die Menschenopl'erkonnten in vergange
rren Jahr itn Vcrgieich zumAusmal3 der Katastrophe
niedrig gehalten werden. Zusätzlich vergleicht der
Autor mit der Hochu'asserkatastrophe, die im April
1991 Bangladesh hcingesucht hatte unci bei der 200
000 Opfer zu beklagen waren.

Aber der materielle Schaden war gewaltig. Viel
leicht hätte cr doch um einiges be€renzt werden
können, wenn... wenn der Prophet im eiggneo
Vaterland mehr gelten wüIde. Es gab nümlich zu-
mindest einen emstzunehmenden Wamer, dcr hier
nicht unterschlagen werden soll:

Zu Jaluesbeginn hatten noch Wetterspezialisten des
Ministeriums für Wasserwirtschaft rurd der Akade
mie derWissenschafien nach einer 5-tügigen Konfe-
renzvemeldet, daß es 1991 keine Regenfälle grölle-
ren AusmaJje s gebcn würde.
"Hatte jemand diese seit l0 Jahren sahwerste Hoch
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Niemand nöchtc cin "Zhuge Liang im Nachhinein"
sein, sagt der Autor. Zhuge Liang war der kluge
Kanzler des Staates Shu während der Zeit der Dlei
Reiche, dessen Ruhm sich nun bald zwei Jahrtau-
sende gchalten hat. Viele chincsische Meteorologcn
verweisen, mit Rccht, darauf. daß dic Regenfälle inr
Changjiang- und Huaihe-Cebiet heuer besonder.s
früh eingesetzt hätten, während der ilr diesen Fällen
rettende Tailun ausblieb bzw. sehr verspätet kam.

Rcportage-Autor Lu Yongjian schließt mitden Wor
ten: "Chirra wurde in den letzten 2000 Jahren lt.
Aulzeichnungen in den historischcn Schriften übcr
1000 Mal  von re la t i v  g roßen Hochuasser
katastrophenheimgesucht. DcrKatasrroplte von 199 I
gebührt zweifellos eine Seite in dicsen Geschichts-
büchem.
Falls es wiedel zu einer Hochwasserkatasföphe
diesenAusmaßes käme. gäbe es dann wohl zu unse
rem Glück einen Propheten, der sie vorhersagen
könnte?"

Damit gibt Lu das Wo an den nächsten Autor6,
desselr Beitag interessant und aufschlußreich ge
nug crscheint. um ihn in den wesentlicheo Passagen
wiederzugeben. Nachdem er. miteinern etwas merk-
würdigen Einsticg. die welt$,eitcn Katasff ophen vorn
Januar bis zum Sommer l99l aufgezählt hat. schil
dert er auslülxlich den Hergang der großen chinesi-
schen Katastrophc des Sonmcrs 1991, dic denr
Westell, wegen zahlreichereigener, grolSerundklei-
ncrer, Probleme wohl nicht so recht ins Bewußtsein
gedrungen ist. Wolll noch nicht einmal denen, die
sich, rnehr oder weniger, ausschließlich mit China
beschdtigcn. Denlr selbst wenlr man jahrzehntelang
mit diesem Laod veftraut ist. erschrickt man beim
Lesen vonZahlen imme wieder ob der Grö13e Chinas
und seiner Bevölkerungszahl. Probleme, die andere
Länder auch haben können. wcrden hier immerzn
potentielt.

Als Titel seines Beitrags wältlt der Autor Li eiall
einen Satz aus deq in dcn dreißigel Jahren entstan-
dcncn. .  h rne . i . .hen \ r t io r r . r l -H)  n r re .
"Laßt uns aus unsetm Fleisch und Blur
unsre ncue Große Mauer emichtenl"

und bcginnt danl-l im Text:

NostradanlLs. Ein fiernder Name. Im Lexikon liest
n1mr. dall er ein berühmter fianzösischel Wcissager
des 16. Jirhlhunderts war. Es heiJ3t, er habe richtig
den Aufstiec utrd Fal] der Nazipartci vorhergesagt,
ebenso wie den atomarcn Übefall auf Japan, die
Landung des Apollo-Raumschiffes auf dem Moncl
usw. Ereignisse. die 400 Jahre nach seinem Tod
stattlinden sollten. hieh cr eins ums andere in seinen
1558 veröff'entlichten "Centuden", einem langen
Gedicht in Vierzeilem. fest. Die 72. Prophezeiun-q in
Centuie X lautet: Die Menschheit ivird gegen Ende
dcr 90er Jalxe dcs 20. Jahrhunderts grauenhat'te
Katashophen erleiden:

"Im 7. Monat von 1999
wird vom Himmel ein grol3er König
clcs Schleckens
konmen. . . '

1991. 11.1.: Yokoharna. Japan. Unter den Gebeter]
von Verwar]dtcn und Freundcn stafiet der 4ojührige
Mr. Niwa seincn Heißluftballon. DieserAbenteur.er,
seines Zeichens Ingenieur, glaubt test daran. daß es
ihm dicsmal gelingen werde, den Pazifik zu über-
fliegen. Dies ist seirl zweiter Velsuch. Sechs Stun
den später erhält die japanische Küstenwache No-
trufsiglale. Da ist Niwa schon aul geheirnnisvolle
Weisc im Korb des Ballols verstolben.

17. l. Null Uhr; Der Sprecher des WeilSen Hauses
Fitzwater verkündet den Beginn des "Sturmes aul
die Wüste". Zur gleichen Zeit erschüttet Kanonen-
donner das TarLsende Kilomcter entfente Bagdad.
Aus dem Oval Office wird einc Ferosehansprache
Pr'äsident Bushs ausgestrahlt, wobei das schreckli-
che Wort "zerschmettcm" fä111.

23.1. Cholela in Peru. Innerhalb eir'tcr Woche rafli
die Seuche, die dicses Land 100 Jal e lang ver-
schont hattc, 60 Menschenleben dahin, 5500 Men-
schen sind inliziert. Entsetzt beobachten UNO Bc-
amte, wie sich die Seuche täglich ausbrcitet, bald
gibt es 120 Tote urld 25 000 Infizicrle

Fast zur gleichen Zeir komnrt fblgende Meidung aus
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der S owj etunior: Die Satellitenstation Nr.? ist plötz-
lich außer Kontrolle geraten, verliert an Höhe und
wild etwa 120 km übcrder Erdoberfläche explodie-
ren, die Tejle werden mit 25 000 kmAl zur Erde
niedefasen. Scheckens Schlagzeile des lianzösi
schen "Figaro": "Nehmt euch in acht vor dem ent-
gleisten Satell i tenl"

10.2. Belgische Astronomen haben entdeckt, daJl am
1,3 Mrd. englische Meilen von der Sonne entfernten
Hal1ey-Gestirn eine merkwürdige Explosion statt-
gefundenhat,wobeileuchtendeStaubwoikenbis zu
180.000 Meilen weit geschleudcrt wurden. Die Chi-
nesen sehen es als böses Omen an, als derKomet am
Himmel über China erscheint. Dies war eine Explo
sion, die sich außerhalb des Blickfeldes des Men-
schcn vollzogen hat und über deren Ursache und
Wir-kung die Wissenschat'ticr nLLr rätseln können.
Aus cler "Europa Stemwarte" wird verlautbart: "Es
ist nicht leicht, eine Erkiärung für diesen Explosion-
svorgang zu finden."

Mlirz: In Columbier, Equador, Guatemala, sowie in
Brasil ien, Chile. Mexiko und Venezuela wütct die
Cholera. In Peru gibt cs schon über 1000 Tote und
150 000 lnfizierte.

4.4.: Starkes Erdbeben im Nordwesten von Peru

19. 21.4.: Plötzlicher Schnee-Einbruch in Grof3bri-
tannien, der Sowjetunion und der Tschechoslowa
kei. In Leningrad enreicht dcr Schnee eine Höhe bis
zu 10 Metern.

22. 2,1.4.: Erdbeben in der Stürke von 6-7,5 (Rich-
ter-Skala) erschüttern nacheinander Panama und
Costa Ricd.

29.4.: Im sowjetischen Crusinien lallen mehrere
hundeft Menschcn cincm hctiigen Erdbeben zum
Opl'cr Dieser April ist besonders unheilvoll, noch
arn letzten Tag des Monats rast ein Taifun von
aul3ergewöhnlichcr Stärke übel Bangladesh. 10
Mill ionen Menschen werden obdachlos,200 000
komnen uü1....

Ab 28.5.:Hitzewellen bis zu 53 Grad Celsius ver-
sengen Pakistan, mehr als 300 Menschen sterben.

3.6.: Ausbruch des japanischen Vulkans Unzen. In
Sekundenschnelle verbrennen 38 Menschcn zu
Asche.

9.6.: Der Pinatobu, der über 600 Jahre geschlafen
hatte, begiDnt zu rumoren, der Rauch steigt über 5
km steil auf. Drei Tage später, als Präsidentin Cora
zonAquino gerade anläßlich des 92. Jahrestages der
philippinischen Ulabhängigkeit in der Hauptstadt
e ine  f rupper rpcrcde rbn imrn l .  . l c ig l  e ine  r ie ' ipe
pilzartige Wolke arn Himmel auf. Die almutige
Präsidentin ist wie vom Blitz gerühfi. Das war der
dritteAusbruch des Vulkans an diesemTag. Mehre-
re hundert Mcnschen verlieren das Leben, mehrere
tausend fl ieher weinend. EineWeltuntersangs-Stin-
mung.

10.6.: Zweiter heftiger Ausbruch des japanischen

Unzen. - Im Gegensatz zu diesem Feuermeer herr-,
schen in manchen Gebieten Europas spätherbstliche
Temperaturen. Sie liegen 5-8 Grad unter den Nor-
nalwerlen. Eini-{e Städte müssen weiterhin n]it Fen]
würme ve$orgt werdcn.

22.7.: Hochwasser und Ber€rutsche in Südkorca.

2o .7 . :  Hochur . .e r  u t td  Uhet .c l twetn tnu t reen i t l
Rumänien.

Im sclben Monar veröft'entlicht die WHO in Genf
einen Bericht über die Cholera: Die Zahl clcr Er
krankten auf dem Globus beträgt bereits 303 504
Personen. Allein auf dem afiikanischen Kontincnt
sind zrvischcn dcn 11. und 18.7. 11 287 neue Fälle
vermerkt. Der Vorsitzende der Pananerikanischen
Gesundheitsorganisation PAHO wal ntr "Es istdurch-
aus möglich. dal3 die Cholera zul Seuchc unscres
J ahrhLmderts wird."

5.8.: 87 Cholera Fälle in Südkorea. womit das Land
zum ersten Mal seit l0 Jaluen von der Seuche
heimgesucht wird.
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6.8.r Stafkes Secbcbcn vor der Oslküste von Hon
shu, zugieich starke Flutwelle.

13.8.: Ausbruch des Vulkans Hudsoü ilr Chile, groJie
Mengen vor Gesteinsmassen werden bis zu 20 knr
hochgeschleudert. clas umgebende Land liegt in
nächtlichel Finsternis.

Im flächenmäßig größten Land der Erde. der So-
wjetunion, herrscht seit EndeApril Düne, die insbe
sondcrc 13 Gcbiete in Rußlancl bctriffi. Im Grenz-
gebiet von Stawropol (am Fuße des Kaukasus, d.U.)
wtitet ein Orkan mit Hagelschlag, um die l0 000
Stück Vieh verenden im Hochwasser. Im Juni sucht
ein zweites Erdbeben Grusinierr heim, im Gebiet
von Pcrm bricht ein großer Waldbrand aus, im Fer-
nen Osten herschen nach wie vor hohe Temperatu
ren.

Dem bevölkerungsleichsten Land der Erde, China,
brachten die ersten sechs Monate des Jahres 1991
ebenfalls Naturkataslrophen großcnAusmaßes. Vom
Schaden betroffen waren 530 Millionen mu Ackel-
land ( I mu= l/15 ha) und 320 Mill ionen Menschcn.?
Was ist eigentlich mit diesem vom Menschen be
wolmten Gesdm geschehcn?
Sind für die Menschheit die Voraussagen über unen
trinnbare Katastrophen ir'r bedfohliche Nähe ge-
rückt?

27. Juni, Peking. Es ist schr heiß.
Tian Jiyur hält sich sehr auftecht und sein Profil
zeigt, wie autmcrksam er den Ausführungen des
Beamten an der Landkarte folgt. Er sieht bcdfückt
aus. Dies ist die 2. Plcnartagung der Staatlichel
Hochwasserschutzzentrale Chinas. Die viel Unter
suchungskommissior]en von den Gcbieten der FIüs-
se Huanghe, Huaihe, Haihe und Changjiang (Yangt-
se-kiang) erstatten gerade ihrc Berichte. Die Hoch-
wassersitualion ist äußerst bedrohlich, Entwicklun
gen sind noch nicht vorherzusagcn. Tian Jiyun hat
bereits die Bodenstation des Femerkundungssatelli-
ten angewiesen, rund um clie Uhr aufdem Posten zu
sein und Daten zu liefem. Auf den im MalSstab
1:500 000 verKeincrten Farbtafeln sieht man, wie
das Grün um die Flüsse Huaihe und Changjiang

täglich duntler wird und sich ausbreitet. Dieses
GIün aber bedeutct Hochwasser. Als höchster Chef
der Staatlichen Hochwassenchutzzentrale arbeitet
erTag und Nacht, ohne an Schlnf und Essen denken
zu können. Es scheint, als hättan sich die Katastro-
phen zwischen den zusammengezogenen Augen-
brauen dieses chinesischen Vizepremiers eingegra
ben.

Im vorigen Winterund in diesem Frühiahr herrschte
grol3e Dürre in Guangxi. 9700 Flußläufe und Bäche
versiegten, für 2,6 Millionen Menscl]en und 1,6
Millionen Stück Vieh bestand akute Trinkwasser-
not. Am 6.5. Frosteinbruch im Süden der (Autono-
men Region) Ningxia, die Bodcnkrustc gefror 5cm
tief; einige 100 000 Merschen und 700 000 mu
Ackerland waren davon betrolfen. Ende Mai setzten
orkanafiige Sttime und Hagelschlag in Sichuan ein,
in deren Folge es zu Murenbildung undErdrutschen
kam. 16,7 Mill ionen Menschen waren voo del Kata-
skophe betolfen. 600 000 Stück Vieh kamen um.
Im Juni folgte die große Düre in der Provinz Shaanxi
ine inemAu.mr l l \on  10 ,2  M i i l i onen mu Acker ' land .
Vom |  |  .  -  20 .6 .  u  u rde  d ie  Pror  inu  J ran ! .u  von e 'ner
Orkanserie heimgcsucht, dasWasser des (Sees) Tai-
hu3 stieg auf I lrr über die Gcfahrcngr-cnzc. 50
Millionen mu Bauernland \\'urden übertlutet in
Changzhou stüüten 7200 Häuser ein, 1500 Bctiebc
betändcn sich im Wasser. In Wuxi gingen 15 000
Betriebc in der Wasselwüste unter. Der Gouven]eur
von Jiangsu. Chen Huanyou, sah sich gez$ungen,
an den Bürgeureister von Shanghai, Huang Ju,
folgenden Hilt'cruf zu kabeln:

Die Hochwassersituation in der Provinz
Jiangsu im Gebiet des Taihu ist äußerst enst.
Am 17. betrug der durchsclmittlicl't. Wasser-
stand des Sees bereits 4.03 nl. Er erhöht sich
in beängstigcndem Tempo um weitere 10
cm pro Tag. Der Wasserstand des Dianmao-
Flusses von Suzhou hat 4 m elaeicht. In den
Kreisen Wuxian. Wujiang und Kunshan sind
gloße Flächen Ackerlands überflutet, Betlie-
be und Wohnbezirke sind itrr Wasser ver-
sunken. Wir crsuchen dringend, vorausge
setzt, d;rl3 dadurch die Sichelheit des Qings-
ong-Gebietes von Shanghai nicht bedroht
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wird, die Westschleuse des Dianpu Flusses
und die Schleuse des Yunzao Baches zu
ö1lnen.

DasTclegramm wurde frühmorgens um2 Uhr abge-
schickt und am selben Tag wurden um 15 Uhr die
Hochwasser-Ablußtore beider Schleusen geöfTnet.
Abel der Wasserstand des Taihu ging nicht zuück.

Nun hing für'Tian Jiyun allcs an einem seidenen
Faden. Normalerweise führt der Changjiang haupt
sächlich im Juli undAugust Hochwasser. von altcrs
her eine gefährliche Zeit, in der sich die Lage vorl
einen Momcnt zum anden hundertläch veründem
kann. Eine einzige Unachlsamkeit. ejne einzige un
dichte Stelle bei den Flußdarmncn. ein Nachlassen
bei der Anleitung durch Lob und Tadel und liir
Millionen bedeutet das Not und Elend und endlose
Reue. Auf dicsem verantwofi ungsvollen Posten mulJ
man sich, fast nehr als um den Wasserstand, um dic
Menschen und ihre Emptindungen Sorgen machell.
lm lnlercsse des Canzerl komml man nicht umhin,
Teile zu opfem. Diesc Menschen Iaufen dann Gc
lähr', Haus und Hof zu vellicren!

An VonnitLäg dcs 25. Juni erkundigt sich Tian Jiyun
teletbnisch naclr dcr Hoch$'assersituation in dcr
ProvinzJiangsu. Chen Huanyou beland sich in höch-
stcn Nöten. Das Einzugsgcbiet des Taihu hatte seil
Beginn dcr Refbnn- und Otlnungspolitik als einer
der sich am schnellsten entwickehden Landesteile
inmer mehr an Wichtigkeit gewonnen. Tiar't Jiyun,
der selbst übel große Efahrung der Arbeit an der
Basis vedügt. konnte sich natürlich die Gcmütsver-
tassung dieses Gouverneurs sehr gut vorstellen.
Tian Jiyun bat Chen Huanyou. derBevölkerung und
der Armee in Jiangsu Respekt und Achtung seitens
des Ministerrates auszuddicken und teilte ihm mit.
daß er bereits Anweisutrg gegeben habe, die Taipu
Schleusentore zu ö1Inen. Dies bedeutcte ein Opfer,
das Shanghai und die Provinz Zhejiang zu erbringen
hatten, und wurcle den Menschen in Jiangsu viel
leicht zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewußt. Aber
gerade in dieser Zeit waren im Gebiet von Jiaxing
rproßes Gcb ie t  süd l iLh  des  f r ihu .  d .Ü. '1  be le i r '  2 .5
Millionen mu Frühreisfelder verloren, und der über
die Ufer getretene Taihu verschlitnmelte in jeder

Hinsichtdie Lage. Andererseits lief man Gefahr, daß
es später, wenn dieRegenfälle ausblieben, zu Dürre-
katastrophen kommen würde, wär'erl die zur Bewäs
scrung angalegtgn Deiche und Dämme erst einmal
zerstöfi.

Das Metereologische Zentralinstitut arbeitete nach
Erhalt derAnwcisung Tian Jiyuls auf Hochtouren,
um die Wctterentwicklung und besonders die Rc
genlällc im Taihu-Gebiet vorherzusagen. Mit ge-
spannter Aufinerksamleit saßen die Spezialisten
vor den GroJ3computem, die schnellstcns alle von
den Wettersatelliten gelielefte Daten verarbeiteten.
Dcnnoch kant Tian Jiyun das Warten schier endlos
vor: 1000 Meilen entfemt befanden sich Millionen
Menschen in unmittclbarer Gef ahr. Schließlich kam
die Prognose: in den nächsten Tagen keine Nieder-
schläge, dalür orkanartige Regenfälle in der crsten
Juli-Hälfte. Tian Jiyun la1jte demzufolge den Enr
schlul3, in cler verblebenden Spanne keine Zeit zu
r  e r l ie re r r  un . l  d . rs  Hnthuarscrabzu lc i ren .

Klrtastrophensituationen crweisen sich oft als Prüf'
stein iür Verstand u11d moralische Qualitäten der
betrotlenen Menschen. FülTian Jiyun gab es keinen
Ausweg aus dem Dilemma, er durfte nicht f'alsch
entscheidcn. Und wenn er dann cntschieden hätte,
mliljte er seine Entscheidung mit aller Konsequenz
durchsetzcn. Die kleinste Schwäche und Nachläs,
sigkeit könnte eine Kette von Katastrophen nach
sich ziehen.

Tian Jivun skizzierte etwas aufein Blatt Papier, hob
den Kopf und stützte die Hämle auf den Tisch. Mit
der fü ihn typischen Ruhe urd Ausgeglichenheit
sagte der chinesische Vizeprenicr:
'  In  d ieser  Hochu. rs .e r : i ru r t io l  i . l  c r  l tnumgäng-
lich. Befehlen zu gehorchen und Anordnungen zu
belblgen, um die konsequente Durchfühung der
Maßnahmen zu sichem. Wir als Kommunistische
Partei müssen alrflange Sicht Woli und Nutzen des
Volkes im Auge behalten ... Es ist absolut ausge-
schlossen, daß jeder nach seinem Belieben handeln
kann, dem anderen dieVerantwofiung zuschiebtuod
sich selbstvorAufgaben drückt. Weres wagt, sich so
zu verhalten, befindet sich in Widerspruch zur Parlei-
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disziplin und den Staatsgesetzen und wird mit ent-
sprechenden Untersuchungen und Verfahren rech-
nen müssen."

Tian Jiyun sagte das nit kaum erhobener Stimme.
Aber die Beamten spürten hinter dem ruhigenAuße-
ren des obersten Chef.s die zweifellos vorhandene
starke Kraft. Dieser Eildruck verfestigte sich in der
Nacht des 29.Juni während der landesweiten Tele-
fonkonferenz zur I{ochwasserbekämpfung.

