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DDR, BRUNO PITTERII ANN ZUIV]GEDENKEN

an  ' t o .  c6o -ömh . r  t  o8  1  < t  n r r  D i  r  - ay -an r  u , - l  ̂ hä r  d .  e  öccF  se i  t

t h re r  Gründuog  a fs  vo rs tandsvo rs i t zender  ge fe i t e t  ha t ,  von  uns

ge9angen.

Es  i s t  a lem Ver fasse r  d iese r  ze i l en  ve rgönn t  ge l resen ,  DDr .  P i t t e r -

nann vor seinem Hinscheiden noctunals zu sehen. Selbst vom Spitals-

h - r -  L ö r .  > n  v i e t a  T r c  -  r - F r t e .  I  i e ß  d . r  V o r s i L e i d e

se in  ge l vohn tes  "N l  hao l "  hö ren ,  das  e r  f ü r  Besucher  aus  dem Kre i se

der  öcCF be re i th ie l t .  Danach  1 ieß  e r  s i ch  übe r  d ie  Gese f f scha f l

und ihre Vorhaben infofinieren, was ihm bei solchen Gesprächen in-

mer  An l i egen  gewesen  i s t .  V ie .e  ; \ n te r  haL  de r  ehema l rge  V izekanz -
' I  ä r  . l e r  Ran l l l r l  i k  ös l  p r re i ch  i .m  Lau fe  de r  Ze i t  bek le ide t  -  Pa r le i -

vo rs i t zender  de r  SPö ,  Obmann  des  K lubs  de r  soz ia l i s t i schen  Abqe-

oralneLen unil  Bundesräle, Präsident der Sozial ist ischen Inlernatio-

n ^ l Ä , . n . 1  \ / i " ö r - ä c i . l Ä n ,  ^ Ä <  F i r y ^ n r r a l F s .  A _ s  F r  s i c l  r u s  d e m  ö f f e n r -

l lchen Leben zu!:ückzag, behielt er die Funktion ales Vorsitzenden

der  öGCF Lno  schenkLe  in r  aLch  oann  noch  g roße  AL . fmerksa f i ke iL ,  a l s

e - r  schwe . re  E rk rankungen  gedu ld ig  e rL r l rg .  FasL  b i s  ?L r lecT t  ze jgLe

er  se ine  Verbundenhe i t  m i t  den  z ie len  de r  Gese l l scha f t ,  i ndem e r

Fe.lern oaler Fesle der öGCF oder der chinesischen Botschaft m-it

se ine r  Anwesenhe i t  ausze ichne te .  Se ine  Toch te r  E l i sabe th ,  d ie  i hm

^  t o  i - L  / Ä  i +  ' ^  . t a r  : , ,  i ^ ^ a 6 f h ^ ^ + -  1 , - r  ' , 5 1 - r c : . t a  j h m
L s  n r z L  Y g r s - s r

so lche  k rä f te raubende  Ausgänge  n i ch t ,  denn  s ie  l r uß te ,  daß  se ine

Freude, mit alten Fr:eunden über China realen zu können, alen Ver-

c ^ h l ö i R : h  n h a r d i a  m a h r  ä l c  ä , ' a - l c i ^ h c n  L r i i  r r l a

Die China- Inlere s sen DDr. ?i l termanns !eichten weit zurück. A1s

Chef der Verstaatl ichten Industrie hat er sich schon lvährend der

- ä ^ 1 .  ^ ^ v  . T r h y Ä  T i i T  Ä i ä  N I i - h r h Ä : ^ n  , r n ^  Ä i h o c  ^ r m ä l c  a h i n :  ^ o n a n -

über verhängten Boykotts unal die Errichtung eines Stahlwerkes in

1ä i yuan  du rch  d i e  VOEST e r f o l g re i ch  e i ngese t zL .  f r  wa r  e i n  une r -

müdlicher Befürworter aler Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu
D - l . i r a  ,  - d  \ a r  d i a c \ - - i i . -  i - l  : n  R F . , a . ' , n o  . a d  p a . - , . a e n t  e i n e  V _ e l -

zah l  von  Vors tößen  un te rnommen.  A l s  s i ch  1971 ,  ba ld  nach  dem t i be r -

einkonmen über den Austausch von Botschaftern zwischen Wlen und

Pek ing ,  d ie  öcCF vo re rs t  a l s  A rbe i t sgeme inscha f t  konsL i tu ie r te ,

r : - r  ö r  . , i a  I  i . l ä d , n n  F . .  i r  r a m  n a ,  ,  ^ - i  . d o - . ] ö r  \ T a r e i n  a f s  V o r -

sitzender zu !/ irken. Der öGCF kam so sein enormes Wissen, serne



Klugheit uni l  Lebensweisheit ebenso zugute wie sein nationales

und internationales hohes Ansehen. Doch über die Wahrnehmung sei-

ner Vertretungspf l ichten hinaus künmerte er sich in wahrhaft vä-
terl icher Weise - in dieser Hinsicht mag er Ministerpräsident