Ab dem 29.Juni gingen im Gebiet des Changjiang
und Huaihe wieder besondels heftigc Regengüsse
nieder, aus den betrofTenen Gebieten verschiedenet
Provinzen jagte eine Katastrophenmeldung die an-
dere:

Hubei: 67 Landkrcise und Städte schwer betroflen,
17 Kreisstädte vom Wasser eingeschiossen. 31
Millionen mu Ackerland überfluiet, 5,5 Mio. mu
rcttungslos verloren. 107 Straßen. 1800 Brücken
zerstört, Wasser in 1500 Schulen, 170 000 H äuser im
Wasser versunkcn. 26 Millionen Menschen sind von
dcr Katastrophe betroffen.

Anhui: 38 Landkrcisc und S|ädte übedlutet, ebenso
Teile clel Plovinzhauptstadt Hefei. ,14 Millioncn
Menschen betroft'en, 10 776 Stück Vieh urngekom-
men. 967 000 Häuser zerstört.

Guizhou: 56 Landkreise und Städte von der Kata-
strophe heimgesucht.6 Mill ionen mu Ackerland
unter Wasser, 20 Millionen Menschcn befo11en,
13 000 Häuser zerstöfi und 30 000 überflutet.

Jiangsu wurde zu dieser Zeit geradc von schlimmen
Gewitterstürmen heimgesucht. 70 Millionen mu
Ackerland überflutet, l0 Millionen mu unrettbar
verloren.

Am 4. Juli erging folgender Befehl Tian Jiyuns:
Sprengung der Dämme des Rote-Flagge-Kanals,
dermitdem Huangpu verbundenist, umden schnel
len Hochwasserabfluß vom Taihu zu gewährlejsten.

5.7.: Weiterer Befehl Tian Jiyuns: Die Schleusen

von Suzhou sind zu öffnen, das Ausbaggem der
Kanalläufe zu beschleunigen.
Am Nachmittag desselben Tages, während die gro-
ße Schleuse von Suzhou geöffnet und9 Hochwasse-
rabflußwege weiter ausgebaggefi wurden, befand
sich TianJiyun schonimAuto, um sich von derLage
in Peking am Miyun-Stausee zu unterrichtcn, eine
300km-Fahrt, und eilte dann weiter nach Shanghai.

Am 6. Juli veröffentlichte die "Volkszeitung" eine
Meldung der Nachrichtenagentur Xjnhua über den
Lokalaugerschein Tian Jiyuns in den Ostprovinzen,
mit dem Untertitel: "Die Senkung des Wasserstan-
des des Taihu ist die vorddrglichsteAufgabe". Aus-
iändische Nachichtenagenturen stellten fblgende
Vermutung an; Wcgcn protektionistischer Positio-
nen von Lokalverwaltungen würden das Offnen dcr
Schleusen und Maßnahmen zum Hochwasscrabfluß
des Taihu verhindert. Ausländische Joumalisten
orakelten darüber hinaus: Der mit einer so undank-
barcnAulgabe belasteteTian Jiyun könne von dieser
Reise wohl kaum ruhmreich zurückkchren. Manche
vermuteten sogar, nicht ohne Schadentieude, bezu$-
nehmcnd auf den Besuch voil Pafiei Parteigeneral-
sekretär Jiang Zemin jn Katastrophengebiet: da die
Volksmassen nicht mitzögen, könne diesc Katastro
phc eine Revision des eingeschworenen politischen
Kurses der Pekinger Behörden erzwingcn.
Fakt isthingegen, daß TianJiyun bereits am Iz1. Juni
vedügte, daß in Mengwa,(Kreis Chuxian, in der
Provinz Anhui) Hochwasser zu speichern sci, um
die akute Get'ahr v om Groflel] N orddamm de s Huaile
abzuwenden, zu einer Zeit, als in Mengwa 130 000
mu Weizcn noch auf dem Halm und 126 000 Mer-
schel sich noch in ihren Häusem befanden. Einer
nach andem kammen sie aus ihren Häusem, trugen
Kindel, stützten Alte rlnd verließen in einem langen
Zug binnen kurzer l0 Stunden das zu räumendc
Gebiet. Damit wurde 1ür die Sicherheit des GroISen
Norddammes wefivolle Zeit gewomen. An diesem
Tag erklomm auch Li Pengmit schlammverschmier-
ten Cummistiet-eln den gro13en Chuhe-Damm. Wäh-
rend es wie aus Kannen schüttete, schaute sich der
chinesische Ministerpräsident überail um, tief be-
wegt von der Einsichtsfähigkeit der Bevölkerung.
Diese einlächen Leute vergossen bittere Tränen,
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dennoch verließen sie Haus und Hof. Später dam,
als sie vom Hochwasser eingeschlossen waren und
die Nahrungsmittelversorgung aussetzte, rühtten sie
nichtein Korn Getleide in derl staatlichen Speichem
an, ja, nicht einmal ein Vorwud kam über ihre
Lippen. Der Provinzgouvemeur von Anhui, Fu
Xishou, weinte, a1s er aufeinem Bootdie Notleiden-
den besuchte und ihnen Trost spendete, und er lielJ
die Speicher öffnen. Das Opt-er von Mengwa war es,
das 30 Millionen Menschen Sicherheit gab, die
beiden Kohlebergwerke des Huaihe-Gebiets und die
Tientsin Pukou-EisenbahnJinie (wichtigeNord Süd-
Verbindung, d.Ü.) schützte.

Jetzt, unmittelbarvorSprengung des Dammes, durf-
te man sich kein Nachlassen erlauben. Tian Jiyun,
dem man die Ubermüdung anserh, stieg vom Flug-
zeug direktinsAuto, das ihn zum (West Shangbaier)

Qingpu-Flul3 brachte. Auf einer Länge von 2lkm
wurde der Damm befestigt, über 4000 Armeeange
hörige tanspofüerten gerade 8 0 000 je 200 kg schwe-
re Sandsäcke heran. Das brodelnde, brüllende Hoch-
wasser des Taihu war im Begriff, sich auch durch
diesen neueröffneten Weg den Zugang zum Meer zu
bahnen. Tian Jiyun erklomm den Damm und stand
schweigend, die Hände auf dem Rücken und mit
gerunzelten Augenbrauen.
Zu beiden Seiten des Dammes dehnten sich gren-
zenlose Rei sfelder'. Aüs derFerne errichteten Solda
ten Antennen zur Nachrichtenübermittlung. Tian
Jiyun wandte sich dem Shanghaier Bürgenneister
Huang Ju zu und sagte: "Auf keinen Fall darf man
irgend etwas außer acht lassen. Werul die meist-
geflihrdeten Stellen befestigt sind, kann nach Off
nung des Dammes der Schadcn eher begrenzt wer-
den. "
Huang Ju nickte mit dem Kopf.
"Wie sieht's mit der Evakuierung aus?"
"Man ist gerade dabei, Dörfer und Betriebe zu
evakuieren."
Tian fuhr mit einem Seufzer fort: "Man muß alles
daransetzen, den Schaden für die Bevölkerung so
gering wie möglich zu halten. Sie haben's sehr
schwer."
In dieser Nacht hielt der Vizepremier in Shanghai
eine Krisensitzung ab, aufder er nochmals betonte,

daß man mit höchsterVerantwortlichkeit der Bevöl-
kerung gegenüber zu handeln habe. Tags darauf,
nachdem er im Kleis Wujiang (Provinz Jiangsu,
südlich von Suzhou, d.U.) die Taipu-Hochwasser-
schleuse besichtigthatte, hielt er im Kreis Pingwang
(südlich Taihu Einzugsgebiet) eine Koordinierungs
Sitzung unter Teilnahme von Vefiretern der Provin-
zen Jiangsu und Zhejiang sowie der Stadt Shanghai
ab. Er führte aus, daß laut ursp nglichem Plan die
Deichsprengung nach 9 Tagen vorgesehen war, sie
aber nun um 36 Stunden vorverlegt werde- Alle
Seiten hätten dabei engstens zusammenzuarbeiten
und nicht das Gerjngste zu versäumen.

Am 8. Juli erhielten der Parteisekretär des Kreises

Qingpu tWe" tg renze ron  Shanghr i .  d .Ü. r .  Yane
Ruyun und der Kreishauptmam Li Bingzhang den
Befehl zur S prengung... Diese acht stattlichen Däm-
me waren von den Vätem erbaut worden, 480 000
Landsleute hatten Schweiß und Blut dafür vergos-
sen, die schier endlosen Reis und Gemüsefelder, die
Obstgärten, die Fisch- und Krabbenteiche warendas
Ergebni\ lanejähriger. müheroller {rbcit t ler Leuö
von Qingpu. Yang Ruyuns Augen schwammen jn

Tränen, lange konnte ernichts sagen. Li Bjngzhangs
Herz war wie von Messem zerschnitten, auch er
hätte weinen mögen, abererhatte keineTränen. Am
8.  Ju l i  um lq  t  h r  l5sprengten  ncche inemeinz i6 ren
Befehlswot des Shanghaier Bürgermeisters 2000
kg Sprengstoff, auf 162 m verteilt, in den Haupt-
damm eine 80 m breite Lücke. Die Wassermassen
desTaihu stürzten hemieder wie eine 10 OOOköpfige
Pferdeherde. In weitedührenden Sprengungen bla-
chen innerhalb der folgenden 3 bis 4 Stundcn die
acht großen Dämme zusammen. Das Hochwasser
überflutete die Reisfelder, dieWälder und versclrluck-
te ein Dorfnach dem anderen. Einige Bauem hock
ten am Boden, schlugen mil beiden Händen aufden
Deich und weintentonlos. Die vielen anderen schau-
ten schweigerld, lange zu, wie das Hochwasser ab
lief, Richtung Osten...

Tian Jiyun stellte Yang Ruyun eigens Partei-Gene-
rclsekrerär Jiang vor. der gekommen war. \eine
Anteilnahrne auszudrücken. Angesichts dcr schon
zum Meer gewordenen Reisfelder drückte Jiang
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Bei der Größe C hhas gibt es
keine ideale Karte, die das
Ausmafi der Un\Netterschä-
den des vergangenen Jahres
auch nur annähernd illu-
strieren könnte. Diese Karte
aus The Time s At las oJ C hina
zeigt die Seen besonders klar.
1 Huanghe-Mtintlung
2 Huanghe- klüntlung von
1494-1853
3 Changjiang (Yangtse)
I Taihu
5 Dongti g-hu
6 Huai-he
7 Position ron Shcultou
8 Position t'on Zhuhai
(Karte auf der gegenüber
liegenden Seite)

Pan Yun, Repdrdtur des Dammes des GroJ3en Kanals, Aquarell
1950 (aus: Chinesisches Kunstschaffen, Berlin 1951)

unten: Der Ausschnitt aus einer chinesischen Kdrte zeig,t das
Katastrophenze trum:
1 Shanghai 4 Wujidng 7 Shanghai-Qingpu
2 Suzhou 5 Wuxian 8 Shanghai Songjiang
3 Wuxi 6 Kunshan 9 Hangzhou
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Zemin sehr Iest und lang die schlammversehmierten
Hände des Kreisseketfus und sagte: "Das Volk des
ganzen Landes dankt euch! Die Menschen von

Qingpu haben ein grolJes, schwerwiegendes Opfer
dargebrachtl"
"Das Notwcndige. Selbstverständlich. Das, was
notwendig war."
Yang Ruyun konnte nur diescn Satz sagen, dann
stürztgn ihm dig Tränen aus den Augen.
Der Taihu beruhigte sich allmählich. Aber aufTian
Jiyun wartcten durchaus noch keine Siegesneldun
gen.

Am 8. und 9. Juli stieg derWasserstand im südöstl i-
chen Teil des Dongtingsees" plötzlich gewaltig an.
Vom Provinzparteisekretär von Hunan, Xion g Qing-
quan, gctührt, gingcn 360 000 Menschen auf dic
Dämme. Abel zur selben Zeit waren im Süden
Hunans 665 Büche versiegt, 239 Staubecken ausge-
trocknet. 34 Landkreise und Städte waren von der
Katastrophe betloffen, 270 000 Menschen vonr Trink
wassclmaDgcl.

Am I8. Juli suchte ein Taifun von Stärke 7 Shantou
(Südküste Chinas) heim. 7840 Häuser wurden abge-
deckt, 80 000 beschädigt, ebenso 395 000 mu Bau
ernland und 50 000 mu Obstplantagen.

Am 2,1. Juli wütctc cin Tait'un von Stürke 8 über
Zhuhai, acht Stunden 1ang. Häuser stürzten ein,
Dümme brachen und Schleusen wurden zerstöfi.

Als nächstes laste ejn erbaulungsloser Orkan über
Nordost China und beüohte 130 000 Mcnschcn im
GrolJen Xing'anling (-Gebir-ee). In del Provinz Jil in
bildeten sich im Nu zahllose Cebilgsbäche und
stürzlcn toscnd zu Tal, die Flüsse traten über ihre
Ufer.

Einigc Jahre zuvor, als Tian Jiyun noch auf Iokaler
Ebene arbeitete, hatte er sich ganz gewil3 nicht
eträumt, von den großen westlichen Zcitungen, die
so gern alles bekritteln, zynisch kommentieren und
immer wieder ihre versteckten Feindseligkeiten auf-
brechen zu lassen, hochstilisief zu werden als "der
chinesische Landwirtschaftsspezialist", als "derein-

fl ußreichsteAgrarsprecher Chinas" und dergleichen.
Abercines kann man wohl sagen:Als erinunfrucht-
baren Bergschluchten miterlebte, wie mühsam die
Bauem - eineHandvollErde, eineHandvoll Schweiß
den Mais pflanzten, als er unter Schutzdächem von

Bauersfrauen das bitter-salzige Wasser in den gro
ben irdenen Gefäßen gereicht bekal, als er auf
abgelegenen, schmutzigen Dorfwegen daumenlut-
schcnde, halbnacktc Kinder streicheite, ging durch
seine Hände, seine Lippen auch durch sein Herz ein
Zittem, das ein Leben lang unvergeßlich sein würde.
Jetzt hatte ihn die Gcschichtc in eine gröJiere Welt
gestoßen, ulld er würde nicht zögen], sein gesamtes
Herzblut zu vergiel3en, um damit den Entwuf für
die Perspektiven der chinesischen Landwirtschali
zu skizzieren. Sein ganzes Auftretgn, jede seiner
HaDdlungen drückte aLLs, wie wenig ihm an groJSen
Gesten, an persönlicbem Ruhm iag. Es war inteles-
sant zu beobachten, wie dieser fiühereher unauffül-
lige Politiker imAuf undAb fortwährendcr Unruhen
und Schwier rgke i ten  übera .cher rdc lue i rc  i rnmer
mehr an Sympathien gewann. Das chinesische Volk
hatte die Darbictungcn auf der politischen Bülme
schon über. TianJiyun ging aufseinem neuen Posten
mit einer Ernsthat'tigkeit arr die Arbeit. die an die
Gcwisscnhafiigkeit der Bauem beim Maispflanzen.
an die Sorgfalt der Bauersfrauen bein Umgang mit
dem kostbaren Wasser und an die unbeiübare Hotf
nung der Bauernkinder für die Zukunft erinnert.

Als chinesischer Vizepremier mit Verantwortlich
keit 1ür das Landwirtschafisressort war sich Tian
Jiyun natürlich desseD bcwul3t, dalj da 1,2 Milliar
den Menschen waren, die essen und sich kleiden
wollten. aber nur 16 Milliarden mu Land zur Erhal
tung dieser Menschenleben in ihrcn Grurdfordcrun-
gen zur Vedügung standen, wobei der Anteil an
Ackerland nur 1.5 Mill iarden mu beträgt. Das heißt:
Einem Fünliel der Weltbevölkerung steht nur ein
Dreizehntel landw tschaftlicherNutzfl äche derWell
zur Verfügung. Dazu kommt weiter die Degenerie
rung des Bodens, die rückständige Technik, die oft
falsche Verwendung diescs wenigen Lancles. Und
ein weiterer Bevölkelungszuwachs in jedem Jahr.
KonntesichTianJiyundie geringsteNachlässigkeit
erlauben?
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Am 19.7. flog Tian Jiyun nach Hunan und berief in
Anxiang eine Krisentagüng zur Hochwasserbekäm-
pfung in den beiden Provinzen Hunan und Hubei
ein, wobei er nach wie vor betonte, daß man das
Groj3e im Auge behalten und mit Umsicht handeln
müssgn. Er führte aus: "Das Hochwasser macht
keinen Unterschied zwischen Provinz-odel Kreis
grenzen. Wcnn es zur Katastrophe kommt, sind alle
betfotlen. Deshalb ist Verständnis füreinander,
Kompromißbereitschaft und gegenseiti ge Unterstüt-
u  u t tg  be .onder '  w ich t rg .  L  nd  de .hr lb  mü. :en  u  i r .
alle gemeinsam, das langfristige Wohl des gesamten
Volkes imAuge haben. uns zusammenschlielJen, ein
Herz und seine Seele sei[."

In diesen Woten des chinesischen Vizepremiers
liegt nichts erstaunlich Neues, dennoch bringen sie
eine Art philosophischer Haltung dcr Menschheit
gegenüber Katastrophensituationen zum Ausdruci(.

Wer von Yanhuangsro Söhnen und Enkeln wüßte
nicht von Nüwa, die den Himmel stopfte oder vom
Großen Yu, der das Wasser regulierte'l Chinas tm
gisch heroisches, Himmel und Erde bewegendes
Heldengedicht von der Erschaffung der Welt.

Beim chinesischen Volk, das soviel Leid, soviele
Katastrophen durchlitten hat, ist dieser Geist noch
nicht vergessen, der Willc noch nicht geschwächt.

Hier soll der chinesische Autor einmal unterbrochen
werden. obwohl die folgenden Schilderungel über
den Einsatz Einzelnerund Gruppen, bcsonders auch
dem der Armee, die in dieser Katastrcphenzeit arl
ihre besten Traditionen angeknüpft hat. mit vielen
persönlichen Opfem einschließlkich dem höchsten.
dem eigenen Leben, durchaus be hren. Ebcnso wie
die Opferbereitschaft. Sammelaktionelr, Spenden
derer, die nicht von der Katastrophe betloffenwaren
und die in vielen Einzelbeispielen aulgezählt wer-
den. Kinder gaben ihf Erspartes her, Greise ihen
Notgroschen. Gesangstars stellten ihrc jetzt auchin
China beträchtlichen Gagen zur Verliigun g. Weiters
kamen unfängreiche Zuwendungen von den Uber-
seechinesen, kamen aus Macao und vor allem aus
Hongkong. beträchlliche Summen von noch be-

tächtlich reicheren Leuten. Dabei sei dahingestellt,
ob es aus rein humanitären, vielleicht sogarpatdoti-
schen Gfinden odernicht auchmitder Sicht aufdas
immer näher rückende Jahr 1997 geschah, in dcm
Hongkong wieder zu China gehören wird. Aber es
ist wohl nicht zu übersehen, dalS die Not für einige
Zeit alles Trennende hintangestellt hat.
Der chinesische Autor f:lht fofi:

China! China! So wogte heiß das Blut, dic Wellc dcr
Emotionen aller Chinesen dieser Erde. Angesichts
djeser Situation schdeb eine wcstliche Zeitung:
"Hätte man es nicht mit eigeDen Augen gesehen,
würde man diesen Grad des Nationalbewußtseins
der Chinesen kaum glaubcn können; keine andere
Nation kann rich damit messen." Eine Nachrichten
agentu konstatiert:
"Es wird den Tag geben, an dem wir bemerken
werden, daß dieses nach dem Opiumkrieg verfalle
ne, niedergegangene Imperium durch seine kultu-
rel1e Potenz die ganze Welt bc(rinflussen wird, selbst
wenn diese Möglichkeit noch in weiterFeme liegen
sollLc."

Die (von der Katastrophe bctroffenen, d.U.) 320
Millionen Chineser stellen ein Sechzehntel der
Weltbevölkerung dar. Mit anderen Worten: jeder
sechzehnte Erdbewohner wal demnach von der
Katastrophe des Sommers 1991 betroffen. Fast je-
des Land dieser Erde hat gegenüber dem Unglück,
das die Chinesen heimgesucht hat, Mitgefühl und
Hilfe in unterschiedlichen Ausnaß bezeugt. Dcr
Sprecher der UNDRO (United Nations'Disaster
Reliel Coordinator's Office) hat die Haltung dcr
amerikanischen Regierung als unvereinbar mit der
StellungAmerikas als Groijmacht kritisiefi. Er frag
te: "Soll das heißen, daß die westlichen Staateo mit
dcr zweakentfremdeten Frage der Menschenrechte
China bestrafen wollen?"

Demgegenüber nahmen Japan und Deutschland eine
sehr flexible Haltung ein. Daran sieht man. daß
immer mehr Menschen erkaut haben, daß die
Menschheit ein gemeinsames Schicksal hat, ein
Faktum, an dem man nicht vorbeikommt. Mit Er
laubnis und Hilfe von Hem Perez de Cuellar haben
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Mitglieder der Vereinten Nationen ein spezielles
SpendenLommitee fü China gegdndet. Der UNO-
Generalseketär enpfildet es als dringliche und
schmerzliche Notwendigkeit, daJ3 die Menschen des
Erdballs hie n eng zusammenwirken müssen, viel
lcicht gerade deshalb, weil sein Heimatland in der
Geschichte so oft von Katastrophen heimgesucht
wurde. Auf seine Initiative nahm die 42. UN-Vo11
versammlung die Resolution Nr169 an, die clas
letzte Jahüehnt dieses Jahrhunderts zulr "JalIzchnt
der Milderung von Naturkatastrophen" erklärt. Dies
ist das erste Mal, daß die Menschheit als Ganzes für
ihre Sicherheit einheitlich handelt. Allein dafür ge
bühr1 diesen Peluaner eine Ehentafel in der Ge-
schichte.

Die Chinesen sind nicht allein und nicht isoliert.
5 Milliarden Menschcn leben schliei3lich gemein-
sam auf diesem Erdball.

1971 hat ein Wissenschafiler namens Pierre Kaiserrr
ein Buch veröffentlicht, in dem ervoraussagt, dall es
spätcstens zu Beginn des 21. Jahrhunderts zum
"Polsprung" kommen würde. Das heißtin einfachen
Worten. daß derjetzige Nordpol sich verlagern wür-
de, und zwar nach Mittel-Norwegen. Das Ausster-
ben der Mammuts ir'r Sibiricnist aufeinen derartigen
Polsprung zurückzu1ühren. Die Untersuchungen
dieses Wissenschal'tlers habcn crgcben, daß es ab
der Zeit vor 5 Milliolen Jahren bis zur Zeit vor 50
000 Jal'rrcn mindeslens l0 delafiige Spdnge gege-
[.ren hat. Und dieses Mal würclen Kä]teeinbrüche und
Trockenheit den ganzen Erdball elfassen. Vulka-
nausbrüche, Hochwasser, seismische Wogen und
Erdbeben würden einander ablöser. Dies alles ruft
unweigerlich die schreckljchen Voraussagen des
Nostladanus in Erinncrung.

Natürlich ist dies nur eine These, so v/ic die optimi-
stischere desAlvin Tofflerrz eine atdere ist.Aber wir
können nicht utr-thitr, uns die Lage des Erdba]ls vor'
Augen zu fühlen.

Die Bevölkerung explodiefi. Nach vorsichtigen
Schätzungen wird sie Ende des Jahrhunderts 6,2
Milli;uden Menschen befagerl. Zur Zeit dcr Welt-

herrschaft der Römer im 5. Jahrhundert gab es nur
100 Millionen Menschen aufder Erde. Ein Jahrtau-
send \päler r.r aren er doppelt .oviele. Aber.ierzr
verdoppelt sich clie Weltbevölkerung alle 33 Jahre.
Der Zukunftsforscher Asimov hat vor 20 Jahren
prognostiziert, daß in Jahr 3550 die Masse der
menschlichen Körper der Masse des Erdballs und im
Jahr7000 der Masse des bisjetzt bekaonten Univer-
sums cntsprechen wird.'r Die chinesische Regie-
rung hatin den siebzigerJahren begonnen, ziemlich

-eründliche Maßnahmen zur Eindämmung des Be-
völkerungswachstums zu ergreifen. aber von eini-
gen westlichen Ländern wurde dies als inhuman
mifiverstandet.

Der Hunger wächst. Von 1984-tl5 verhungerten in
Aüika 3 Millionen Menschen. Einem UNO Bericht
vom 18. Juni 1991 zutblgc wird es bald 30 Mill ionerl
hungernde Aflikaner geben. Orwell Freemanr4.
, /uc i rna l iBer  I  lndu  i r t scha l t .m in i r le r  in  a rncr ikanr -
schen Kabinetten, hat vor kurzem in Amerika er
klärt. daß derzeit 75ol" der Weltbevülkerung sich
nicht wärmen und sättigen könnten, 500 Million'en
seien bcdcnkiich unteremäht. Jährlich sterben 15
Millionen Kinder an Hunger. Die Prognosen für die
Getreidepl oduktion hingegen sind düster. Die Ge-
tr'eidevoIIäte pro Kopf der Weltbevö]kerung reichen
gcgenwärtig n icht einnal für'60 Tagc. IIn Gegensatz
dazu hat die Refbrmpolitik der chinesischen Land
wir1schaft einei'r großen Impuls gegeben und dazu
geführt, daß ein Fünftel der Mcnschheit sich \a'är-
men und sättigen kann.

Die landwirtschafiliche Nutzfläche geht gegcnwär
tig drastisch zulilck. Zwar wcrden Wälder gerodet.
Sumpfland ulbar gemacht, Meer zugeschüttet, Ber
gc  ge 'pu l ten  -  r  l l es  u r r .  CeLre idc .  \ber  t '  bers r  l zu  ng
sowic Versteppung bzw. Verwüstung sind im Vor-
marsch. 357o tles Ackerlands in 100 Ländern dcs
Erdballs und fast 900 Millionen Menschen sind von
dcr Versteppun-q bedroht. Vor dcn ll0er Jahren war
China eincs der Länder der Erde mit den emstesten
Einbußen an Ackeriand. Im 7. Fünfjahrplan be1'as
scn sich 1700 Punkte trlit Resultaten wissenschaftli-
cher Forschung sowie dcr entsprechenden Regulie
rungsmaßnahmen zur Verhütung von Versteppung
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und Ubersalzung. und haben ber.eits einen wirt-
schaltlichen Nutzcn von 5.7 Milliarden Yuan er-
blacht. Eine von den Chinesen selbständig entwick
elte Methode. die der Versteppung und Ver\\,üstung
entgegenwirkt. zeigt erste Elfolge: auch die Wald
schutzmaßnahmen im Nordosten sind bcachtlich.

Die Quellcn sind am Versiegen. Die Wllssenesour-
cen des Erdballs betragen ca. 1.4 Millionen Kribik
kilomclcr. davon beträgt dcrAnteil des schwer vct--
wcndbaren Salzwasscrs 97.5%, des Süßwassers also
at 2.5Vo. Davon sind rviederum 707. an beiden
Polen konzentrierl. China ist waslerann, es steht
nachdemPro-Kopf Aulkommen an 84. Stelle inder
Welt. Man geltl Schrirt für Schritt daran. Maßnah
men zur sparsar-nelt venvendun-e von wasser und
zum Schutz der Wassenesourcen in die Wege zu
leiten, wenn auch momentan noch keinc aufsehen
delrJgenden Ertblge vozuwcisen sind. Zum andem
gibt es schon ziemlich strenge gesetzliche Handha-
ben zum Schutz des Waldbestandes, und es werden
Aufforstungen großen Ausmaßes vorgenommcn.

Vor 400 Jahrcn wurde die südftanzösische Stadl
Salon von der Pest heimgesucht. Eio Fremder ging
um und versprengte überall eine Flüssigkeit. dazu
sagte er, dal3 "nach 300 Jahren Pasteurdicse Metho-
de verwendenwird". DieSeuche wurde rasch einge-
därnmt. Nach 300 Jaluen brachte Frankeich den
berühmten Arzt Pasteur heryor, der emersetts ent-
deckte, daß Seuchen durch Bakterien übertragcn
werden, zum andem die Methoden dcs Desinfizie-
rens mit Spiritus und der Schutzimpfung einlührte.
Der oben gcnannte Fremde war Nostradamus. Er
hielt das Auftreten Pasteürs in scinen "Centuries"
fest. Aber dieser Hellseher hat dcm Anschein nach
nicht vorhergesehen. ob im 20. Jahrhundert jemand
die bedrohliche Verbrcitung von Krcbs und Aids
wüde stoppen können. Gegcnwärtig sind nuf dem
Globus jühr lich 6 Mill ionen Klebs1'älle zu verzeich-
nen. und innerhalb von 10 Jahren haben sich schon
10 Mill ionenMenschenmitAids infizierr. DieWHO
rimmt bis Ende dieses Jahrhunderts 40 Millioncn
Aids-Erkrankungen an. Noch Schlimmcres teilt die
Nachdchtenager'rtul UPI in einer Meldung vom
13.6.l99l mit, wonach in Arnerikazwei ArtenAids-

verwandter Viren lestgestel It wurden. die jeder 2500.
Mensch in sich trägt. Allerdings war es cbent'alls irr
Juni 1991, daß auf dem 7. Intemationalen Aids
Kongreß in Florenz Spezialisten der tcilnehmenden
Llintlcr einhellig del Meinung rvaren, die chinesi
sche Akupunktur- und Heilkräutermedizin könne
einen entschcidenden Beitrag zul Bekämpfung von
Aids leisten. Einc cinfache chilesische Frau hat rnit
dcr von ihr entwickclten 'Guolin 

Qigong-Thera-
pie" schon vielc Krebskranke gelteilt und dieLeberrs
erwa ung einer noch gröI3elen Zahl Elkranliter er-
heblich verlängcfi. Dies kömte eine gute Nachdcht
1ür die Menschheit sein.

Als am 21.l2.1968 Frank Borman mit seiner Crew
aufApollo Nr 8 detr Mond umrundele, rvar dies das
crste Mal, daIS Menschen auf weiter Fahrt den Be-
reich des Erdballs vcrliel3en. Als die Raumlährevon
der Mondrückseite aultauchte und in weitcr Ferne
die Erde wieder ins Blickfeld geriet, erfaßte Bonnan
eine plötzliclte Mclancholie. Bedrückt sagte er zu
seiner Ehetiau auf diesem entfemten, heilblauel.
Stem: "Die Erde ist dereinzige belebte Onin diesenr
unserem kleincn Teil des großcn Universums, sie ist
ein lcuchtenderEdelstein im pechschwarzen Nichts.
Es ist sehr traurig, daß die Menschen sie so
verwüsten."

Als die alten Hebräer für ihre Kinder und Enhel ihre
Lehren niederschricben, sprachen sie nicht ohne
Ehfurcht von derGroßen Flut, die 150 Tage lang die
Erde überscl'rwemmte, und sahen sie als Straf'e Got-
tes 1ür die Sünden der Menschheit an. Dies ist
v ie l le ich t  n ich t  e in  Aberg laube aus
voraufkläreredscher Zcit, sordem womöglich dic
eingetrollene Weissagung eines vorgeschichtlichcn
Propheten. Oder auchganz einfach das Vcrmächtlis
von Uberiebcnden jener Katastarophe, die einer der
Menschheit ultbekannten Zivilisation angehörtcn,
gegenilbcr der Nachwclt.

Jesus hat zugleich mit seinen Ermahnungen an die
Menschcn zur SelbstzrLcht, Nachsicht. Güte und
Liebe auch wicderholt davon gesprochen. dal3 vor
dem Herannahen des JültgstenTages Kdcg. Hunger,
Sittenlosigkeit, Hochwasser. Seuchen und Erdbe
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ben die Menschen heimsuchen würden. Und dann
gabe es noch jenen Noslradamus. der da \rgte:

Blut und Erdbeben, Seuchen und
Hungersnot
großes Feuer und Hochwasser werden
die Menschen verschlucken.

So der chinesische Autor Lin Qian, der seinerdüste
ren Bilanz am Beginn, den Worten Jesu und eines
Nostradamus am Ende seines Berichtes noeh die
folgenden Sätze, etwas unvermittclt, anschließt:
"Aber a1s die Chinesen im Schreckendes Hochwas-
sers Schulter an Schulter standen, sich gegenseitig
stützend, klang etwas Anderes an ihr Ohr:

'Laßt uns aus unsrem Fleisch und Blut
unsre neue Große Mauer bauenl'

Das wal der chinesische Sommer des Jahres 1991.
Das rvaren dic Chinesen des Sommers 1991."

Monate nach der Katastrophe waren im chincsi-
schen Fernsehen Szenen vom Wie<lerauJbau der
Döfer, von Einzug in neue Häuser und Schulen.
von Spendenaktionen der Bevölkerung zu sehen
und dann immer wieder Rückblenden injene bitte
ren Wochen. Sie rut'en EntsetzeD hervor, aber auch
Hochachtung vor der bewunder nswerten Haltulg
von Menschen.

Es gibt dic auch im Westen bekannte Sage vom
törjchten alten Mann Yü Gong der den Berg vor
seinem Haus abzutragen beginnt uncl die Stcinc zum
wcit cnllcrntcn Mccr transpoflie . Die Nachbarn
lachen überihn, aberYü Gongläßt sich nichtbeirren
- hlrl cr doch Kindcr und Enkel, und diese werden
wiederum Kinder und Enkel haben..

Dicsc Sagc ist oft stapazicrt woldcn, hcutc schcinl
es manchmal, die Ururur...Enkeldes Yü Gong seien
müde und del Sage überdflissig gewordeir, und so
1äilt ihnen eher Sisyphus, einer der VoFr'ätel der
westlichen Hcmisphitc, cin. Dcr Mcnsch, dic so
unvollkommene "Krone der Schöpfturg", die große
Unbekannte aller Religionen und
ismen, dcl Idcalc ad absrLrdum führt und sic doch

immer wieder neu gebiert: ist er nun die Hoffnung
dieses Erdballs oder bringt er ihm den Untergang'l

Ist er unfähig, seine Zerstörungssucht zu stoppen,
oder schafft er es im allerletzten Augenblick, im
Miteinander, sich selbst und diese schöne Welt zu
retten?

Die vereinte Kraft der Entel des Yü Gong und des
Sisyphus - bdngt sie es am Ende doch zuwege, den
Felsbrocken hinaufzurollen auf den Gipfel?

Anmerkungen

l) Lu Yongjian, "Erzählung vom Ausbessem des
Himmels", in: Shi Yue ("Oktober") Nr1, 1992
S.207ff. Die Ausführungen stützen sich auf diese
und unter Fn.6 zitiefie Reportage sowie auf eigene
Anschauung der Verfasselin während ibres jüngsten

China- Aufenthaltes zwischenAnf. September 1 99 1
und Ende Februar 1992.

2) Karl August Witttbgel, Publikationen u."., Wi.t-
schaft und Gesellschafi Chinas. Versuch der wissen-
schal'dichenAnalyse einel großen asiatischenAgrar-
gesellschaft, Leipzig 193 I ; OrientalDespotism,Yale
t951.

3) Nostradamus - Michel de Notredame, 1503- 1566,
AIzt, Astrologc. Hcllschcr, auch 1ür cinige Zeit am
Hofe Heinrich 1I. und derKatharina von Medici.
Lebte und wirkte aber vor allem in Südfrankreich.
lange Jahre in Salon de Crau, wo er auch verstarb.
Er war dofi also kein "Fremder", wie weiter untcn

der ancier-e chinesische Autor behauptet. - Seit sei-
nem Tod sind zig Büchcr übcr Nostradamus er
schienen. die Verfasserin sieht es nicht als ihre
Aufgabe an, eines speziell anzuführen.

4) "Qi": Lult, Atem, Qigong ist cin träditionelles
System vitalitätsförde[rder Atel,l1Libungen.

5) Es geschiehL mit Absicht, daß die Namen der
Gesprüchspaftnel nicht genannt werden. Die Ver-
fasserin bittet dafür um Verständnis.
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6) Lin Qian, "Laßt uns aus unsrcm Fleisch und Blut
unsre neue Große Mauer bauen", in:Renmin Wen-
xue ("Volksliteratur") Nr10, 1991, S.41t

7) Wie oben bereits erwähnt, stellen diese 320
Millionen eine Obergrenze im gesichteten Matelial
dar. Auch andere Zahlenangaben der chinesischen
Beiträgc wurden nur übersetzt und cht im einzel
nen überprü1i, da es darauf ankam dazustellen.
welche
Infomationen der chinesische Leser erhält.

8) Taihu, der "Große Sce", ca. 3000 km']großer See
im Süden der Provinz Jiangsu.

9) Dongtinghu, einer der größten Binnenseen Chi
[as im Norden der Provinz Hunan, dessen Ausdch-
nung zwischen 2800 und 4000 kmr schwatkt.

10) Weniger gebräuchlicher Name fit Shennong,
den Gott des Ackerbaus.

11) Es könnte Peter Kaiser, Wier, gemeint sein. Von
ihm liegt u.a. vor: Vor uns die Siotflut, München-
Wien 1976.

l2)Alvin Toffler hat in denT0er und 80er Jahren u.a.
publiziert: Dic Zukunftschande; DerZukunf tschock;
Kursbuch ins 3. Jalutausend; zuletzt, 1990: Macht
beben.

I 3) IsaacAsimov, amerikanischer Biochemiker und
Sclxiltstelle russischer Herkunli. Naturwissenschaft
liche Abhandlungen und Science Ficlron.

14) Orwcll L. Freeoan war Landwirtschaftsmini
ster während del Kennedy-Ara.
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Jo Riley

Flugzeuge oder Exorzismus-
Masken Theater
Fortschritt oder Schauspiel in China, EhTagebuch

Orte:
Gulyang. Langsam aufdem Gehsteig. zwischcn den
Eisengittern vorangeschoben werden. die die Fahr-
bahn vordem Fußgäirgcltum verbalTikadieren. Mein
Blick kann im Gedränge nicht über die Köple oder
zu meinen Füßer drLrchdringen, *'ird vol wippen
den schwarzen Haarschöpfen, Ledciacken und eo-
gen schwarzcn Lurex-Discohosen in rolen und wei-
IJen Stöckelschuhen bcgrenzt. Die Stadt Guiyang 2
Tage vor clem Frühlingsfest. Ein Willkommens-
Mahl an diesem Abend. Ich bin hierher gekonmen,
um dixi. ein Exorzismus Maskcntheater im Bezirk
Anshur], Provinz Guizhou. zr,r beobachten. Unter
Aufsicht seiner Frau, zögernd. enifaltet ntein Gast-
geber Shen Fuxin eilen Diskurs über Proble]re von
EJistäbchen{echniken, süßes Weißbrot. Kuchen,
Vliichpulvemrilch und überzuckerten chinesischen
Wein.

Ein wcit tblmelleres Banken mit FrLnktionären am
nüchsten Tag. Man hat mir einen Mantel del Wiltle
rausrüstung derArmee geborgt, den ich über meiner
Daunenjacke ffagc, doch trotz der zusätzlichen dick
auf getragenen Lagen von Thcrno-Unterwäsche nncl
PLLllovcr zittere ich vor Käite. Die minus 2-3 Crad
!on Guizhou rvirken bei einer Lutit'euclttigkeit von
356/c wesentlich kä1ter. Unzähligc Gelichte, Ente.
Rincl. Schwein. HLLhn trciben unabläßig vol präzis
rbschritzenden Augen vorbci, dic cien idealen Zeit
punkt bestimmen und rviedel bohrt sich ein Paar
L.ßstäLrchen in cinc clel Fleischspeisen. Die Tisch-
runde lobt das Hauptgericht. der] wawayu. Ich kann
ihn  an  zent ra le r  Pos i t ion  in  der  a l l inäh l i ch
\crwiisicten Tellerlandschaft ausmachen. Ein gLo
ßer Fisch mit Ziihnen - und noch schockierender- -
mit4 Beinen, rvie eit 'rklcines Krokodil. Der \rawayu,
''Babytisch". wird aufgrund scincs bemerkensu'er
ten Verhaltens so gcnlannt.In dernacltt hcbt er seinen
Kopt ar.Ls dcm Wasser und weint wic cin Baby. Kein
Rcis wührend des Banketts, aus den Reisschalen

wird Schnaps getrunken, nach einigen Runden auf
die Gesundheit wird vielleicht clieses bescheidenste
aller Nahrungsmittel ausgegeben. Der 1ätale Zu-
sammenhang kommt mil in den Sinn: Guizhou ist
die Heimat des berühmtesten aller chincsischcn
Schnäpse maotai. In meinem Stuhl. eigentlich zu
niedrig für denTisch, tielin dic üppigen Stuhlpolster
eingcsunken, nage ich höflich an eingclegten Zwie-
beln herum - das einzige Gedcht für mich als Vege-
tarier.

Während derNacht die 4 holprigen Last$,agenslun
den rveiter nach Anshun. westlich von Guiyang.
Eine Ankunft in der Dunkelheit und Stillc eincr
kleinen Stadl. Lirndlufi, ein Hotel mit Fließwasser
an 3 Tagen in der Woche, lteute nicht. Ich sitze auf
dem Bctt und bereite die Kaneras für die Auffüh-
rung des nächstenTages vor. einge*'ickelt gegen die
KdlLc, n.rchdenkend.

Ar .hJn .  Un.er ' 'Rcobrehtur rg . le l r r "  rv i rd  g röCcr .
Herr Shuai Xuejian, ein Forscher aufdem Gebietdes
E\L ' r , / i rmu\ -The. le r r  in  Ar r . l r r rn .  Her  \ r r rg .  < i r
Repofier der Lokalzeitung. Hen Wang vom Touris-
rnus-Büro uncl Ni Na. Kincl cler ,lOer Jahle und
lielcn russischen Fteundschalt, Expertin für örtli
ches kulturellcs Erbe. Xiao Jin lährt uns zum Rand
der ersten Ortschaft aul3crhalb Anshuns. Eine Allee
lotelFlilggcn weist uns ins Do|fzentruin. Wo irnmel
wrihlend des Fltihlings/Neujahrstest Monats rote
Flaggcn rvehen. wird Exolzismus-Masken-Theater
aut-sefülx t. Khng von Tronnreln. als rvrl uns elnem
mitten in der Zusclraucrmdsse lnühsaln ticigcltaltc-
ncn Platz nähenr. Jedes Thcatel nrüßte dankbal sein
für so ein Publikun. Ist es die kommcnde Vorstel-
hLng. die es so t'aszinielt odcr dicAnwesenheit dieser
sol]derbarcn Fremdel? Hel.I Yang. der Reporter.
plaziefl nich neben Frauen in lraclit ionellen Kostü

en der "lao Hanzu' (der alt Han-Nationalität.
hauptsächlich sind es deren Dörlcr. in clenen noch
dili zu sehen ist). Die Auflührung begim'rt. Sprcch-
gesang, Lieder. Tänze. Känpt'c. Akrobatik. Ausge
lassener. wildcr'. schöner als in jcder traditionellen
chinesischen Oper, clic ich je gesehen habe. Uncl
diese Nlaskcn; Die "Cesischter" zorni-q, gewalttäiig,
friedlich. lächclnd. tapfer - Welterl dcs Ausdrucks.
TIotT derbitteren Kälte (es hat angefangen zu schnei
en) vcrgehen 3 Stunden im Flug. Mit den hunderlen
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von Dorfbewohnem des Publikums habe ich über
verlorcne Schlachten getauert, mich an Siegen er-
freut, die Helden bejubeit und in die Gesänge ge-
seufzt. Wir wurden in gines der Häuser gebeten,
kauerten um den Oten (Kohle - kaum ist Atmcn in
dem stickigen Raum möglich) und trinken Tee, die
Schauspieler erzählen nochmal die Geschichte des
Stückes, vergessen manchmal, daß das Stück schon
zu Ende gespiclt wurde. Die Geschichten stanmen
von alten Legenden und Heldensagen - in dieser
Ofischaft, wie in vielen anderen, donirlieren Ge-
schichten der "3 Reiche zeit". Ein Teil der Serie
jeden Tag übar den ganzen Monat des Frühlings-
fests.