Zhou Enlai gegrl ichen haben - um kleine und kleinste Soxgen seiner

Mitarbe.iter. So ist er ihnen nicht nur als Träger hoher und höch-
ster Funktionen, sonalern auch als gütiger Mensch in Erinnerung,

von dem sie nur sehr schwer Abschied nehmen.

BEILEIDSSCHREIBEN DES BOTSCHAFTERS

DER VOLKSREPUBLIK CHINA IN  öSTER-

REICH

Vizekanzler a.D. DDr.Bruno Pit lernann in
septenber 1972 bei der Eröffnuflg aler er-
sten china-woche in österreich.

Wien, den 21. septenber 1983

Sehr geehrter lterr Dr. Kaminskil

Bestürzt habe ich die Nachricht von Abteben
des Eenrn Vizekanzlers a.D. DDr. Bruno Pit-
telüIann? Vorsitzenaler ales Vorstandes der
oGCr, bekonnen und darf Ihnen und dr.rlch Sie
den Vorstand der öGCF neine tiefempfundene
Anteilnahne aussprechen. Eerr DDr.Pitter-
nann, ein großer Freund Chinas, hat sich
große Verdiensre Lim die Intensi ' . ie--ng oer
freundschaftlichen Beziehungen zwischen
China und Österr.eich erworben, nas alas chi-
nesische Volk nicht vergessen wird, Sein
Ableben ist nicht nur ein schrverer Verlust
f i r  die öcCI Lrnd oäs ösre.reichsiche Vol<,
sondern a11ch für das chinesische Volk.

Wang Shu

Botschafter
aler Volksrepublik China

kes für die Freunalschaft r0it den Ausfand
und auch in neinero eigenen Nanen darf ich
Ihnen und durch sie den Fanifienargehöri-
gen des Herrn Vorsitzenden DDr.Bruno Pit-
ternann unsere tiefenpfundene Anteilnalme
aLssprechen. sie dürfen versichert  sein,
daiS seine hervorragenden Verdienste ut[ die
Inlensivierung der Freundschaft znischen
alen chinesischen unal alen österreichischen
Volk uns unvergeßlich bleiben \derden. Ich
darf zugleich auch nelner tiber:zeugung Aus-
druck qreben, daß die Freunalschaft zwischen
urseren beialen VöIkern, für die er sich
stets unernüallich einsetzte, sicher vreite-
re Entwicklurg erfahren !,riral.

BEILEIDSSCHREIBEN DES PRASIDENTEN
DER CHINESISCHEN FREUNDSCI IAFTSGE.
S E LLSC HAFT

Liebe Freunde der öGcF !

Mit Bestürzung habe ich die Nachricht vora
AbLeben ales Herrn Vizekanzler DDr, Bruno
Pittermänn, ales Vorsitzenalen des Vorstan-
des der öGCF und hochverehrten alten Freür-
des des chinesischen VoLkes, bekoorden. Na-
nens der cesellschaft des chinesischen Vo1-

Wang Bingnan

Pxäsident der Gesellschaft
des chineslschen Volkes für die

Ereunalschaft mit dem Auslanat

Beijing, den 20. Septerober 1983



Gerd Kaminski, Wien

CHINAS JUSTIZ
ZWISCHEN FEUDALISMUS
UND FORTSCHRITT

D  A  R e  s 6  I : \ r r -  d . r c h . J r a f e  _ a  l e  c h i r ä s ,
- r ,  , a i e i -  -  i .  . r -  D  Ä  r ö '  4 F  d e s  v e l  a s -

q e  ö s t e ,  -

r F i . r  r c . ' a  i . -  - t s a .  1 p ,  6 i - a r  ' - o m  V e r f a s _
' o 7 2  

c e  p g o r h e ,  h ä i  ö ,  o i 6

Ent l r i ck lungen des  ch ines ischen Rechtswesens
' i  . t  i . -  - .  ) 1 r  i -  , a - e n  l w e i e r  .