Wolfgangsee. Heute fuhren wir zur andelen Seite
der Gebirkskette, die Anshun umschließt - in die
ofischaft wujiaguan. Die Schauspieler fagen lange
Roben - blau fürdie Bösewichte, weiß fü die Guten
(zur' indest solltees so sein, doch werwill schonvon
sich behaupten kölrlrer, pedekt zu sein). Eine "Rü
stung" - Rock verziert mi1 falbigen Streifen aus
Seide - tür die militärischen Figuren (alje). Aufden
Schultem trägt der Schauspieler4 Flaggen wie in der
Peking-Oper, die in einem Lederbehalter stecken,
der vor der Brust verknüpft ist. Bei derPeking-Oper
sind diese Halterungen unter dem Kostüm versleckt.
Hier sind sie mit Symbolen der Stärke, Tapferkeit
geschmückt Tiger, Drachen. wilde Pf-erde. Doch
sehe ich auch Bilder von Kalender und Postkarten.
Spielende Kätzchen oder eine Kapelle auf österrei-
chischenAlmen, oderden Wolf gangsee. Alle Döüer
in denen g!!1i aufEetiihfi wird, waren befestigte
Stützpunkte während der Ming-Dynastie, schon die
Namensendungen weiseneindeutig darauf hin: dul
(Lager), guan (Paß), qi (Lager), bao (Befestigung)
etc. Einige Dörfer sind noch immer nur durch das
alte Stadttor in der Ringmauer zu betreten. Gewun
dene leicht zu verteidigende Pfade lühren weiter,
hohe Mauem mit Schießschaten von Wachtürmen
fübren zum Dorfplatz - zur g!1i-Bühne. Diese "alt"
Han-Chinesen gelangten während der Ming Dyna
stie zusamnen mit Soldaten aus Jiangsu, Jiangxi
und Anhui nach Guizhou. um das Grenzgebiet zu
Yunan zu kontrollieren. Und blieben. In vielen Fa-
milien gibt es noch Chroniken von dieser Zeit der
Wanderung.

Figuren

Ein Maskenschnitzcr. Wir ereichten Cai Guan im
strahlenden Mittagsonnenschein. Ein aus Steinen
gefertigtes Haus, ein Hof voll mit Hühnen uDd
Schweinen. lm Gebäude ist es dunkel und kalt, ein
Arbeitsplatz mit Werkzeug im Konidor vor dem
Ahnenaltar. Feng Zonglang (5O) gesellt sich in
langer Robe (der täglichen Kleidung), rauchend zu
uns. Er halbiert einen Holzblock der Länge nach und
schnitzt mit elstaunlicher Geschwindigkeit drauf-
los. Wir alle sind sehr still. Hennen gackern herein,
werden verscheucht. Seine zierliche kleinc Frau
kommt mit einemEnkelkind am Rücken zurTür, um
zuzuschauen, um rnir zuzuschauen. Das Gesicht im
Holz wächst zu klaren Linien. Ein wilder General
nit kugel artig heraustretenden Augen und Reißzäh-
nen in seinen Mundwinteln. Feng ist Tischler von
Beruf. Während ruhigeren Zeiten schnitzt er 1ür die

fia! Truppe in seinem Dorf. Aber er ist auch Schau-
spieler.

Zwei Berühmtheiten. Eines Tages warte ich a;f
Xiao Jin, den Fahrer Da rollt draußen auf der Straße
ein Pferdewagen vorbei, hochbeladen mit !!ai-
Schauspielem in Maske und Kostüm. Ein weiterer
Wagen folgt, mit Tronrmeln und Becken, Flaggen
und Kisten. ich muß sie sehen, laufe auf die Straße,
fürchte, daij dieses unwirkliche Bild wieder ver-
schwunden is1. Doch die Wagen sind stehengeblie-
ben, denn die Schauspieler aus dem Dorf Wu Dun
sind auf dem Weg ins 20 km entlernte Zhang Jia
Ping Zhai. Dort, wo es keine eigene Truppe gibt,
werden sie den ganzen Monat lang gastiercll.

Ein Besuch im <lid Museum, das in einem nachge-
bauten Qing-Dynastie-Tempel hoch auf dem Tian
Tai Berg eingerichtet wurde. Xiao Jin warlet lieber
gleich unten, w:ihrend wir in den Nebel steigen. Die
äußerenTore und die Türen i m Inneren mit schweren
Schlössem sind nicht ernst gemeint. Sie gebcn den
Blick frei auf eine Maskcnsammlung, eher den
Zufallsprinzip folgend, und auf Fotografien von
Ausländem. die das Museum besichtigt haben
Helen aus Oxfold, Antiquitätenhändlerin, und Mart
aus Philadelphia, Hydraulik-Ingenieur
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Drei Dixi Truppen.InTao Guan eine unglaubliche 4
Stunden-Aufführung der Schlacht um die Chang
han-HL ige l  inm i t ten  s (hnecbede(k te r  Beree.  E in  M!
Guocheng, Schauspieler, für den ich während eines
Workshops in London übersetzt hatte, steht die
ganze Zeit neben mir, obwohl er normalerweise die
wichtige Rede dcs Guan Gong gibt. Das anschlie
ßende Abendessen war in Helrr.t Mas Haus geplant
gewesen, doch der Abtissin des Dorfklosters war zu
Ohren gekommen. ich esse nur Vegetarisches. so
eskortiefien mich ihre Mitschwestern zum Tempel,
un nit ihnen zu speisen. Endlich ein Bankett auch
für mich - Doufu, Paprika, Kohl Bohnen und wun-
dcrbarc Kräuter ur]d Gemüse und Wuzeln aus den
Bergen. (Niemand aus unseren Tearn wollte jedoch
cliesen Genuß mit mir Leilen). Bei nrciner Vcrab-
schiedung gab nir die bannberzige Abtissin noch
ein Bündel mit Doufu und !i$4 - weiI3e Reiskuchen,
die anzurösten, und wie "marshmallows" heiß und
knusprig zu esser sird - mit auf die Reise. h Jiu Xi
zeigen die drei qlj2qi Truppen dieser Ortschaft zur'
gleichen Zeit am gleichen Platz ihre Stücke. bei
vöiligem igrorieren del ieweils anderen Truppen.
Eine Vorstellung nur für unser Team. die 4() Minu-
tcn Spannc müIltc strikt cingchnltcn werden, dafür
sorgte das Dorfoberhaupt über Lautsprecher. Im
Dorf gibt es eben 3 Truppen und es wir d sich wohl
bald herausstellen. u'er die beste dielauleste unter
ihnen ist.

Feste

Der Trink-RitlLs. Am Tag des Laternenfestes (15
Tage nach Neujahr) hatunserTean eine Erholungs
pause eingeplant, als pLötzlich feststand, wir fahrcr,
zul Blyi Nationaliti.it nach Huang La Zhai. Immer
mel lntercssicrtc an dieser Exkursion tauchen auf.
Die Buyi Laule hatten sich ihrc Kultur und Sprache
noch unverfälscht erhalterr. Unsere Funkiionäre hat-
len selbst schwere Sprachprobleme. Während des
Essens holen die Frauen l]incll Tisch mit Schalen
hcran. in die aus Plastik-Benzinkanisteur hausge
nachtcr Rciswein geschüttet wird. Sie tuscheln,
reimen. brechen in rrehrstirnmigen Gesang aus,
5ußers l  h i r rnon i .c . r ,  H ie r  i \ r  n ich l ,  zu  c5 \c r .  \ \  i r

besiuen wenig Wein, doch du kommst von so weit
her, trink mit uns" wirdjeder Gast eingeladen. Nicht
einmal, nicht zweimal. Ab der 4. betäubenden Scha
lc wird jemand deine Ohren halten, jemand öffnet
deinen Mund und leer ist die Schale. Du dad'st
vorher nicht weg bevor du nicht mehr wegkommst.
Es gibt keine Flucht, bjs du nicht unter dem Tisch
sohläfst. Am nächsten Morgen, wenn du dich doch
verabschiedest, gibst du ein wenig Geld "für das
Pferd". Eine Bank versperrt den Ausgang. Das
"Pferd" wird erst nach demAustrinken einer Schalc
Reiswein beseitigt. Doch dies ist nicht die einzige
oder letzte Schwelle in einem lgyi-Haus vor dcr
rettenden Straße. Die gastfteundlichc Familie will
sich wohl nicht nachsagen lassen. du seist nicht
glücklich singend aus ihrem Haus getreten. Bist du
dann wieder halbwegs auf der Füßen, gibt es schadg
würzten Doufu, Zuckerrohr, Pferderennen und q[!.

Ein Vertrag zwecks der Gaudi. Im Dorf Shao Xiao
essen wirzuAbend, als ein Dorlälterer aus Tao Guan
mit cinigcnjungen Mainnern zu uns hitt. Er legt ein
Ansuchen vor, mit Tintc aul rotcs Papier geschrie-
ben, an diesenAbend eine Farce (huadeng) in Shao
Xiao auflühren zu dürfen. Wenn einer der Shao Xiao
Altcstcn das Dokument an sich nimmt, gilt der
Vertrag als besiegelt. Es bleibt irur noch die Frage,
welche der Truppcn - Tao Guan oder S hao Xiao - als
erste für uns spielen soll. Eine bclanglosc Frage,
denn sobaid ein hua deng Darsteller zu singen be
gonnen hat, irörl cr ticiwillig nicht u'iedel auf. Am
gleichen Platz sahen wir tagsübcr gl!1i und hua deng
wührend der Nacht. Kinder bringen selbstgebastelte
Papieriatemen zurbesserenAusleuchtung. Dcr crstc
Schauspicler' (wie alie tblgendeo spielt er tagsüber
!!!) beginnt den Gesang:

"Spazieren ging ich eincs Tag's. als ich eine Schöne
traf'. Er ruft sie. Sie sitzt im PrLblikum uncl annvortet
schon hinter ihrem Fächer-. Sie ist einer. Das Publi
kun lobt vol lachcn. EI lüdt sie ein, ihn zu begleiten.
Ihr "Bruder" $'ürde das nicht llrögcn. Im weitercn
Veriauf dcr Geschichte würde es der "Vater" nicht
mögen. Bei dcr Szcne "Cousin 2. Glades" bittet el
sic nicht nur un] einen Kuß. sondem heiratet sie, weil
das Kind schon da ist. Wir verlassen nicht LLnbc
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lnertt das Publikum, als nach Stunden ein zweiles
Paar in den Kreis tritt.

Glauben

Eine Prozession. Wang Gong heißt die Schutzgott
heit des di1i. Er soll aus Anhui stanmer. Die Ge
schichte sagt. daß er seine Truppen der von Armut
und Großgrundbesitzertuln geplagten Bevölkcrung
zu Hiili schickte. Als die Dorfahnen aus Jiangnan
nach Guizhou kamen. brachten sie Wang Gong als
Beschü1zer mit sich. In Ji Chang Dun ist eine fast
lebensgloße Statue von Wang Gong irn Tempel zu
be*'undern. Alle 5 Jahre. arn 18. Tag des ersten
Mondmonats, wilcl cr von den Altesten des Dorf.s
rviecler erweckt und dulch die Straßen getragen. So
besuchl crjcdcs Haus. segnet es. wie es seine Solda-
ten einst getan haben sollcn. Jcdcr Haushalt baut
einen Altar-rrit Weirr, Räucherstäbchen und gebrate-
nen Hühnern vor der Torschwelle auf. Dick ist die
Luf t  vor - r  b lauem Rauch und würz igen
Räucherstäbchen. DiIi Truppen ttilxcn die Prozes-
sion an, tanzen zu Tr ommelrhythmen. Sobald der
Züg der] Festplatz erreicht hat, zeigen 2 Truppen
gleichzeitig 2 Stücke. XLLe RcngLLi ist der Held des
einen, sein Sohn Xue Din-qshan der des anderen.
Noch vor dem Ende der Piualiel-Auf1ühr ung ist
Wang Gong zu seinem Platz im Tempel zufickgc
kehrt.

Blüten undMysterien. EinFußmalsch auf cincm mit
Steinerl angelegtcn Pfäd über Reistelrassen und durch
blühendc Rapsfelder und hohe grünfalbene Fclscn
ins Shang Yang Chang Dor1. Eine Vorstellung vor
einem See, der die gelbcnRapsblüten, den Staub. die
Vögel widerspiegelt. lch stehe auf einem Dach,
lllme als das Stück zu Ende ist. DerTruppcnchefruli
zu mir hoch, "Jo, sing'was für uns". In dicscm
Augenblick der Panik fällt mir nur ein Lied aus alten
Schultagen ein, "Oh the oak and thc ash, and the
bonny ivy tree..." Oh, EngLand.
Eine Geschichte zumAbendessen. Die Masken die-
ser Ortschaft sind etwas sonderbar, einige klein,
anderc ungewöhrlich groi3. Sie wurden 1979 gefer
tigt (fast alle ditri Masken verbrannten während der

"Kultunevolution"), von cincm Maskcnschnitzer
aus Zhou Guan Dun, namens Guo. Er hatte sich 3
Monate lang als Gast im Dod aulgehalten und
schnitzte aile benötigten Masken. Jede Nacht sall er
mitden Schauspielem zusainnen, die il]m erklä eD,
wie clie Masken auszusehen hätten. (Deshalb die
verschiedcnc Gröllc dcr Masken). Die Dorlleutc
waren zufrieden und bezahltel ihn gut nach voll
brachter Arbeit. Dies wi[cll dic clsten Maskcn. die
nach der Kulturrevolution geschnitzt wurden. sie
sehen vielleicht etwas un-gewohnt aus. aber das
Wichtigste war dic Wiedclgcburt von {1i. l0 Jahle
spätel kam mejn Gastgeber Shen Fuxin in dieses
Dolf. sah die Masken und eftundigte sich nach cleir.i
Schnilzcr, ciel ihm als Jin bekannt u'ar Die Dor-fleute
bestliiten dies. bestande[ darauf. daß dic Maskcn
von Guo gefeftigt $,ulden. Shen Fuxin brachte "sel-
nen" Jin ins Dorf. es wat nicmand anclerer als "ihr"
Cuo. der sich damals aus Sichelheitsgrünclcn umbc
rannt hatte. Jin sehnitzt ir der Sichelheit del offe
nen Tor Politik weiterhin Masken für sie und lür
zah lungskräftige LandsleLLlc aLLS Tiiwan und Hong
Kon-q.

Ichhabe 26 Dörfcrbercist, nördlich. südlich. östl ich.
westlichvonAnshun. lch sprach rnit Dorf .schauspie-
lcrn (dasJahrüber sind sie alle Bariem) undMasken
schnitzerr ulld Tronnlem. Ich al3 in ihren Häusern
und in den Tempeh. Ich traf auf Freigiebigkcit und
echte Freundlichkeit. wo immer ieh hinkam. "Wie
geht's Jo xiaoiie'l" rief trrir jcmand aufder StralSe zu,
"magst du rvirklich dieses dili'I", "Sichel, es ist
groJiartig" rief ich zurück. "Du bist venücktl" dic
Antwort, "Du bist es vielleicht" von rnir. Und ich
wurde sti,indig getiagt, obwohl nie von {!{ Schau
spielem und Zuschauern. "wolauf sollen wir stolz
sein, aufdie neuc Flugzeuglabrik in Anshun oder
auf dixi?"
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Else Unterrieder

Hochkarätiges Eisen:
Die junge Schriftstellerin
Tie Ning und ihr Werk

Tie heißt "Eisen", und Ning bedeutet "erstarrt, ge-
froren". Wenl man schon den "eisemen" Familien
namen höchstens patiell aufdie j unge Schriftsteile-
rin angewendet wissen möchte - und dies nurwegen
ihrer immer wieder bewiesenen Festigkeit so tdfft
das Plädikat "erstarrt" nicht irn mindesten aufsie zu.
Denn sojung Tie Ning ist, blickt sie als Schdtlstel-
ledn doch schon auf eine bemerkenswert lange
Schaffensperiode zurück, überrascht aber immer
wieder aufs Neue durch ihre Wandlungsffiigkeit;
"gefioren" wäre womög1ich noch unpassender, derll
ihr wannes Gefühl, ihre Sympathien, die den Intel-
lektuellen in der Stadt genauso gelten wie den einfa-
chen Bauem am Land, durchglüht einen großen Teil
ihres bereits umfangreichen Werkes.

Das erstemal hörte ich durch Zhang Jie von Tie
Ning. Das war vor etwa zehn Jahren. Zhang Jie war
damals bereits eine Berühmtheit, aber als Schrift-
stellerin war sie sogar nochjünger als ihre zwanzig
Jahre weniger zählende Kollegin. Voller Lob sprach
Zhang Jie von Tie Nings Erzählung "Oh, Xiangxue!",
mit der dicse ihren Durchbruch als Autorin begrün
den konnte, sagte dann ich erinnere mich genau -
jedoch wörtlich: "Tie Ning ist sebrbegabt, wird aber
wenig gefördert."

Seitdem sind also zehn Jahre vergangen, und Tie
Ning gehört zu den Schdftstcllerinnen, über die am
meisten gesprochen wird, aber mir scheint, noch
immer komrnt, imAuf undAb der Meinungen über
sie, die Fördelung etwas zu kurz. Dabei beleben der
eigenwillige Strich der Skizzen, das natürlich-fri-
sche Kolorit ihrer Bilder heute wie vor zehn Jahren
die chinesische Literatur-Szene samt ihren noch
immer zahlreichen, aber zunehmcnd nichtssagender

werdenden literari-
schen Zeitscbriften.
Blättert man in ih-
nen, ohne zunächst
auf den Autor zu
achten, und bleibt
der B lick dann an be
stimmten Zeilen
hängen, um gefes
selt weitezulesen,
so jedenfalls immer
dann, wellrl sich der
Autor als Tie Ning
entpuppt. Die am

Schluß dieses Beitrags erstmals in deutscher Spra-
che gedruakte Übersetzung von der "schwangeren
Frau und der Kuh", eine für Tje Ning recht typische
Arbeit, war ein solcher Blickfangjüngst eingetolfe-
ner chinesischer Zeitschril'ten und bewog mich ein
mal lnehr, Tie Ning den für die kommenden Num-
mem dieser Zcitschrift geplarlten Reigen chinesi-
scher Schriftstelledmen eröffnen zulassen. Ich hof
te, die Erzählung wird dem Leserebensoviel Freudö
berciten, wie mir beim Ubersetzen. Als Kontrast,
und um Tie Nings Wandelbarkeit zu dokumentieren,
habe ich ihr die als beste Kurzgesohichte der Jahre
1983/84 ausgezeichnete Ezählung "Thema Nr.1
des Monats Juni" vorangestellt. Seit 1990 gibr es
davon auch eine englische Version.' Es ist aber
merkwürdig - oder bezeichnend und erinnerl an die
oben zitierten Worte Zhang Jies - daß Tie Ning,
obwohl sie seit der ersten Hälfte der 80er Jahre
zweifellos zu den erfolgreichsten chinesischen
Schrillstellern gehört, in keinen der zahlreichen in
China - aber auch imAusland - gedruckten Uberset-
zungsbände Aut'nahme gefunden hat, die chinesi-
sche Literatur (oder auch nur chinesische Frauenli-
teratur) vorstellen. Allerdings, so hörtman, wirdTie
Ning immer mehr zum Dissertationsthema von Si-
nologen aus aller Welt.

Dieser Beitlag erhebt natürlich keinen Vollständig-
keitsanspruch, aber vielleicht können die Literatur
hinweise in den Fußnoten dem einen oder anderen,
der sich eingehender mit Tie Ning zu beschäftigen
gedenkt, Zusatzinfomationen geben.
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Zum Lebenslauf:
Tie Ning wurde 1957 in Peking geboren, stammt
abervon den Eltem her aus der Peking umgebenden
Provinz Hebei, wo sie einen großenTeil iher Kind-
hcit und Jugend verbrachte und auch heute noch
lebt.l

Beide Eltemteilc gaben Tie Ning ihr musisches
Talentmiti der Vater malte und die Mutter musizier-
te. Indirckt wird später der malende Vater ir'r einer
von Tie Nings bekanntesten Ezählungen, "Rotc
Bluse ohle Knöpfc" auftreten. Das behütete EItern-
haus wird durch die Kultuuevolution zerstöfi, Tie
Ning verbringt einige Jahre bei del Großmutter in
Peking. eine Zeit, die Inhalt ihles bis jetzt umfang-
reichsten Werkes werden soll. Die Mittelschule
besueht sie daru wieder in Hcbei, Baoding, und
schlieljt sie auch hier, 19?5, ab.

Tie Ning schreibt in einer Autobiographie:

"lch wurde 1957 geboren, injenen besonderen Jah-
ren.
Ich war Zehn, als 1967 die zehn chaotischen Jahre
hereinbrachen. Obwohl damals noch ein Kind, er-
lebteichdiese äußerst stürmischen. in Wahheit aber
so öden Hunge{ahre genauso wie alle anderen. Nur.
wenn ich "öde Hungerjahre" sage, so meine ich
damit die Ode in der Litemtur.

Zeiten der Ode in der Literatur sind bittere Zeiten,
denn sie bedeuten, daß die Seele der Menschen
verdoffi.Ich denkemir oft, daß nü wenigeVertreter
meiner Generation den Kindheitstraum hatten,
Sch ftsteller zu werden. Literatur war 1ür uns da-
mals wie eiu Nebelstreif, ein Blendwerk am femen
Horizont..."3

Dennoch hatte sich Tie Ning bereits in ihrer Mittel-
schulzeit im Scheiben geübt, sie war eine "Bi-
ganzi", eine gewandte Schciberin, die freilich ihre
Feder zunächst an zomiger Kdtik und reuevoller
Selbstbezichtigung üben mußte, gleich so vielcn
andercn, nur daß in ihrem Falle aufgrund ihrer
Jugeld die Frist glücklicherweise eine kürzere war.
Und dann begann sie, ebenfalls wie so viele andere

- und um vieles Altere als sie - erstmals das eigene
Hirn zu benutzen.a

I[ jenel Zeit konnte ilxe Sprach- und Literaturaus-
bildung natürlich nur denkbar limitiert seir'r. Den-
noch las Tie Ning damals einige Bücher, die zu dcn
"verbotenen" gel.röten, wie "David Copperfield"
oderGorkis "Unterfremden Menschen".s Sie legten
den Samen in sie. der trotz der mager'enAusbildung,
tlotz des dünen Bodens in gcisttötendem Umfeld
erstaunlich schnellkeimte: 1974, als Siebzehnjährige,
schreibt sie sehon ihre erste Erzählung. "Die Sichel,
die flicgen konnte",6 die mit anderen Erzählungetl
für Kindel unter dem Sammeltitel "Die alte Rolle
mit dem roten Siegel T 1975 in Peking erscheint. Zu
dieser Zeit bet'indet sie sich zu einem erst 1979
beendeten Dauereinsatz auf dem Land, im Boye-
Krcis in Hebei, dessen zweite Silbe "ye" - wohl
nichtvon ungelähr mitWildnis zu übersetzen ist. Sie
sieht diese Zeit in derbereits zitietenAutobiographie
lblgendermaßen:

"Dennoch bildete dieses unkultivierte, eintönige,
jede Menschlichkeit negierende Leben rnsere be'-
sondere Sensibilität 1ü Schönheit und Menschlich-
keit heraus. Voll Bittemis öffncte sich eine junge
Seele um die andere in dem festen, unerschütterli-
chen Verlangen, alles aus sich herausbrechen zu
lassen.

Aber was sollte man sagen - oder scbrciben'l Und
wie? Jeder suchtenach der besonderen Form. die nul
ihm eigen und gemäß wäre. Aber Aufrichtigkeit ist
etwas, das wir nur im hafinäckigen, gemeinsamen
Bestreben eringen können.

Die Literatu hat mir Aufrichtigkeit und Natürlich-
keit wiedergegeben, hat Liebe in mir wachgerüttelt,
die Liebe zur Literatur und die Liebe zum Lebcn.

An der ersten Weggabelung neines Lebens habe ich
den Weg derArbeit im Dorf gewählt. Damals war es
auch auf dem Land so, daß sich Wahr-heit und Lüge
nur sehr schwer trennen ließen, aber in derWeite des
Landes komte ich doch immer den klaren Himmel
sehen. Ich sah auch, wie am Grunde des Flusses das
Wasser sanft das Goldfischgms streichelte, kämmte
- und wic sich die Kinder aus Gräsern Kränze floch-
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ter; desweiterensahich,wiejedesmal zur Erntezeit.
wenn die Bauern ihre Getreidezuteilung nach Hause
trugen. sich auf ilren Gesichtern das so rarc, un
schuldige Lächeln zeigte."o

Die Liebe zu diesen einlächcn Menschen und ihrem
Lächeln hat sich Tie Ning erhaltell, und die Sicht des
Lebcns, wie sie das Dorf prigt. ist ein TciL iher
eigenen Lebensbenachtung geu'orden. Sie konnte
sjch auch die wachcnAugcn des jungen Mädchens
bewahren, eine eigene Art von Naivitiit und Ur1
schuld, die sichtrotz zunehmenderLebenserfahrrLng
rveitelhin in ihren Werken wiedcrspicgelt.

1979 komml Tie Ning von del Brigade aus dem Dorf
zr.Lrück und u'ird zunächst iJn Kulturamt des Gebie
tes Baoding Redaktcurin einel kleinen Literaturzeit-
schril i .!r I 980wechseltsiezumVerbanddcrLitera
iur- und KunstschalTenden der Stadt Baoding und
schlicßlich 1984 zur seiben Organisation auf Pro-
vinzebene. 1982 wurde sie Mitglied, 1985 Vor
standsmitglied des Chinesischcn Schdftsteller
verbandes.

Bevor ein. notgedrungenermal3en lückcnhaller,
U berblick übel das bcachtliche Werk der gerade erst
35Jährigen gegeben werden soll" noch einige An-
merkungen zur Person. Tie Ning rvar ein hübsches
Mädchcn, "Irisch wie ein Apfel", " als sie auf der
I r .e r . , r i . . l ^c t t  Büht te  e r .ch ie t t .  .o l ; r1  l rmr ing l .  \ . r
wöhrt, unterslützl von vielen Schriftstellerkollegen
und kollegimen, die durch$'egs älter \,varen als sle.
A1s besondereFör'derer werden deran ivicrLc Schült
steller Sun Li (Jg. 1913) uncl Ru Zhijuan (Jg. 1925).
die Mutter der Schriftstellerin Wang Anyi. hervorge-
hoben. Einen kleinen Einblick in diese literarische
Szenelie gibt, als reizendes Stilrrnungsl.riJd, ein
Sanwerl (Plosastück mit hohem literarischem An-
spluch), in dem Tie Ning beschreibt, wic ihr bci
einem der beliebten Schliftstelleltrct]en - in dicscn
FaLle aul clelr Lushan(Berg) \'on eire]r älteren
Kollegen eine kleineKrabbe geschenkt wurde" uncl
wie in der Folge alle damit beschäftigt warcn. Nah-
rung ftu das nur lebende Fischchen und ähnliches
Cetier verzehrende Geschöpfchen zLr fangen.

N4itt lerneile ist aus dem hübschen Mädchen eine
. (hönc . iunpc  Frau  ce \ \o rden.  d ie  n?n cem .  r  Ze i

tungen u1ld Zeitschriften porträtiert, über die ]ran
sich aber auch immer wieder den Mund zereiJjt.
obrvohl sie in ihrer lündlichen Umgebung sieher
kein mondänes oder gar ausschweitendes Leben
führen kann. Aber dies mag das Los einer Frau sein,
die - bcim Fehlen eines gewissen Aufkommcns an
Prinzessinnen - in ein eher tristes Urnl'eld a1lein
durch ihre Erscheinung und die Aufnerksamkeit,
die sie damit erregt, Farbe zu bringen imstande ist.

Wenn man über Tie Ning liest und dazu hat man,
wic gesagt, oti Gelegenheit - \\'erden stets als crsles
ihreAugen beschrieben: groß. tiefschwarz. voll Glanz
und dcn Dingel'r, r'or allem "der Seele des Ge
sprächspartners, auf den Grund schauend'.1r Die
dann meist folgende Bcschreibung des Haar'gs ist
naturgemäß nichl nel]r so unisono: der einen Ver-
sion zufolge ist es zur'ückgebürstct uird glänzend,
nach eincr andcrcn u,ird es schulterlang und locker
getragen. Bezüglich der Gestalt l iest man. daJJ diese
nittelgroß sei. ihre Schlankheit sie aber größcr er'
scheinen lielje als sic ist. Zum Abschluß dieser
"Gcscllschatiskolumne" seien noch folgende Beop-
achtungen (von Freunden. nicht von Kldtschrcpor
tenr) \\'iedergegebeni

Tic Ning kocht genr und gut sje betrachtet Kochen
als eine ̂ rt Kunst - und produziert sogar "Eis auf
lianzösische Art". Sie geht gen auf Einkaufsbum-
nel. Sie nacht sich gem - und erfblgreich - zurecht.
Sie hateineVorliebe für Kindcrspiclzcug. einschließ
lich mcclranischcm. Und um uns wieder dem
kür'rstledschen Bercich zu nähem: sie versieht etwas
von bildencler Kunst, malt auch selbst gern und gul.
Als Kind hatte sie Ballettunterricht. was sich heute
nurnoch dadur ch manifestieft. dalj sie. beiclen oben
erw,ihnten Tleflen oder Konferenzen. nach Mög
lichkeit keinen der Tanzabcnclc auslä13t.''

Abcr nun zu einigen Charakteleigenschatier, die
u'ohl im Zusarnmerrhan-q mit ihrem Beruf - ihrer
Belufung - wesentlicher sein dürften als dic cben
crwähnlcn FiubtLLpi'cr: A1s Tie Nings hcryorstechel]d
ster Charakterzug rvird nachgerade vonjeclenr, der
über sie schreibt - ihre absolute Aull ichti-ekeit gc
nlrllnl. dicht gcfolgl von ZiclstrebigkciL unci Behan
lichkeit in bezug aufihre literarischeArbeit (vgl. dic
einleitenclen Bemerkungen zum Familiennamen).
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Aussagen von Tic Ning selbst stehen dazu nul in
einem scheinbarcn Widerspruch, wie: "Das Leben
ist schön. aber emüdend." - "Ich bin nichtrnutig, ich
könnte im ganzen Lcben kein Held werden. Ancle-
Ierseits bin ich davon übezeugt, dalj ich niemals eilr
Veräter werden könnte." Ein Freund. der cliese
häufig von ihr geäußertcn Gedanken zitjert. mcint
konmenliercncl. es gebe aufdein Gebiet der Litera
tul wohl auch nicht allzu viele Möglichkeiten für
HeldentLL[r, hingegen unsomch Gelegenheit. um
in diesel oder jener Hinsicht zunt Veüäter zu wer-
den. Und gclade hier zejge sich Tie Nings X,lut.
DieserMutlesultierc aLls einertiefen inncren Zuver,
sichtunddaher. daß ihrStrebcn einzig undallein der
L i te t r tu r  c r l te  n ich r  dcn  F  to l r .  gcnJuso  \en i !
wie dcr Ruhe uDd Sichcrheit. Darin ist auch der
Grund zu suchen. walum sich Tic Ning wedel. vonr
Tritt.sch, noch voll der wechselnden Gunst mancher
Kritker sonderlich beeindrucken lällt.r1 Sie drückr
das selbst so aus:

"Das Schreiben u'urde meine Aft der Betiicdigung
von Hoffnungcn. die ich in das Leben setzte und
sctze. Weno ich iruch oft nicht weilj, wie ich schrei
ben r]1uJJ. damit es gut und r ichtig ist. so weiß ich
doch genaLr. welcheArldes Schreibens falscl'r wäre."ri

AIs Tie Ning, nach ihrem ersten Buch trrit Kinderli-
lcratur, I980 den Band "Ye lu" (Der We-e durch die
Nacht) rnit Erzählungen aus den Jalucn 1977-80
herausbrachtc, schien ihr Ruhm als blutjrLngc, aber
emstzunehmende Autorin endgültig begründel zu
<< in .  S ie  u r f .  rn i t  cLuas  üher  Zwan, / i t l .  e i  r teu
autgcgangener Stern am Hitrrmel der chinesischcn
Literatur. Die Titelerzaihlung "Ye lu" handelt von
dem Mädchen Rongqiao. das sich konsequent der
Teilnahme an Versammiungen gegen Leute wider-
setzt, die an-qebiich dcn "kapitalistischen Weg" gc-
hen. Ncben dieser fand die Erzählung "Sang shi"
(Trauerfall) das besondere Lob von Kritikern bzw.
ältcren Kollegen. Die Hauptllgur isr wiederum ein
Mädchen; es will auch heute noch eine äußerst
schwielige Prozedur unbedingt vom Land in die
Stadt und ist zur Erreichung dieses Zieles bereit,
willig alles zu tun, was ein Funkrionär. der ihr dabei
helfen kann, von ihr crwartet.

Nach diesen Erfblgen sind kurz darauf vcrötlent-
iiclrte Erzählungen wie "Die Geschichte vorn Hel-
clleuer" (Zaohuo cle gushi). "Heimkehr" (Jianjiair
guiqu). "Das sind keine Meidou Blütcn" (Na bushi
meidou-hua) wieder ull1slrittcn. Bei der et stgenantl
ten reicht die Palette der Kritikcn von begeistefier
Zustimmungbiszu hel bel EnttäuschuDg. Die zweite
elntet das Prädikat "Schwarznalerei" Tic Ning
habe die Psyche der darin auftretenden Jugcndli-
chen zu schwarz, mehr: sie habe Weltüber-drul3 ge-
malt. UDd bei der dr.itten verslicg sich ein Kritiker
sogar zu der Bchüuptung. die Bauem (l) würden
darübcr clen Kopfschütlcln. Und als die Bauerl - im
Him diescs Kritikers "gcrade noch die Köptc
.u l rü l le l ten .  re r t r l l r r r t l i ch re  f ' e  N ing  d ie  Ku"z -
ezählung 'Oh. Xiangxuel"'r" Darauf waren die
Reaktionel einhellig und hymnisch, sind es noch
heute. und die Erzählung erhielt 1982 den Preis a1s
beste Kulzgeschichte.

Waren die Hclcl(inn)en litlhelcr Erzählungen chcr
skizzenhaft portdtiefl. so malt Tie NiDg jetzt mit
frischen Farben auf engstem Raum nit dcr Gestalt
der Xiangxue das lebensechte. und doch seh poeti-
s r l re ,  B i ld  e iner  Bruef  'n idchen:  rus  e i r re rn  e in r i r -
men Bcrgdof, das in all seiner beschcicienen Ein
fachheit für eine generellc Entwicklung in China
steht. Der Inhalt ist schnell erzählt:

Tai'ergou, die "Tcrassenschhlcht", ist ein abgelcge-
trene Bergdorf. das nur. weil es an der Bahniinie
liegt, eine Verbindung zur AulSenwelt hat. Der Zug
hält hier täglich einü.lal flir eine Minute, aber diese
MimLtc ist für die Dodm:idchen del Höhepunkt des
Tages.fürdensic sich so schön wie möglich zurecht-
machcn. Vor allen hat es ihnen dcr fesche Pekinger
Schall 'ner inpelan. AulJerdeln ma.hen .ie mir :re-
kochten Eiern, Datteln und Nüssen kleine Geschäf
te.

Xiangxue- "DuItschnee" - hat als einzige des Dorfes
die Aufnahme in die Mittelschule des nächstgröße-
ren Ortesgeschafft. Sie istein hübsches, natürliches,
aber scheues Mädchen, das von den Mitschülerin-
nen gehi,inselt wird, weil sie aus einen so gottverias-
senen Nest kommt und weil sie zuden ein so
vorsinttlutliches HolTpennal hat, in dcm sie ihre
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Stille aufbewahrt. So verbindet sich für Xiangxue
ilu Streben nach Wisser, ihre Hol'fnung auf ein
irlteressalrtcs zuküirftiges Leben zunehnend mit dem
Besitz eines neuen Pennals aus KunststoiJ und mit
automalischern Velschlul3. Eines Tages sieht sie das
Elträurnte bei eincm Mädchen irn Zug und tauscht es
gegen einen ganzen Korb Eier eilr. Doch der Zug
fährt ab, bevorXiangxue Zeil hat, wieder auszustcF
gen. So muß sie allein, in clcr Nacht. von der- näch-
sten Station den 15 km langen Hcim$,eg anffeten.
l-angsam steigt ein Glücksgefühl in ihr aui. nichtnur
über ihen neuen Besitz, sonden] auch übel ihre
Heirnat. die sie noch nie so bewu[.']t erlebt hal wie
jetzt, unler den Stemenhinrmel. Dicses Gefühl ist so
stark, daß es ihre groJie Angst besiegt. Auf halbeu
Wegc komnen ihr die Doririiclchcn entgegen. Ihr
iröhliches, ungekünsteltcs Lachen läßt die Berge
erzittern, die, durch das Echo, leise Antwolt geben.

Die Sprache ist poeLisch schön und einlach abcr
nicht das war es wohl in elster Linie, was diese kurze
Ezählung in China so grol3c Bewegung auslösen
ließ. Das Müdchen Xiangxue steltt für viel mehr als
den Typ dcs lieber'rsweten Dorfkindes:

''An ihrer Gestalt wal der Schlag abzulesen, den ciic
uralte, überkommene Lebensafi soeben versctzl be
kan. der die tief schlalendcn Berge, die in sich
ruhcnden Seelen der Menschen aufiüttclle, der Be
wegung und Leben in clas öde Belgdof brachte,
neue Wünsche, ncue Bestrebun-een entstehen lielj
und Unzufriedenheit erzeugte, mil dcr'r alten Ge
wohnheiten, mit der überkommenen Afi zu lebetr.
Dies allcs gcht weit überdas Dorf'Terassenschlucht'
hinaus, betrifftalle chincsischeD Dörfer. unsere gan-
ze junge Ger]eration, es betlifft unser Jctzt, diese
Epoche, unsere Nation... 'r7

Auch bei dem KritikerChenDanchen, derein Freund
vieler ist. dic sich, in Chinir oder im Ausland, mit
chinesischer Literatur befassen, spürt lllan in diesen
Sätzen seiner fundierten Bcudeilurg des Welkes
vonTie Ning Bctroll'enheit in einem doppelten Sinne.
Es rvardiese Erzihlung. die auch ihnvondcnbesort
deren schriftstellerischcn Qualitäten der jungen

Autofin Liberzeugt hatte. Auch nicht mehr ganz jung
- er rvar, cinige Semester über ntit. ernet ntetner

Studienkollegen an der Peking Unjvers ität der fünf-
ziger Jahle - begeht cr nicht den in China immer
wicder zu vennerkendcn Fehler, Jüngelen. und sei-
en sie noch so talentiert, in ciner LLnangenehm über
heblich-her ablasscndenAfi zu begegnen. Nichtollne
vor au sgcschickte Selbstkritik mcint er, del Grund
für ein soiches Verhalten sei darin zu suchen, daß
"man in China schon zLL sehr an eine übermiiJ3ige
Ubcraltelung des gesamten Leber]s gewöhnt" sei.ln
Wirklichkeit könne rran aber an der Tittsache nicht
vorbeisehen. dal3 ein großer Teil hervoragender
Wcrke der Weltliteratur aus der Feder der Jugend
geflossen sei. Unbcschadet einer da und dofi fehlen
den Reilt seien gerade von diesen Wcrken große
klinstlerische Impulse ausgegangen.rN

Solchc Wo e, in China ausgespr ochen. sind meiner
Meinung nach immens wichtig und können gelade
für einenj ungcn Schriftsteller bedeutungsvoller seln.
als nall nöglicherweise in unscrcn Breiler] elmes-
scn kanl'r. Trotz des "eisernen Rcisnapfes", also
einer Art stilatlicl]cr Fördeting. sind sowohl dic
matcricllen als auch die geistigen Lebensbcdingur
gen del chinesischen Schritisteller clulchaus nicht
leicht. Natürlich gibt es daftu auch objektive Ursa-
chen. die eincn nicht zuletzt bei der Beschüttigung
rnit chinesiscber Literatur immer wiedcr vorAugen
geführt werdcn. Eine dieser UISachen kann mit dcn
Be grifl "Masse ' umrissen werden. Wie vicle Talen
te gehen unter, clie es wcrt wdren, einem breiteren
Kreis - auch im Ausland vorgestellt zu \\'el dcnl
Gclingt dies aber in dem einen oder andercn Falle,
setzt vielfach der Neid ein, der cinc auch bei uns
sirttsar}1 bekannte Gemütslegung bei weitcm über
steigt, zumal es dic zitierte Masse unendlich schrver
macht, zur Spitzc vorzustoßen. Dazu geht dem
Schrilistcllcr und Kilnstler in China, auch *'enn er
bekar rn .  i ' t .  ue i tge l re rd  ,  h .  r '  o -au l  e I  in  u r r ,c ren
Breiten leichter als'horalische Unterstützur' lg"
zurückgreiten kann:cinc Fan Gen'reinde. und sei sie
noch so klcin. Talent uncl Erfolg werden eher genei-
det. angefeindet, als bewundelt. Tie Ning hat diese
Situation in derErzühlung "Luo Wei istgekon]nlen"
dargcstcllt: LrLo Wei, soeben a1s Lyrikerin zu eini-
gem Ruhnr gelangt, r'ird in clcr Rcdiktion einer
litelalischen Zeitschrift als neue Mitarbeitcrin er
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wartet, und, ohne sie zu kennen, zereißen sich alle
schon im vorlinein den Mund über sie - auch ein
fiüherer Studientollege betailigt sich an dem Ruf-
mord ohre daij es einen anderen Grund dafür gäbe
als blanken Neid.'e

Nach diesem Exkurs, der aber in direkter Verbin-
dung zu unsererAutorin steht, ein Wortmehr zu Tie
Nings weiterem Schaffen. Eines ihrer erfolgreich-
sten Jahre war 1984. Neben einem weiteren Band
Kindcrliteratur ("Das rote Dach", in Ningxia er-
schienen), wurde die bereits erw:ihnte Kurzgeschich-
te "Thema Nr.l. des Monats Juni" als beste des
Jahres ausgezeichnet. (Da ich sie für diesen Beitrag
übersetzt habe, mul3 ich nicht näher auf den Inlalt
erngehen). Im selben Jahr erhielt die "Rote Bluse
ohne Knöpfe"'?o bei der dritten Vergabe, 1983/84,
den ersten Preis lür eine längereErzählung (in China
wird bei Erzählungel zwischen kurz, miltel und
lang unterschieden, wobei letzteres unserem Roman
entspräche). Diese Ezählul1g wurde übrigens auch
vedilmt und erhielt den Landesfilmprcis 1985. Sie
handelt von zwei Schwestem, die ältere ist Redak-
teudn, diejüngere Mittelschüledn, dem etwas welt-
fremdenmalenden Vater, der sich mit der Mutter im
Dauerkrieg befindet bzw. umgekehrt, und deren
Umfeld. Die l6jlihrige Anran, die es als Kind ihrer
Zeit nicht lemen mußte, sich zu ducken und nach
allen Seiten hin vorzusehen, ist bestechend in ihrer
Offenheit und Aufrichtigkeit, eckt damit aber auch
inrmer wieder an, besonders bei derKlassenlehrerin,
einer unflexiblen Person. Für diese ist Anran bald
ein rctesTuch. umsomehr, als sietrotz der Kritik der
Lehrerin weiterhin in der Schule die knopflose rote
Bluse trägt, welche ihr von der Schwester von einer
Dienstreise aus dem Süden des Landes mitgebrucht
worden war.