. Q  , ö t  ö .  ö ; '  b ! e r r e s

spektrun verschiedener Fachkontakte und die
M ^ . 1 i . h ! Ä r  I  h F n  n i -  v ^ , . c / a .  -

blik china ist schon mehmals von hohen Ex-
, q r - 1  a i . \ : . . \ - "  . r . s - i z  b e _

sucht  worden,  Ende 1976 von Just izn in is ter
Dr.  Broda und 1979 von e iner  durch d ie Prä-

D d .  A n o e b o r  o n  - a c l  o e s p ! ä  {  F n  1 q r  n i  _  p d a m

r o _  ,  ö -  .  o e n  E L \ .  \ o r _
,  r - . - .  . h . s t o  e ,
- - - -  - J  n  a  c g e -

t a L s - L t .  v e n n z e i c l  n e n d  L r  d - i e  d d n a l i g e n  . e -
spräche r , /ar ,  daß fast  a] le  chinesischen ce-

r - i , a  . r  r  a i .  \ 4  r e c h t s w i D _

' . l . F | . r e n 5 - e
' - a r t ^  i c  h o  L a - " .  - -  a d  c o ' l c  I l  e i n

. a  ' - l a  -  , .  ' , r _ e b s r a h l

war: kein best inmter strafsatz zu erfahren.
r i  h ^ Ö  ' I ä c h e n  s c h o n

_  u r q ' n '  w  e
e r - a  r n  P i c h . L r q  a j n c r  \ e u z u L a s q r g  d . v  B e -
r:ufsanlrälte, wurden von chinesischer Seite
6 h ö '  !  ö ,  ö .  a .  , e .  a r ' o L u L  . s ,

stimnung hervorqehoben, wie die damals kurz
, a - , ,  - -  I  ö  a F  r F -  y e c n L s w i p s e n _

schaf tL icher  zei tschr i f tsen.  h e inen Dieb-
, ' ' -  o s t e r r e r -  i

sche cruppe danals beivohnen konnte, wurde
die neue L in ie bere i rs  denonstr ier t :  l r ieder-
hol te Aufk läruns des angeklagten über seine

I  - F  ?  , r E -  s -  e n  V e r -
teialigung und sta;tsanraltschaft. Am Ende

-  F  |  - ' c  b 6 i \ 6  , . -  _ i n b . u . h - _

o eos ählen n iL eroer  hohen Schadenssl !  r -
6 '  ,  '  ö i l e n  J d h L  c F _

ö s - a r  r 4 -  h j e , r  e r  .  i - h r  o - ,  c l  a L s  -  L  - L b ä " ; '

komnentierte der unter den zuhörern bef ind-
_  -  - 1  p  t -  , . _  1 ö .  ^ t  ö ,  : L e n  C e _
r ichtshofes Dr.  Franz PaI l in .

Diesa hJohlmeinung wurde e '  o81 oe 'e '  ib- r
o " r . n  l i c h  a u , , " n g e . d e l  t : r a s  s -  -  ,  L ä i -

-  t a -  -  r r -  c , .  h ö . L i L  r ' . h l
abqeben.  solche Aushänge begle i teten d ie

c h : n o .  n  D a r o r 9 ,  X i ' " . ,  r L z h o  ,  < d ' r ' o n  L n d
einer Reihe anderer städte kfebten die niit
Nänensl is ten von 20 b is  25 Personen bestück

ö  i r  r - ,  , ö r  ö -  D ]  L  - ö

m. t  |  -  Le,  po h '  -9.p i  n .Ä L-  große H-ken ,

-n ndkabrFro s i . rne ' , ia  
"  

der  L indru k i . ' r t  9 .
Die roten Haken,  mi t  denen Todesurte iLe ab-

, ö .  ö i .  i B  s  h  e r _
her und n icht  wei ter"  für  Mörder ,  Pi raten,

^be!  du-  '
ö  r ' Ä r  u n  e ! -

i n  d . n  m . i , ' e 1  r - - l l e r  e  s .  e  l e r d  I q  v ä -
ren.  Unter  den 23 zun Tode Verur te i l ten.
d e - - -  r e  l -  . 0  s - p  - a b e  ,  D d  o 1 . l r
D r o v i  n z  S h 1 '  x . r ,  , L s g e l  " n 9  .  '  -  d - ,  ,  d  d l e
Metrzahl  Eiqentunsdel ik te begangen.  Fast
d  .  s i 1 c ,  . n . r  J e h r e  

" l r .  
S o 9 "  - i  -

,  F  - l e  B e s  ; c i
r F c  - ! ö i l ö  , 1  l - ,  e n  v o ] k . .