Tie Ning transportiert durch diese Erzählung, be-
sondeß durch die aufgeweckte Anran, Ansichten
der jungen Generation Chinas, diesmal nicht im
1ändlichen, sondem im städtischen Bereich, wozu
dieAutorin nicht zuletzt aufgrund ihrer Jugend voll
berufen ist. Die Charaktere sind wiederum voller
Leben, nur die Hauptheldin Anran wirkt, vor allem
gegen Schlul3, leicht überzeichnet. Denn die Erzäh-

lung endet etwas klischeehafi damit, daß Anran
gegen ein durch die Weltfremdhejt des Vaters verur-
sachtes Feuervorgeht, wobei sie schwere Verletzun
gen davonträgt. aber auch zu tieferen Einsichten
heranreili.

Tie Nings frischer Ton jedoch setzte völlig neue
Akzente zu einer Zeit, in der nicht wenige andere
Schriftsteller sich gerade mühsam vom hölzernen,
parolen- und schablonenhaften Stil früherer Jahre
lösten bzw. sich in ihrer Themenwahl erst langsam
von der sogenamten "Wundenliteratur", der Ver-
und Aularbeitung der Kulturrevolution, entlernten.
Leider sind solche Themenja nie wirklich aufgear-
beitet und müssen immer wieder neu aufgegrifl'en
werden, so wie bei uns die Themen Faschismus und
Rassismus.

Natürlichhat auch Tie Ning in vielenihrerErzählun-
gen die Zeit der Kultunevolution, die Zeit der Ver-
schickung von Jugendlichen mit Schulbildung aufs
Land, die ihreigenes Erwachsenwerden pr.ägte, zum
Gegenstand. Eine der besten ist "Strohschober"r
1986 erschienen.r' Zweifellos hat sie hier eigenes
Erleben ihrer vier Jarhre in kargen Landstrichen
Nordch ina '  e in f l ießen lasren .  \ i chr  uen iFe junge
Autoren haben nach der Kulturrevolution über ihrcll
Landeinsatz bedchtet, dies wdre also nichts Beson-
deres. Aber während andere sich zumeist mit Schil-
derungen aus der Sicht der Jugendlichen begnügen,
istTieNing in ihrerErzählung eine Darstellullg auch
aus dem zweiten Blickwinkel, dem der Landbevöl-
kerung, gelungen. Dies istumso beachtlicher, alsTie
Ning zur Zeit ihrer Verschickung noch sehr jung,
d.h. bei ihrer Rückkehr gelade Zwanzig warund vier
Jahre keine lange Zeit sind, um sichmitder Lebens-
aft und dem Denken der ländlichen Bevölkerung
vertraut zu machen, zumal der Unterschied zwi-
schen Stadt und Land in China noch viel krasser ist
als beispielsweise in Europa.

Auch Tie Nings erstef, 198i1 erschienener Roman
"Meigui-men" (Das Rosentor) setzt sich nit der
Kultunevolution auseinander. Der schöne Titel ist
ireführend, denn Schönleit existiert nur in den
Träumen des kleinen Mädchens Mci-mei, aus deren
Sicht die schreckliche Wirklichleir voller Haß, Wur
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und Blut geschildert wird. Dennoch ist nicht Mei-
mei die zentale, behenschende Gestalt des Ro-
mans, sondem Si Yiwen, die 55jährige, äußerst
vitale, gepflegte, elegante, gebildete Großmutter, zu
der das Kind während der Kulturrevolution in die
Hauptstadt geschickt wird. Das Jugendglück dieser
Frau war durch eine Zwangsheirat zerstöd worden,
der ungeliebte, lebensuntüchtige Ehemann bringt
nicht nur die Familie an den Rand des Ruins, son-
dem steckt die junge Frau auch noch mit einer
Ceschlechtskranl<heit an. Seitdem war der Motor
des Lebens der Si Yiwen Rache - und ein überstei-
gertes Selbstgefühl, das die bizzarsten Blüten tleibt.
Wihrend der Kultunevolution gelingt es ihr, trotz
jhres ungünstigen Klassenhintergrundes, mit ultra-
linl<em Gehabe, eine gewisse Rolle zu spielen. Um
sich selbst in ein günstiges Licht zu cken, scheut
sie weder vor dem Ve[at an der eigenen Schwester,
noch nach demTod des Sohnes - an der Schwieger-
tochter zurück. Nur bei dem Kind Mei-mei, das
Falschheit haßt, ist Si Yiwen nicht edolgreich, und
so verfolgt die Großmutter ihre Enkelin auch dann
noch, als diese 1ängsteinejunge Frau und erfolgrei-
che Malerin geworden ist. Dabei ist Mei-mei der
Großmutter nicht unähnlich, und un den Bogen
zwischen den Generationen zu schlagen, trägt
schliel3lich die Tochter der Mei-mei sehr augentällig
das Mal der Großmutter auf der Stim

Teile des Romans, der auf Tie Nings Aufenthalt bei
der eigenen Großmutter in den e$ten Jahren der
Kulturrevolution basiert, linden sich schon in einer
früheren Erzlihlung, "Yin-miao", von der auch eine
englische Version existierl.'zz Hier ist die Großmut-
terwenigerextrem gezeichnet, dafürbehenscht dofi
die samt grobschlächtigem Sohn als Vertreterin der
Arbeiterklasse (nach kulturrevolutionärem Verstän-
dis) gezeichnete Alte Luo die Szene, die auch im
Roman wieder auftritt. Im Roman aber verweist die
CroljmutterYi Siwen alie anderen Gestalten aufdie
Plätze.

Nach Erscheinen des Romans wurden, wieder ein-
mal, sehr kontroversielle Meinungen laut,man konnte
vom "Durchbruch Tie Nings" lesen, aber auch von
"zu dünnem Hintergrund, unzureichendem Atem".23
Für Tie Ning war es zweifellos eine ganz neue,

intensive Schreib-Edahrung, über die s1e m erner
199I erschienenen Sammlung von Portäts chinesi-
scher Schdftsteller berichtet:

Der Roman habe ifue ganze Kraft erfordert, und
obwohl sie zuletzt den intensiven Wunsch verspüfi
habe, ihn abzuschließen, habe sie sich dam nach
Fertigstellung verlassen und von ihren Figuren "ver-
raten" gefühlt. Das führt sie zu Gedanten über das
Verhältnis von (Iberlegung und Schreibtechnik zum
Gefühl eines Schdftstellers. Auch wenn man sich
mitzuvielGefühl oft selbst in Schwierigkeiten brin
ge, so meint sie, daßes gerade dieses Gefühl sei, das
ihr helfen könne, als hauptberuflicher Schriftsteller
nicht zu einer Maschine zu werden, zu einer schrei-
benden Maschine.l

Sicher wird ihr noch etwas anderes helfen: ihre
Aufrichtigkeit, die ihr von allen S eiten als Grundzug
ihres Charakters immer wieder konzediert wird und
die man auch in den eben zitiefien Sätzen spürt.
Gerade deshalb finde ich es etwas unfair, wenn
Wang Meng, der frühere Kulturminister, in eine,r
Diskussion mit einem Kritiker aus Jiangsu ausführt,
daß Tie Ning in ihrem Roman "um der schönen
Worte willen schöne Worte gebrauche"'?s und ande-
res mehr. Das hat ein bißchen zu tun mit dem oben
angefrihten ontelhaften Verhalten, von dem selbst
die vorangegangenen lobenden Worte nicht frei sind.
Ich sage das, gerade w e i I ich, gleich vielen
anderen, den Schriitsteller und Menschen Wang
Meng sehr schätze. Nun sind die zitierten Worte
vielleicht nicht so gravierend, und Tie Ning ist
ohnehin an einiges gewöhnt, aber sicherhaben auch
ftir sie Wofie verschiedener Personen ein unter-
schiedliches Gewicht. Das Problem scheint zu sein,
daß auch die Wohlmeinenden und einander Wohl
wollenden ständig das chinesische Jahrhuldertwerk
erwarten - und ins Gericht gehen, statt zu helfen,
wenn ein neues Werk diesen Erwartungen nicht
entspricht.

Um diese meine Ansicht noch einmal von andercr
Seite zu beleuchten: Ich würde China (uns natürlich
auch) einen neuen Hermann Hesse wünschen, dem
neben seinem eigenen unschätzbaren Werk auch das
Verdienst gebührt, \terke anderet nicht selten jun-
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ger, Autoren des eigencn Sprachraums unddadber
hinaus - den Lesern nahegebrachl zu haben. Er hat
aufdiese Weise eine ganze Bibliothek zusammenge-
stcllt und cmpfohlen. Besondere Wirksamkeit er
hielten seine Empfehlungen dadurch, daß er be-
schrieb, welchen Gewinn er selbst aus dem betref-
Ienden Buch ziehen konnte. Abel er hat nie ein Buch
verrissen. Wem es ihm nicht gefiel, hat el es nicht
besprochen.

Sicher wollte Hesse damit oicht die Bedeutung der
Literaturkdtik ieugnen. Abcr unter Kolicgcn wäre
eine verständoisvolle K tik im privaten Rahmen,
vor allcm vom Alteren zum Jüngeren, gewilS hilfiei-
cher als die Außerung abläliger Uficile in der (f1-

fcntlichkeit. Zum Glück für Tie Ning hat sie auch
immer wieder groJ3c Zustimmung gefunden. Die
heftigen, manchmal sehr kontroversiellen Diskus
sioncn zcigen andererseits. clalS Tie Ning nicht kalt
läßr.

Ein Wort noch zu den vom sciron erwiihnten San-
wen, der Kurzprosa in poetischer Vollendung. Chen
Danchen bezeichnet Tic Nings Erzählungen als
"sanwen-hua de duanpian xiaoshuo"(was durch die
Ubcrsctzung "Erzählungen nrit S anwen-Charakter"
leider nur rLngenau wieclergegeben u'erden kann).
Ein sehr hohes literarisches Lob also, das nun
utrrsotrrehr 1ür Tie Nings eigentliche Sanwen gilt.
von denen weitervom u.a. die entzückcndc Schilclc-
rung ihrerkleinen Krabbe schon erwähnt wurde, die
ihr an Schluß des Sclxiltstellertrellens am Lushan
danr abhandengekorrrnen war und dr:r nun nicht nur
Tic Ning nachtuauerte. - Zhang Jie hat in eine von ihr
herausgegebene Sanwen Sainmlung chinesiscller
Scluiftstellerinncn auch zwei von den kleinen Pro
sastücken Tie Nings auf-qenommen. In detrr eilten
erinnet sich Tie Ning an ilxc Arbeit als junge
Redakteudn der Literaturzeitschrifi "Huashan" und
zeichnet, nicht ohne Selbstilonie, mit licbevollem,
dankbalem Spott ihren schon älterer Chef, l'lit dem
sie damals einige Besuchc bei Autoren absolvieren
mußte. Im zweiten, den "Weißen Nächtcn der Frau-
elr", versteht sie es, denWeil3en Nüchten Nolwegens
eine besondere Tie-Ning-Note zu geben.?6 Sehr
reizvollist auch "He zhinü '(Frauen vom Fluß):r, in
dem cin Maler die Rolle des Erzählenden übcr-

nimnt. Nach langen 20 Jahen kommt dieser wie-
der in eir Bergtal, um endlich einmal die viei
gepdesene Plirsichblüte zu erleben. Dabei trifft er
seine damalige, nunnehr urahe Wifiin wieder. die,
sc l ro r r  vor r r  Tod geze ichr re t .  be i  den Fr innerurgen Jn
ihre Mädchen- und Brautzeit und das ausgelasscnc
Baden im Fluß noch einmal auflebt.

Tie Ning hat zunehrnend Verpflichtungen wahzu-
nehmen, die sie aus ihrer ländlichen Umgebung
rrach Peking, in andere Teile Chinas und auch ins
Ausland führen. Aber ich glaube mich nicht zu
täuscl']en, dall sieeine vondenen ist. dic ihrLand.die
oft karge Erde des Nordens. unter ihren Füßen
brauchen, um leben, fühlen und schreiben zukönnen
und daru1n inmer wieder zurilckkehren. Eincn Ein
druck der innigen Verbindung zu diesem Land und
seinen Merlschcn mag die Erzühlung "Die schwan-
gere Frau und die Kuh" geben, dic inl Frühjahr
dieses Jahres veröffentlicht worden ist.r3
Zuvor aber die Ubersetzung von "Thena Nr I des
Monats Juni"re. eine Erzählung, in welcher ein sati-
rischer Humor der noch ganz jungcn Tic Ning zun
crstenmal deutlich zum Tlagen kam.

Tie Ning
Thema Nr.1 des Monats .luni

Am 2. Mai des Jahres Eintausendneunhundefldrci
undachtzig vcrötTentlichte die Provinzzeitung, rcchte
Spalte untere Ecke der Titelscite. einen Leserbrief
samt redaktioneller Anmerkung. In dicscm Bricf
wurde otlengelegt. daß sich vier Abteilungsleiter'
des Kultulamtes der Stadtverwaltung von S gele-
genllich eincr Tournee del Tr-uppe fü zeitgenössi
sches Thcater Unregelnrälliigkeiten größercn Stils
hatten zuschulden korunen lassen. Waren die durch
den Brief aufgegriffener'r Fragen auch nicht gerade
hochexplosiv zunennen. so liel] doch derernste Ton
def redaktionellen Anmerkurg keinen Zwcil'cl dar-
an aufkomnen! daß die Redaktion gewillt sei. der
Sache auf den Grund zu gehen.
Als Absender des Briefes war vemerkt: Mo Yu,
Kulturamt der Stadt S.
Das Amt geriet in einen Aufruhr miltleren Gradcs,
nachdem, wie an jedem Tag auch hcute. Meister Da.
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der Pförtner, die Zeitungen in sämtliche Abteilun-
gen verteilt hatte.

Im Kulturamt der Stadt S war keine Person namens
Mo Yu beschäftigt. Weder jetzt, noch vordem. Das
wußte niemand besser als Meister Da. Aber jenem

Briel.schreibel der sich MoYu nannte, waren sämt-
liche Fakten so vertaut wie die Linien der eigenen
Hand: Zum Beispiel, welcher von den Abteilungs-
leitern Frau und Kinder mit ins Hotel genommen
und wie lange diese dofi gewohnt hatten; welcher
sich durch Frcitickets Vofieile verschafft, welcher
Dienstautos zu Privatausflügen benutzt hatte: ja,
sogar, daß einer für mehrere Mahlzeiten nichtaufge-
kommen war, wußte der S chreiber aufs i-Tüpfelchen
genau.

Seitens äer Provinzregierung wurde umgehend eine
Untersuchungskonmission eingesetzt, und ange-
sichts der beinlarten Tatsachen mußten die Abtei-
lungsleiternichtnur Selbstkritit üben, sondem auch
noch die Gelder, die sie sich als "staatliche Zuwen
dungen" hatten zufließen lassen, aus der eigenen
Tasche zurückerctatten.

So weit, so gut, und oberflächlich betrachtet, kehrte
wieder Ruhe ins Amt ein. Aber überall, wo sich
Menschen trafen, in den Gängen oder im Treppen-
haus, im Speisesaal oder auf den Toiletten, war
unterschwellig, darum aber nicht minder deutlich,
eine Erregung spürbal man hätte meinen können,
daß sogar Sessel oder Thermosflaschen vor sich hin
wispefien undAntworl aufdiese ehe Frage suchten:

Wer ist Mo Yu? Mo Yu wer ist das?

Selbstverstaindlich war Mo Yu ein Deckname, dieser
Umstand war keinem so klar wie Meister Da. Schließ-
lich war ervor der Befreiung Verbindungsmann der
Partei im Untergrund der Stadt gewesen; mebr als
den meisten anderen Menschen war ihm also die
Bedeutung von Decknamen in außergewöhnlichen
Situationen bekannt.

Am 2. Juni des Jahes Eintausendneunhundefidrei
undachtzig nahm Meister Da eine Geldanweisung
vom Zeitungsverlag an Mo Yu in Empfang. ln der
Spalte "Anmerkung desAuftraggebers" stand erklä-
rend, daß es sich um eil Honorar handele, 1000

Zeichen ä 12 Yuan, in summa 24 Yuan, also die
Hälfie des Monatslohns von Meister Da. Das übli-
che Vefahren war nun, daß nach Einlangen einer
solchenAnweisung Meister Da an das kleine Schwau-
ze Brett zu schreiben hatte: " XY, bitte Geldanwei-
sung beheben. "  Dann uurde d ie  Anue isung ans
Glast'enster des Pfömterhäuschens gelehnt, auf daß
der B etreffende sie abhole. Diese s Mal aber überleg-
te Meister Da, nachdem er die Anweisung vom
Postboten übemonrmen hatte, eine Sekunde lang
und ließ sie blitzschnell in einer verschließbaren
Schublade verschwinden. Das Schloß machte
"knacksl", Meister Da schaute vorsichtig in die
Runde:erwar allein in der Portiersloge. Eine äuße$t
rare Situation, aber gerade daraufhatte Meister Da
gehofft.

Abends wälzte er sich im Bett hin und her Während
er sich drehte, tauchte vor seinem inneren Auge als
möglicher Mo Yu der Fahrer Großer Liu auf. Liu
hatte, nur befristet angestellt, ein Jahr lang im Kul-
turarnt gearbeitet, aber sein Reden und Handeln
hatte in keiner Weise einem nicht fix Angestellten
entsprochen. Er war nicht im mindesten diensteifrig
und beflissen gewesen, sondern hatte an allem her-
umgemäkelt und große Reden geführt. Wenn er
nicht gerade auf seine Alte schimpfte, gab er mit
seinen Fahrkünstenan; manhätte meinenmüssen, er
sei der bedauernswerteste Ehenann sowie derbeste
Fahrer dieser Welt. Vor kurzem war ihm gekündigt
worden, während jener Toumee aber watr er von
Anfang bis Ende den Abteilurgsleitem als Fahrer
zugeteilt gewesen. Nun findet man nirgends sch.ir
fere Augen und Ohren als bei Chauffeuren, und
allein das, was die Chefs sich während der Fah ell
zum Essen und zu denAufführungen erzählten, hätte
erstklassiges Matedal abgeben können,

Wieder wälzte sich Meister Da, und ein anderer Mo
Yu fiel ihm ein: Du Yanrong, Unterabteilungsleite n
für Fjnanzen, eine umgängliche Frau in mittleren
Jahren, die eben begann, etwas Fett anzusetzen. ln
Fragen der Rechnungslegung hatte sie den größten
Durchblick. Vielleicht war sie gerade deshalb kürz-
lich als Buchhalter für die Theateftruppe eingesetzt
worden. Schließlich gab es bei einer Tournee viele
Rechnungen zu verbuchen, oder?
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Bei seiner nächsten Drehung erschien ein weiterer
Mo Yu vor Meister Da's geistigem Auge:Dr Luvon
der Sanitätsstation des Amtes. Er war cbenlalls
damals fü den Dienst bei der Tournee abgezogen
worden. Dr. Lu war nicht zu unterschätzen, der
konnte mebr als Spritzcn verabreichen oder Medi-
kamente verteilen ! Wenn m an allein an dic Histörchen
dachte, die durch ihn in Umlauf gesetzt worden
wafen...

In einem fort willzte sich Meister Da im Bett, und bei
jeder Drehung tauchte ein neugr Mo Yu auf. Er
gedachte, seil altes PaarAugen zu gebrauchen, um,
von a.nderen unbemerkt, Mo Yu zrL identifizieren.
Danlt wolltc erihm (odelihr) disl<ret die Gcldanwei-
sung zustecken. Er wollte vorgehen wie zur Zeit
seiner Untergrundtätigkeit als Verbindungsmann;
damals durfte man sich beim Auseinandergehen
nach Geheimtreffen noch nicht einmal mit einem
Blick voneilander verabschieden. Damals wife Mo
Yu ihm sebr dan|bar gewesen, so wie er heute, Mo
Yu gegenüber, ungeteilte Dankbarkeit empfand.

Als Meister Da am nächsten Morgen seinen Dienst
antrat, erschien zwal keiner der Mo Yu-Verdächti-
gen, hingegen platzte Shi Zhengbin in die Pol1iers-
loge, der Stellvertretende Leiter der Abteilung für
Kulturschätze. Er ließ, betont unabsiahtlich, sein
Auge schweifen, schaute wie zufällig aufdie Briefe
am Fenster und sagte: "MeisterDa, heute scheint die
Post früher gekommen zu sein als gestern."

"Das sind die gestdgen. Die von heute komtlenerst
um neun."

"Und am Nachmittag? Wanr.r kommt die Nachmit
tagspost?"

"Halb fünf."

Vizeleiter Shi ging. und Meister Da bildete sich ein.
daß Shi's Blickbeim Weggehen aufdie verschlosse-
ne Lade gefallen sei. Hatte der am Endc Wind
bekommen und bemerkt, daß sie etwas barg, dessen
Platz normaierweise die Fensterbank häue sein
müssen? Stiml1-Ite dieser Eindruck. hieße das dann
nicht, daß Vizeleiter Shi ihn, Meister Da, für Mo Yu
hielte?

Meister Da war nicht Mo Yu und hegte auch keine
derartigen Absichtcn. Zu Hause wartete sein Jüng-
ster aufeine Arbeitund wollte die Stelle von Meister
Daübemehmen. Falls die Führung nun mißtrauisch
deine Lade flxiert, also Z*'eifel an dir hegt, dann
Ade, du Reisschüssel des Sohnes. Bei seinen Uber
legungen an diesem Punkt angelangt, fingerte Mei-
ster Da der Schlüssel für die Schublade aus seiner
Hosentasche.

Nach neun Uhr, also nach Einlagen der Briefe und
Zeitungen. war dann nebcn derTür der Portietsloge
die wohlbekannte kleine schwarzc Taf el angebracht,
aufder neben anderen Personen, die Einschleibbrie-
fe oder Postanweisungen abholen sollten, auch der
Name Mo Yu zu lesen war'.

Es vergingen 59 Tage, 59mal ünderte sich die Liste
am Schwarzen Brett - lediglich der Name Mo Yu
schien dort Wurzeln geschlagen zu haben. Und
wälu'end dieser ganzen Zeit steckte alrr Fenster des
Ptörtnerhäuschens die allmühlich durch die Juni
Sonne versengte, vergilbte Geldanweisung für Mo
Yu.

Das Pförtnerhäuschen war fü gewöhnlich ein klei-
nes Paradies, das man im Vorübergehen gem auf-
suchte, aber wlihrend dieser 59 Tage lag es plötzlich
einsam undverlassen. DerLeiter des Forschungsbü-
ros, der normalerweise recht oftkam, umetwas Zeit
zu "töten" und mit Meister Da ein, zwei Partien
Schach zu spielen, kam nicht mehr, und auch Kong
Linglan, die Typistin mit dem kurzgeschorenen Haat
die sonst am häufigsten angerannt kam. ließ sich -
zufä11ig odermitAbsicht - nicht melüblicken. Dabei
bildcte das Pföfinerhaus einen Grundpfeiler ihrer
Existenz, war sie doch derzeit heftig verliebt. Nun
aber stapelten sich im Posteingangdie Briefefür sie.
und Meister Da blieb nichts anderes übrig, als sich
selbst in den zweiten Stock zu bemühen und ihr die
Briefe zu brilgen. Es fielen keinerlei Erklärungen.
Kong Linglan lachte verlegen und entschuldigend,
und Meister Da seinersaits war niemand, der alt
Dhgen herumdeutelte.

59 lange Tage bcmühten sich die Vorüberkommen-
den, steif geradeaus zu blicken, als habe sich das
Pförucrhiuschen mil.aml reinem Fensler in eine
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firstere Festung verwandelt, die den MenschenAngst
und Schecken ehjagt. Nur jene vier Abteilungslei-
ter schienen untadelig und reinen Gewissens; ohre
jede Furcht passieten sie das bewußte Zettelchen,
mehr noch, sie warfen Mei ster Da, derin derTür saß,
des öftem lange, vielsagende Blicke zu. Das erinner-
le diesen an sejne Zeit al ' Verbindungsmann. an eine
Kontaktnahme nach vereinbarten Geheimzeichen
und Losungsworten. So, als würden sie draußen am
Fenster stehen und sagen: "Sesamfladen." Und er
hätte, ohne Stocken, zu antworten: "Olgebäck."

Sie darauf: "Der Boß ordert 10 Ballen Hangzhou-
Seide." Er würde erwidem: "Hangzhou haben wir
nicht, nur Shandong."

Sie als nächstes: "Was kostet eine Schachtel Shang-
hai?" Und er: "Keine da, bloß Marke Pirat."

Aber gezählte 59 Tage erschien kein Mensch, um
Geheimzeichen zu tauschen, und vor dem Fenster
zeigte sich nichts, das den Phantasiegebilden von
Meister Da nahegekommen wäre. Zudem schien es
ihm, als machten sich diese vier falschen Brüder
immer verdächtiger, und so revidierte er mebrfach
seine Geheimparolen.

In diesen 59 Tagen war es Shi Zhengbin, der ihn am
häufigsten in der Portiersloge besuchte. "Die ka-
men, waren nicht gut, und die Guten kamen nicht."
Wann immer Shi Zhengbin in der Tür aufkreuzte,
drehte MeisterDarasch denTransistorempfängeran
und wäh lte pausenlos andere Sender Mehrfach woll1e
Shi etwas sagen, aberdas Quietschen und Jaulen ließ
ihn nicht zu Wort kommen und trieb ihn jedesmal
aus demRaum. MeisterDalachte sichinsFäustchen:
Ja, das ist nicht schlecht, wenn ich am Radio spiele,
so daß du den Mund nicht auftun kannst. Dein Name
stand zwar nicht in der Zeitung, aber du warst
damals auch mit von der Pafiie. Du bist nur nicht
genannt worden, weil du nicht so tief drin steckst
und auch noch jung bist. Aber wenn du dir einbil-
dest, bei mir eine weiche Stelle zu finden und durch
mich herauszubekommen, wer Mo Yu ist, befindest
du dich auf dem Holzweg.

Untergrundarbeit erfordert Geduld. Immer, wenn
Meister Da an die allfällige Kontaktperson dachte,

fiel sein sich vergewissemder Blick auf den Kalen-
der. Die Zeit raste wie ein Weberschiffchen, morgen
waren genau zwei Monate seit Einlangen der Gel-
danweisung vergangen. Auf dem Abschlitt stand
deutlich vemerkt, daß, wäre das Celd binnen zweier
Monate nicht behoben worden, es seitens der Post
dem Absender zurücküberwiesen würde. Der Ge-
dante an den nächsten Tag beunruhigte Meister Da.
Er drehte das Radio ab und betrachtete eingehend
jenes kleine Stück Papier am Fenster. Sein Blick
drückte Reue darüber aus, daß er sich zwei Monate
lang so distanziert verhalten und dem Papierchen
ängstlich die kalte Schulter gezeigt hatte.

Als am nächsten Morgen um 8 Uhr einAngestellter
nach dem anderen durch das große Eingangstor des
Kultuamtes trat, fiel es beinahe jedem sofort' auf,
darß das Fenster des Pförtuierhäuschens sich irgend-
wie heller und gedumiger präsentierte. Die Auf-
merksameren wußten auch sofort den Grund dafür:
der kleine vergilbte Zettel war auf und davon. Die
Leute atmeten auf, wie verabredet drängten sie zu;
Tür des Pförtnerhauses: sie benahmen sich so, als sei
soeben der Ausnahmezustand aufgehoben worden
oder als hätten sie einenAbgrund mittlerenAusma-
ßes glücklich hinter sich gelassen - und das alles nur,
weil ein unscheinbares Blättchen Papier verschwun
den war... was solltgmandavonhalten? Jedereinzel-
ne dachte sichnatüriich seinen Teil.Aber alle hatten
es auf einmal wieder sehr eilig, Meister Da einen
Besuch abzustatten, um herauszubekommen, wer
wohl der Abholer der Anweisung gewesen sei. Die
kurzgeschorene Kong Ljnglan hatte die schärfsten
Augen, wie eine Siegesmeldung schmetterte sie den
Satz heraus: "Die Tür ist verspert!"

"Sieh an, dieser alte Da, und ich hatte doch gerade
vor, eine Partie mit ilüt zu spielen!" sagte der Leiter
des Forschungsbüros mit neuerwachtem Enthusias-
mus.

"Der alte Da? Nach Hause ist er, um für seine Frau
Brikett zu holen", vermeldete Dr. Lu und warfdabei
durch seine Brillejedem einen funkelnden Blick zu.

"Wieso sollte Meister Da während der Arbeitszeit
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Brikett kaufen']" Aha, auch der Vize Leiter Shi
beland sich aiso inmitten der Menschenansamm-
lung.

Dicses Faktum schien alle zu ernüchtem. Gerade.
als sie sich zum Gehen anschickten. tarLchte Meister
Da auf einem Lastendkscha am Eürgangstor auf.
Aber was cr transpoltie e. warcn keine Brikett.
sondem eine Ladung "dunbu". Mops aus Stoff-
streifen zum Ar.Lfwischen der Bödcn. Vor dem
PföfinerhäLLschen hielt er an und schaute auf die
Gruppierung, u'ohl wissend, was diese Ansamm-
lung zu bedeuten hütte. Er schwa.ng sich vom Rad,
zog gcmächlich einTuch von undefirrierbarcm Grau
aus der Tasche, wischte sich den Schweiß vom
Gesicht und wartetc.

Wieder war es Mze-Leiter Shi, der den Mund auf-
InaLh le .  " \ i l e i . le r  Da.  i { l  d ie  Ce ldanue i : ,un !  ron
jemandcm behoben worden?" fiagte er deutlich
aKzentu le .

"Stimmt. sie wurde abgeholt."

"Das heißt. Mo Yu..."

"MoYu bin ich.Ichbin MoYu." Sprach's und lehnte
sich an die weichen Mops.

Bewegung kam in die Mengc und alle schauten
verwiut auf Meister Da. Auch Shi Zhengbin fixierte
ihn lange. abel keinem schien sein merkwür.diger
Gesichtsau sdruck aufzulallen.

Erst, als sich alles zetstreut hatte, fragte er'leise:
"Soll das heißen, den Briefhättest du geschdeben?"

"Wäre er nicht von mirgeschrieben, wie ltätte ich es
wagen können, das Gcld zu kassiercn und dafür
Mops zu kaut'en? In allenAbteilungen sind die Mops
schon beinahe kahlgesclüubbt. es wurde langsam
Zeit, neue anzuschalfen."

"Das heißt, der Brief... der Bdefist rarsächlich von
dir geschrieben?" Mze Leiter Shi betontc das Wort
"tatsächlich".

"Wieso glaubst du es noch immernicht? Du denkst.
ich wäre dafür zu ungebildct, hm? Um es ohne
Umschweife zu sagen, der Kommandeul der rnir
damals das Schreiben beibrachte, ist heute Abtei-
lungsleiter im ZK."

"Der Brief ist also von dir, aber dicse Hand-
schrift..."

"Du hast ihn gesehen? Wie ist es möglich, daß du
einen Brief an die Provinzzeitung in die Hände
bekommst? Das ist ja mehr als eigenartig."

Meister Da langte einen Mop vom Fahrzeug und
drückte ihr Vize-LciLer Shi h die Hand. Shi Zheng-
bin sagte keinen Ton rnehr und begab sich, den Mop
in der Hand. zu den Amtsräumcn. All diese Tage
hatte er äußerst allergisch reagiert, sobald igcnd-
wann das Wort "Handschrift" gefallen rvar.

Im Oktobcr des Jahres Eintausendneunhulde drei-
undachtzig wurden einige ältcre Amtsleiter auf an-
dere Posten venetzt: Shi Zhengbir] wurde Chef des
Kulturamts del Stadt S. Jedesmal, weon er am Pfört-
nerhäuschen vorbcikam. mußte er unwi I lkürlich zum
Fenster hinüberschaucn, als hinge dort noch immer
Jener vergilbte Zettel. Seit seiner Amtsübcrnahme
hatte er vorgehabt. ein eingehendes Gespräch mit
Meister Da zu lührcn. aberjedesmal kam eitre noch
wichtigere Angelegenheit dazwischen. Er wollte
ihm bei dieser Gelegenheit unmißverständlich zu
verstehen geben, daß nicht er, Meister Da. diesen
Brief gescl.uieben hätte, sonden... sonden wer?
Andercrseits empfand cres nicht mehr als unbeding-
te Notwendigkeit. den wahren Sachverhalt vor dem
ganzen Kultur-arnt offenzulegen, schlieJjlich war er
bereits CheI des Amtes.

Auch der Mutige ist nicht frei von Feigheit. Shi
Zhengbin lehnte es zwar ab, eine so unlogische
Logik zu akzepticren, aber sobalcl er am Pföflner-
haus vorübcrkam, übefiel sie ihn häulig aufs Neue
in ihrer ganzen Absurdität

Tie Ning

Die schwangere Frau und die Kuh

Die Schwangere kehrte vom Markt heim und trieb
ihre Kuh aufder Landstraße in der Nähe des Dorfcs
Tongxiang.

Es war schon Herbst, die Zeit nach dem er.stell
Reiflall, und die NachmittagssoDne beschien klar
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undwalmdas offene, weite Land. Von ungefähr ließ
die Schwangere den Strick aus der Hand fallen und
gab der Kuh Bewegungsfreiheit. Auch sie selbst
fühlte sich, nachdem sie den Strick ausgelassen
hatte, wohl und entspannt; frei und unbeschwert
schlenhefie sie mit den kräftigen Armen. Die Wöl-
bung ihres Leibes war schon sehr augenfällig und
zog das Vorderteil ihrer dünnen, zerschlissenen
Wattejacke nach oben. Das verlieh ihrem Gang
etwas Gravitätisches, gleich einem tapferen Gene-
ral.

Das Rind und die Schwangere blieben immer in
einer gewissen Distanz zueinander, und erst, als die
Kuh ins Weizenfeld einbog, den Hals verdrehte und
sich anschickte, von den Sprößlingen zu fressen, rief
die Schwangere sie zurück: "Hei, komm heraus!"

Hei - "Schwarze" das war der Name der in Wirk-
lichteit gelben Kuh.

Die Schwarze trödelte und wollte nicht heraus aus
dcm Weizen, da eISt herrschte die Schwangere sie
an. "Hei!" befahl sie. Der Ruf hallte nach in derStille
der Ebene und wurde überallhin getragen es klang,
a ls  r , r  ü rde  s ie  in  e in iger  tn t le rnung e inen gu ten
Bekannten erblicken und ihm ein freundliches "He!"
zur Begrüßung zurufen.

Aber kein Mensch war zu sehen, und so mulSte sich
die Schwarzebequemen, aufden Befehl der Schwan-
gerenzu reagieren. Raschnahm sie noch zwei Maul-
voll, erst dann verlielj sie das Weizenfeld und schlug
wieder den rechten Weg ein.

In der Feme tauchte bereits jener Ehrgnbogen auf.
Hatte man ihn erreicht, war es nicht mehr weit bis
nach Hause. Ringsum dehrte sich das ebene Land,
und so  sch ien  e . .  u l : .e i  das  prächt igc .  imposan le
Monument direkt vom Himmel herabgekommen.
So unvermittelt und hoch ragte es auf, daß sein
Anblick einenjeden völlig unvorbereitet traf. Selbsr
alte Leute, dic ihr Leben lang das Ehrentor gesehen
hatten, überkam angesichts seiner blendenden Er-
scheinung unter dem blauenHimmel stets aufs Neue
ein ganz sonderbares Gefühl.

Die Schwangere schaute hinüber zum noch femen
Bogen ru.rd dachte sich dabei: Wie gut, daß ich

hierher geheiratet habe. Jedesmal, wel]l sie den
Ehrenbogen sah, entrang sich ihreinbewegter Seuf-
zer über ibre Heirat.

Das Elternhaus der Schwangeren befand sich in den
Bergen, das Leben dort war häfier, ließ sich nicht
vergleichen mit dem der Ebene. Doch die Schwan-
gere war ern schönes Mädchen gewesen. Schönheit
war auch eine Art von Reichtum, brachte sie doch
die Menschen dazu, sich glänzende Zukunftschan
cen auszurechnen. Die Eltem der Schwangeren hat-
ten zwar nicht das Geld tiir einen Schulbesuch der
Tochter aufbringen können, aber sie liel3en sie auch
keinerlei grobeArbeiteü venichten und steckten ihr
jeden guten Bissen zu, so, als rüsteten sie damit
einen Schatz in ihren Händen, den sie eines Tages
herausbdngen würden aus den Bergen, hinein in das
reiche Flachland, in eine Welt, die ihnen selbst bis
ans Ende iher Tage verschlossen bliebe. Dies war
ihr ganzes Sinnen und Trachten.

So hatte die Schwangere schließlich herausgeheirao
tet i n d as Land am Fuße der B erge. Voll S tolz erklärte
ihr die Schwiegermutter das günstige "Fengshui",
die Geomantik, des Ortes: ZurZeit der Qing-Dyna-
stie hatte sich hier der Friedhofeines großen Herrn,
eines Wang-ye, befunden, dessen Grab seinen Platz
im Norden des Dortes hatte. Auch der leuchtend
weiJie Ehrenbogen gehörte ihm, dem Wang ye. Nun
wußte die Schwangere natürlich nichts von der Höhe
der Würde eines Wang-ye, noch wußte sie, wieviel
Zeit seit deln Ende der Qing-Dynastie bis heute
schonverstichen war Grab und Ehrenbogen hinge
gen hatte sie bereits gesehen. Längst war das Grab
von Räubern heimgesucht, geblieben war einzig
eine tiefe, wild verwachsene beckenförmige Grube
voller zerbrochener Ziegel. Die Schwangere stand
am Rande, schaute aufdie grünglasierten Ziegel in
der dunklen Tiefe und dachte: Wie schön, daß ich
hierherverheiratetwordenbin. Die große Grube war
ein Symbol liir Reichtun, derllr obwohl nun ausge-
raubt und ohne Schätze, war sie doch einstmals voll
davon gewesen. Diese Grube und der Ehrenbogen
behüteten den blühenden Reichtum der Gegend,
dieswares, was man "Wind und Wasser" - Geoman-
tik - nannte.
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Gut ging es der Schwangerenhierim geomantischen
Schatzland, sie erblühte und wurde immer schöner.
Niemerrd im Dorf hätte es gewagt. sie wegen ihres
harten Berg-Dialektes auszulachen. Dic Schwiege-
Ielterr behandelten sie genauso gut wie ihr Mann,
der häufig sagte. daß ihm keineArbeit zuviel sei, um
nur genügcnd Geld für-sie zu verdienen. Und da ntan
heutzutage in der Stadt allc mögliqheo und unmög
lichen neuen Häuser und Wolkcnkratzel braucht,
ging er außerhalb dcr bäuerlichen Saison oft mit der
Baubrigadc in die Stadt. Die Schwiegermu cl zog
dann zur Schwangeren. leistcte ihl Gesellschaft ulrd
bdihtc aus rotemZuckerein Geträrk, das dic Lippen
der Frau blutrot und f'euchtschimmemd und die
giurzc Person überaus flisch undappctitlich erschei-
nen ließ. Wenn die Schwieger.rnutter Leute 1raf, war
sie stets voll des Lobes: "So ctwas Schönes sieht
lna[ selten."

Scitdie Schwangere inderHofTnung war, wurde sie,
je bchinderter, desto eigenwilligcr, sie wollte unent
wegt hinaus ins Freic. Besonders gem ging sie zum
Markt, nicht etwa, utn etwas zu kaufen. sondem
lediglich, um sich alles genau anzuschauen. Die
Schwiegermutter zog ihl dann stets die Schwarze
aus dem Stall und hieß sie aufihrreiten, besorgt, die
Schwimgere könne beim Gehen zu schr ermüden.

Abcr Hei ist doch auch rrächtig, dachte sich die
Schwangere. Dcnnoch nahn sie den Strickt so $'ur-
de ihr durch Hei au1'dem veliassenen Weg etwas
Gesellschali. Zwischen diesen beiden weiblichen
Wesen, jede damit beschäftigt, ilu kleines, neues
Leben auszubrüten. heüschte cin stiilschweigendes
Einverständnis und Mitgefühl; aber auch cine be-
sondere Art von Größe war ihnel gemeinsam. So
begaben sie sich, jede mit stolz vorgestrecktem
Bauch, aul ihren Weg.

Niemals ritt die Schwangere aufder Schwarzen, und
ob es schnell oder langsam vorangehen sollte, lag
ganz imErmessen derKuh.Als die Schwangereneu
ins Flacbland gekommen wal. schien ihr alles so
weit und offen. im Laufe der Zeit aber begann dem
Auge etwas zu fehlen. Wer in den Bergen wohnt,
sieht nicht über sie hinaus und hat ein begrenztes
Blickfeld, hingegen fragt man sich im flachen Land,

was wohlan seinem Ende sei. So sclu'itt die Schwan
gere voran und dachte sich. daß sie wohl niemals an
das Ende dieses tlachen Landes käme. Als das Ge
hen gar zu eintönig und beddckend wurde, rief sie
unvemittelt: "Hei - yal" Ubertrieben lang zog sie
den Ton ulld scheuchte damit Hci aus ihrem Trott.
Die Schwarze blieb stehen und sah lnit ihren grol3en.
unvergleichlich fblgsamen Augen zurück zur Frau.
Die aber warlüngst weiter€egangen und befand sich
schon vor der Schwarzen. die nun plötzlich nieman-
den mehr sah. Ganz duDm LLnd eilig rannte sre mit
vorgeslrccktem Kopf hiltelher, un zu bcmerken.
daß die Frau inzrvischcn u'ieder zurückgeblieben
war Das Spiel erheitertc die Schwangere, ganz
sachte rief sic nun: "Hei-ya!" und hatte plötzlich
Leben ins flache Land gebracht. So schuf sich die
Schrvangere etu'as Abwechslung und bildete sich
ein. daß sie es nicht allein sei, die mit der Schwarzen
mül3ig unter der Sonne dahinzöge, sondem daß es
doch auch ihre Rufe gebe. dazu ihren Bauch mit
seinem Eigenleben sowie die plümpcn, dummen
Fül]e der Schwarzen

\ \ ie . te ts .  \o  keh- r lc  i ie  uuch d ie . rna l  rn i l  I ceren
Händen heim vom Markt und näherte sich lnit Hei
demEhrenbogen. AIlmählichwaren ciie Strahlen der
Sonne etwas wcicher geworden und strichen sanft
über das leicht aufgedunsene Gesicht der Schwan
geren. auch über ihrcn Nasenrücken, der unter einer
leincn Schicht kleiner Schweißper Ien glitze e. Jetzt
tauchten in der Ferne verschwommene schwatze
Pünktchen auf, zu zweit, zu dlitt das waren die
Kinder, die von der Schule nach Hause gingen. Die
Schwangere warmüde.Immer, wenn sie die laufen-
den, springenden Kinder sah. wurde siemüde. Dicse
Müdigkeit kam aus ihrem schwercn Bauch, und
tatsächlich meinte sie. nichtnur sie selbst, nein, auch
derBauch sei es, oder anders ausgedrückt: das Kind
darin sei nüde. Mit beiden Hälden ihren schwere]l
Leib stützend, ließ sie sich auf jener Stele. dem
Gedenlstein, am Wegland nicder, um dem Bauch
ejne Rast zu gönnen. Während sich die Sch$'angere
auf dem Stein oiederließ, entwisehte die Schwarze
wieder ins Weizenfeld.

Auch diese gewaltige Stele gehörre einst demWang-
ye. Zur damaligen Zeit wurde sie von einer ebenso
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gewaltigen Schildkröte auf dem Rücken gettagen

und bildete, in einer gewissen Distanz, eile Ergän-
zung zum Ehrenbogen. Später hatten einige rohe
Jugendliche aus der Stadt den Gedenhstein umge-
worfen. Dasselbe hatten die Grobiane damals mit
dem Ehrenbogen vorgehabt, doch gelang es ihnen
nicht, und so planten sie dessen Sprengung.Aber die
Leute vom Dof, angeftihrt vom Vater der Schwie
germutter, die ihr das ezählt hatte, waf-en sich vor
den jungen Leuten nieder und retteten so das Monu-
ment. Die Stele aber, einmal umgewoden, wurde nie
wieder aufgerichtet. So lag sie am wegrand und
wurde den Vorübergehenden willkommene Sitzge-
legenheitzumAusrastenderFüße. Im Laufe derZeit
war sie von den vielen Hinterteilen allmählich blank-
gewetzt worden.

Auf der Stele waren einige Schriftzeiahen eingra-
viert, sehr große Zeichen, jedes einzelne in der
Größe eines Waschzubers. Die Schwangere konnte
nicht lesen. Eitrmal hatte sie ihren Mann nach den
Zeichen gefragt, doch auch er kannte sie nicht.
Folglich sagte der Mann zu ihr: "Was hättest du
davon, wenn du sie wüßtest? So altes, nutzloses
Zeng."

Die Schwangere saß aufdem Gedenkstein, sah wie-
der einmal auf die waschzubergroßen Zeichen, von
denen sie gerade eines mit ihrem Allerweftesten
verdeckte. Diesmal rückte sie zur Seite und setzte
sich sorgsam an den Rand. Sie begriff selbst nioht,
warum sie das tat, hatte sie sich doch sonst beim
Ausrasten jedesmal breit auf die Zeichen gesetzt.
Hm, der Grund dafürmußte, unter ihrer Brust, dieser
Bauch sein. Die Schwangerc war bezüglich des
Bauches voller Wünsche, die, je deutlicher die
schwarzen Pünktchen, die aus der Schule kommen-
den Kinder, zu erkennen waren, zunehmend konkre-
ter wurden. Die Kinder standen in Verbindung zu
Schriftzeichen, und unbewußt hatte die Schwangere
Hochachtung vor ihnen. Die Kindergering zu schät-
zen, hätte auch Mißachtung gegen ihren derzeitigen
Bauch bedeutet.

Die Schwangere war fest davol überzeugt, daß ihr
Kind später in die Reihen derer einteten würde, die
zum Untericht marschierten und zurück. Ihr Kind

würde zweifellos viele Schriftzeichen kennen, ihr
Kind würde sie ebenso zweifelsfrei viele Dinge
ftagen, so wie sie selbst von klein auf ihrc Mutter
unentwegt bestürmt hatte. Wenn sie später ihr Kind
zum Markt mitnähme (die Schwangerc war gerade
zu besessen von demWunsch, das Kind zum Markt
mitzunehmen), dann würde sie mit ihm genauso
zweifelsftei zum Gedenkstein kommen und es wür-
de die Mutter nach den Zeichen fragen. so u ie sie
selbst vordem ihren Mann gefragt hatte. Sie konnte
dem Kind doch nicht antworten, sie wisse es nicht,
nein, sie hatte nicht die Absicht, sich vor ihrem
Kinde schuldig zu machen. Aber sie kannte die
Zeichen auf der Steleja tatsächlich nicht. Ganz bang
wurde es der Schwamgeren zumute, als sei das Kind
bereits ihem Leib entsprungen und bestürme sie.

Mittlerweile hatten sich die Schulkinder genähert
und grüßten sie höflich. Die Schwangere def eines
von ihnen zu sich, ein Kind aus der Verwandtschaft,
und erbat sich einen Bleistift und ein Blatt Papier.

DaIlIr wartete sie, das Papier in dereinen, den Stift il
der  anderen Hand,  b is  d ie  K inder  s ich  w ieder  en t l
fernt hatten. Dieses Warten dünkte sie endlos, fast
schien es, a1s habe sie etwas vor, was das Licht der
Offentlichkeit scheute.

A1s wieder Stille eingekehrt war in das flache Land,
glättete die Schwangere auf der Stele das Blatt
Papier und begann ihr Werk: sie wollte die waschzu-
bergroßen Zeichen aufdas Papierübertragen, sie mit
zurücknehmen in ihr Dorf und einen schreibkundi-
gen Herm bitten, sie über die Benennung der Zei-
chen und ihre Bedeutung zu belehren. Als sie sich
anschickte zu schreiben, bemerkte sie erst, welch
beschwerliche Arbeit sie sich vorgenommen hatte.
Dabei hatte die Sahwangere geschickte Hände, die
sich vor dem Sticken von Drachen, Phönix oder
Blumen genausowenig fitchteten wie vor dem An-
nähen der Sohlen an die Stoffsohuhe - nur der Stifi
in der Hand wollte ihr nicht gehorchen. Sie müh1e
sich ab, die Details der für sie so fremden Zeichenzl
erkennen. Doch je mehr sie diese betrachtete, desto
weniger ähnelten sie Schriftzeichen, sondern einem
Knäuel von undefinierbaren, unbenennbaren Din-
gen. Damm wandte sie ihr Auge zum Himmel, zu

|3 1t411992 63



dcn hohen Bergen. sah den kleinen Baun, der von
ungetähr dns Land belebte, sah die Wolkcn. die am
Himmel tdcbcn und die Dohlen, die um den Ehren
bogcn kreisten. Dies zgrstreute ilrre Aufmerksan-
keit, und doch strilkte cs ihrc Tatkraft. hieß sie
schliel3lich den Blick zurückzulehn]cn LLnd sich zu
konzentriclcn. Erneut nahm sie Maß an delt großcn
Zeichen, um dann furchlsarn, und doch entschlos
sen, den ersten Slrich au1'das Papier zu setzen.

Nachdem die Schwangere dicscn crsten Shich ge-
wagt hatte, gab es kcin Halten mehr bei ihren Kalii
graphie- und Ma1übunger'r. Wäl'rrcnd sie malte, über'
legte sie im Stillcn, was die Zeichen wohl ausdrük-
ken ochten. Wcnn sie ihren Sinn auch nicht
verstand, so war sie doch überzeugt davon, dalJ sie
nur Gutes bedeuten konnten, war doch jedes cinzcl-
ne dcr Zcichen r,vunderscltön dabci f lcl ihrein.daß
die Leulc immer genau dieses Wort in bczug auf sie
selbst gebrauchten. Dicscr Gedanke brachte ih dic
Zeichen gleichsam ein Stückchen näher-uld efülhe
ihr Hez mit Scham und Freude. Sie ivünschte sich
sehnlichst. auch die allmählich unter i lucr Hancl
cntstehenden Zeichen wrndcrschön heißen zu kön-
nen. Unrvillkürlich mußte sie scul'zen: \tas \t'aren
Sch ftzeichcn doch für wunderbare Dingc.

Die Abcntlsonne ver-sank bereils im Westen. sehr
lange hatte die Schrvangere schoo so gebeugt auf
deln Gedcnkstein gesessen. Das angcstrengte Malen
hatte sie tüchdg ins Sch$'itzen gebracht. dclSchweiß
näl]te ihren Jackenkragcn, die Schweißperlen roll-
ten an ihm entlang uncl i'tüptien auf ihre Brust. lhr
Gesicht g1ühle. urrd das krüfiige HandgclcDk zitterre
von Zeit zu Zeit. Aber sie konntc einfach nicht
authören zu schreibcn: es war ilu Herz. das den Stift
llsthielt. So lange sic lebte. hatte sie noch nie solch
eine glcichemraßen mühevollc wie fessehdeArbcir
venichtet. Sie schien all ihre Kratt und die gesamte
ihrzu Gebolc stehende Intelligenz zu beanspruchen.

lrgcndwann *'ar unbemerkt die Schwarzc aus dem
Weizenltld zurückgekonncn und hatte sich nebcn
der Schwangeren niedergelassen. Die Kuh schaute
sanli aufdie Frau, das müde Gesicht voll l'riedfcrti-
ger Folgsamkcit dl ückte -qleichsam Erwaltung, oder
auch Enruntelung und Ansporn aus.

Endlich hatte die Schrvangere ihre schwielige Ar-
beitbeendet.Im Dämmerlichl dcs Abcnds zühlte sie
gervisscnhati clie grol3en Zeichen auf denr Gedenk
stein. einmal und noch einmal. Es warcn siebzehn:

,'ü. fAiJ,X HflJ1f fiE EI 4n n f i F ;f{ Ei+ ü Er

Dann nahnr sie ii, Blatt ir dic Hand und zählte auch
hier wieder und wiedel "o:

ill ry{ j,tr H öJj'f,'i ffi FX'f n 41h}t t E if iE nlr

Die Zeichen aul dem Papicl waren klakelig und
doch ganz einzigartig. sie glichen cincr verwickel-
ten Schlan-qe oder LLlrordentlich hinge\,vorfenerl Hanf
scilen. Aber schließlich warcn sic auch keine Schuh-
sohlen oder Stickrahmen, sie warel imrncrhin
Schrif izeichen. Es schicn. als hätten sie iht selbst zrL
einer Dcucn Qualität verholfen, hätten sre nun tn
Wahrhcit erst schön gemacht, jctzt erst könnte sie es
wagen, i luem künli igcn Baby ins Gesicht zu sehen.
Sic hatte die Vorbereitungcn claflr getroffen, um
ilxcm Kind eine bei iedigendc Antrvort geben zu
köruren. Es würde in enger VertlauthciL mit so wun-
derbaren Zeichen aulwachsen. es würde ganz sichcr
auch grol3e I{offuutgen in scine Mutter setzen und
diese u'ollte alles tun, um. den Er\\'aflungcn des
Kindcs entsprechenci, auch sclbst schön helanzu
wachsen. Das Kincl mußte eines Tagcs clen Bauch
der Schrvangercn verlassen. die Gedcnktalel hin-
gcgcn, auf der sie die Zcichen geschlieben ha[c.
blieb 1ür immer in ihrem Hcrzen errichtet. Irgencl
ctwas. oh viel oder wenig. ist doch irl Herzen cincs
leden Menschen errichtei. Uns sie hatte, ulr ihres
Kindes willcn, eine Cedenktafel gef'unden - ja. das
war eine gute Gcomantik des Hezcrls.

Die Schwangerc steckte die Fdchtc ihrer Arbeit i lr
dic Jackentasche. kloplic ilrr verkrantpl'tes Kleuz
ulld tieb die Schu'arze nebcn sich zum Aufbluch.
Jenseits des Ehrcnbogens stieg im Dorf schon der
Hcrclrauch himmelwCrts.

Hei, die Schwarze. schienel]tscl ossen, nicht aufztr
stchen, vielnehr begab sie sich in eine krieende
Position. um ihe Herrin aufsteigen zu lassen.
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"Hei-yal" riefvoller Mitgefühl die Schwangerc und
betahl der Schwarzen, sichzu erheben. Automatisch
streichelte ihre Hand den plumpen Leib derKuh. Sie
mußte daran denken, daJJ es auch bei Hei bald soweit
sei, womöglich wurde deren Kind am selben Tag mit
dem ihren geboren. Die Schwarze erhob sich.

Die Schwangere und die Kuh schritten kamerad-
schafdich durch das flache Land, wie zwei Frauen,
die durch das Schicksal miteinander verbunden
warcn. Der Geruch, der dem Körper der Schwarzen
entströmte, gab der Schwangeren ein Geftihl der
Wiüme und Geborgenheit, undwiedermußte sie die
Schwarze streicheln, die als Antwort ifuen Kopf an
der Hand der Frau rieb. Wie die S chwangere und die
Kuh so einträchtig einherschritten, sich gegenseitig
prüfend, ühnelten sie zwei Generalen, die die Ebene
inspizieden. Es wurde dunkei, aber der Ehrenbogen
rellektierte eigenwillig weiterhin ein diffuses wei-
ßesLicht. Die Schwangere und Hei ließenilurhinrer
sich zurück. Pdfend schaute die Frau über die
Ebene und zum Stemenhmmel, betrachtete einge-
hend die fernen Bäume am Fuße der Berge, auf
deren Kronen, schwarzen Hauben gleich, Vogel
nestersaßen; sie dachte an den lämenden Markt, an
das tagende Muttertier an ihrer Seite, an die unbe-
kannten, jedoch wunderbaren großen Schriftzeichen,
dachte an ihr zukünftiges Baby und die Zukunft
dieses Babys... Ja, dachte sie, nicht eines davon
düüie fehlen. Mit anderen Worten: Es waren genau
diese Dinge, die sie im Leben brauchte, nicht mehr
und nicht weniger.

Irgend etwas stieg heiß in ihr aufund fiillte ihr Herz.
Wie gern hätte sie zu jemandem über diese heiße
Gefühl gesprochen, doch würde sie es nie beschrei-
ben können. Diese innere Bewegung nannte man
wohl Rühung.

"Hei-ya!" mumelte die Schwangere nun im Dun-
keln nur mehr Ieise, mit einem leichtenZittem in der
Stimme, als spräche sie Worte des Glücks in einem
Traum.

Anmerkungen:

* Die Zeichen lauten: Zhong jing cheng zhi qin shen
lian ming he shuo yi xian Qinwang shendao-bei, und
bedeuten: GeisteISbaßen-Stele des teuen, ehrerbie-
tigen, aufrichtigen, redlichen, fl eißigen, achtsamen,
unbestechlichen, offenen, gütigen, bedeutenden,
heitercn, tugendhaften Verwandten des Königs.

l) Tie Ning, "Haystacks", Panda-Books, Peking
1990. Direkt bestellbar bei: China Intemational Book
Trading Corporation, PO.Box 399, Beijing/China.

2) Der Geburtsofi wird in verschiedenen Quellen
unterschiedlich, von Tie Ning selbst mit Peking
angegeben.
Die biographischen Daten stützen sich auf: Lexikon
chinesischer Cegenu ansii leralur {Zhongguo xian
dai wenxue cidian), Shanghai 1990; 100 Biogra-
phien zeitgenössischer chinesischer Schdtisteller
(Dangdai Zhongguo zuojia bai rcn zhuan, künftig:
Bai ren zhuan), Peking 1989.

3) Tie Ning: Erweckung des Gefühls der l-iebe zum
Leben (Huanqi dui shenghuo de ailian zhi qing), in
Bai ren zhuan, a.a.O., S.292.

.1) Chen Danchen: Wenxue pinghm-xuan (Ausge-
wählte Literatur Kdtiken von Chen Danchen),
Changsha, o.J. (1985), S.14l. (künftig: Danchen).

5) Danchen, a.a.O.

6) chinesisch: Hui fei de liandao.

7) chinesisch: Gai hong yinzhang de kaojuan.

8) Bai ren zhuan, a.a.O., S.293.

9) Uber ihre Arbeit in der Zeitschdfr schreibr sie
später ein Sanwen, das weiter unten im Text erwähnt
wird (vgl. Fn.26).

10) Chen Chong: Tie Ning, in: Porhäts zeitgenössi-
scher chinesischer Schrift steller (Zhongguo dangdai
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zuojia mianmian-guan), Changchun 1991, 5.379.
(künftig: mianmian-guan).

I I ) Titel des später noch einmal erwähnten S anwen:
Ich hatte eine kleine Krabbe (Wo youguo yi zhi xiao
xie; "xie" ist ein kabbenähnliches kleines Schalen-
tier), in: Qingren shijie (We1t der Liebenden), Band
2, Guilin 1991.

72)ZhaoMei:Erzöhlung überTie Ning (Tie Ning de
gushi), in: Zhongguo zuojia (Der chinesische Schrift-
steller), Nr.2, 1992. 5.204.

13) Mianmian-guan, a.a.O., S.379.

14) Mianmian-guan, a.a.O., S.381, 384.

15) Bai ren zhuan, a.a.O., S.294.

16) Vgl. Mianmian-guan, a.a.O., S.38O. Die Ezäh-
lung ist ins Englische übersetzt in dem unter Fn.1
angegebenen Erzählungsband.

l7) Danchen, a.a.O., S.146.

18) Danchen, a.a.O., S.152.

19) Luo Wei laile, vgl. Danchen, a.a.O., S.150.

20) chinesisch: Meiyou niukou de hong chenshan,
im gleichnamigen Sammelband, Peking, 1984; eng-
lisch ebenfalls in dem unter Fn.l angegebenen Er-
zählungsband.

21) chinesisch: Maijieduo, in: Shouhuo (Emte),
Nr.5, 1986; englisch als Titelgeschichte in "Hay-
stacks", vgl. Fn.1.

22) Als "Silvem Lane" ebenJalls in "Haystacks",
Fn. l .

23) Zhao Mei, vgl. Fn.l2, 5.205; sowie Diskussion
Wang Meng - Wang Gan: Ziyou yu xianzhi (Freiheit
und BeschänlGng), in: Mianmian-guan, a.a.O.,
s.517f.

24) Tie Ning: Mißhandlung durch Bevorzugung und
anderes (Youdai de nuedai ]u qita), in: Mianmian-
guan, a.a.O., S.1 18ff.

25) Wang Meng, vgl.Fn.23, S.517.

26) Nei shi wo zai Huashan; Nüren de bai ye, beide

in: Zhang Jie (Hrsg.): Zong shi nan wang - Dangdai
nüzuojia sanwen-xuan (Es ist immer schwer zu
yergessen - Sanwen-Auswahl zeitgenössischer
Schriftstellerinnen), Peking 1990.

27) in:ZhengFaqing- Xie Daguang (Ilrsg.): Zhong
wai sanwen xuancui (Ausgewählte chinesische und
ausländische hosa), Band 2, Tianjin 1991.

28) in: Zhongguo zuojia (Der chinesische Schrift-
steller), Nr.2, 1992.

29) Liuyue de huati, in: 1984 Duanpian xiaoshuo-
xuan (Auswahl von Kurzgeschichten des Jahres
1984), Peking 1985. Englisch ebenfalls in dem unter
Fn.1 erwährten Band "Haystayks".
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FBEUNDSCHAFTLICHER UND KULTURELLER BEZIEHUNGEN ZUR VR CHINA
1080 Wien, Wickenburggasse 4, 1 . Stock, Telefon 43 97 93

ORGANISATIONSFORM UND AUFGABEN

Dje OGCF wdmei sich der Förderung von freundschafl chen Lrnd kulturellen Beziehungen zLr China, wobei auf die
E rarbeilung L nd Verbreilu ng w ssenschail ch hallbarer Informationen ü ber Ch na besonders Bedachl genom men wird. Dies
geschiehl gegenwarlsbezogen und unler Berücksichigung verschiedenster Fachbereche.
D e OGCF wurde m Jahre 1971 als Arbeltsgemeinschaft gegründet !nd konsllu erre sch Anlang 1972 als Verein. S e jst
as einzige mrl China befaßle Inslitution l\,4lglled im otfizie en Dachverband ösierreich sch-aus ärdischer Gesellschailen.
Zwe gsiellen beslehen n fastallen Bundesändern.
Inlolge ih rer zah re chen [,] lg] eder, der Beteilig ung prom ne nter Po liker aus den im öslerreichischen Par ar.enl ve rletenen
Parteien sowie der Teiln ah me vo n Angehörgender nleressensvedretungen und anderer Persönlichkeiien des öffentlichen
Lebens, auch aus Wissenschafi und Kunst, kann die OGCF auf eine breite oesarntöslerreichische Bass hinwesen.

Aktivitäten
Vorträge - Seminare Forschungsprojekte F m , Dia lnd l/lus kabefde (auch spezie I für Schulen) - Ausstellungen -
Organisaion rnd Betreu!ng von Gastspelen ch nesischer Künstlerensernbes Belreuung von Disserianten und Diplom-
anden Stipendien für österreich sche und ch nesische Wissenschalller und Krinsller - Enlsendung und Empfang von
Delegalionen - Studienreisen nach China- Exkursonen zu Ch na Aussiellungen - Sprachkurse Lrnd Kurse für chinesich
Malen,Ka igraphieren, N,4ode eren, Ta li (Schattenboxen)- C hines sche Hobby! rlaube in Siifl ceras (u.a. AkL pressur, Ta ji,
Kochen) Veranstaltung von Chjna Tagen und-Wochen - Herausgabe der Zeiischr ft ,,China'Repo rl (6 Num rnern jäh rlich)

Bib ioihek und Dokum enlat on - Gemeinschaft che Essen fü r l\,4itglieder n chines schen Restau rants, N.4ond neujahrslesle
und sonstge gesellschaft iche Veranslalungen. SONDERSERVICE FUR MITGLIEDSFIBMEN.

Vorteile der Mitgliedschaft
Verbilligie Teilnahme an den von der Gesellschaft durchgeführlen Kußen und Veranslaliungen und Bevorzugung be der
Vergabe der Plälze
Verb lligie Te Inahnre an sonsligen Ch na-Veranstallungen (nach N.4aßgabe der [.4ögl]chkeii)
Chinareisen zu Selbstkoslenpf e sen
Graisbezug der Ze lschrifi .China-Reporl"
Verb l l igtef Bezug sonst iger Publ ikat ionen z.B.desl0S5Seitenstarken,reichlLislr ier lenWerkes'VonOsteffeichernund
Chinesen (Kam nsk /U nterriede r)
Kostenlose Benülzung von B bliothek, Arch v und Statisl ken
Kosienlose rnündliche Beratung
und ... n chl zuleizl, die l\,4öglichkeit der lrl tgestaltung

F------- ----------->4
gertntttseRrtAnutc

lch erkläre menen Belritl zur OGCF als ordentliches (Jahresbeitrag öS 500,-), förderndes (Jahresbeitrag öS 5.000,-,
juristische Personen kön nef nu r a s lördernde l\l tg eder beiireien), au ßero rdenil ches Mitg lied (öS 250,-).
lvlelnen Beitrag von öS ................. werde ich jährljch bis zum 30. Juniauf das Konto,,OGCF , c rc 10010 662767,Barklü(
Arbeit  und W nschaft  AG, Seitzergasse 2 4, 1010 Wien, oderaufdas Konlo 612.206, Bankhaus Schoeler & Co.,  1010 Wien,
Renngasse 3, e nzahlen.
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