.  .  .  )wrnzqe
' r e n n  e t

'  ' .  . s  d a n n  i n

manche Chinesen, nit denen nan atarüber
c.Y.  .h  s tuon und
o e L  o  l e a  i c h . n  ä . f  d r e  q r o t - 4  r e -
ßen Flächen mit den Namen und Taten der To-
deskandidaten und den unheiLverkündenden ro-
ten liaken. Menschen werden abgehakt, lreiL
s i e  ,  o c  A ,  .  i .  .  . . o -  - '  f  . ä L g e r .  S i e
, F  d e  d .  e  d F  V 6 - \ a h '  9 e l o g 6 n ,  r r r 6  r o a n  i '
e _ . -  

" o  
! .  o o  d e .  |  . -  L L r  L a t .  , g  c h e s

abhakt  und ausscheidet .

w . . e .  , . i  i .  a - r c h l n e s i
schen r.P nit ilüer Maxine won der Erziehbar
kei t  des Menschen? Wo ble iben d ie hunanen
Parolen für  das Just izwesen aus der  Zei t  der
l , o m r l n i s L i s . l . n  B d - ' , g e b i e . .  d e r  d r e i  i o e

1 ^  ö . - i ^ - .  . ' - . l e n  f r - h e n
' ' ]  L . . .  l A '  ]  

j r A c I c ' ] F r  ' '  . } " . . ' u b l - k :



Und hat  n icht  sogar der  in  Just izsachen
- ,  " .  * I . z L  / r  o e  t i c h .  6  s r i q e  g r o r ö  \ o l
s i tzende mahnend qesagt ,  Köpfe seien n icht
wie sc lmi t t lauch,  s ie L 'L lchsen n icht  t r ieder
nach? Die soeben überlrundene zeit der Vor-
herrschaf t  der  "Viererbande" wurde a ls  Rüd<-
fa l l  in  feudat is t ische prakt iken erkannr.
"Wir  haben unsere rekt ion gelern! t ' ,  l iest
man in fast  aLlen Reqierungs-  und Parte ido-
kumenten,  d ie sei t  dem sturz der  , ,V ierer-

bande" veröf fent l icht  wo4den s ind.  Hat  nan
wlrk l ich? n i rd d ie Retom des chinesischen
Rechtswesens tatsächl ich so betr ieben,  daß

' 9 -  . . t / ] c .  o - .  d i e ,  .  A .  . o . 9 e .

'  - c h  |  / .  \ e , d F  :  . o _  _ n
China während der  le tz ten Jahre in  Bereich
d e -  p 4  ,  . -  o . s  q ! o _

lje Leistung anqesehen vTerden, und es lräre
nehr a ls  ungerecht ,  d ies n icht  anzuerken-
nen.  Die Unabhängigkei t  der  Ger ichre und
dle Gle ichhei t  vor  den cesetz -  noch in dex
Ara Hua cuofeng a ls  bürger l iche pr inz ip ien

abgetan s ind in  mehreren e infachen ce-
' - t z e n  . n d  d o  n  .  .  , o .  ,  i n  . i a .  . - -  o -  - n q
' e r q 1 t @ .  1 l ) . d a l .  1 4 .  

9 i b !  - s . .

d - -  -  e . j "  - .  \ o - t ^ - . _ o  b  i r  e i n  L - a  9 6 _
selzbuch,  e ine Strafprozeß- und e ine z iv i l -
prozeßordnunq.  Pol ize i l iche und staatsan-

' u n k  o ,  -  u  I  d F r  !  ö o ö .  9 e .  r F T
Die verwal tung der  celängnisse !ürde aus
der Konpetenz der  Pol lze i  in  d ie der  Ju-
s l izbehörde über l ragen.  Rechtsanwalrsve.-
bände und Rechtsberatungsbüros nurden neu
konst i tu ier t ,  Das Sozia lprest ige der  J l r r i
sten h]rrde aufpoliert und Enormes für: ihre
Ausbr ldung qetan.

Doch gerade angesichts d ieser  For tschr i t re
is t  man unrso besorqter ,  wenn man die uäh-
rend der  le tz ten Jahre erz ie l ten Er foLge
9 - ;  . d e  ö n  D r -  Ä . o  ö  1 ( r  s p c r . r , 9
scheint  zu bestehen,  d ie unqeheure cefahr
eines Auseinanderbiechens von Theor ie und
Praxrs.  Et , , ras davon konnte der  Ver fasser
schon in !rah:.e 1981 spüren, ais ih-n hohe
Pekinger Richter  ununrxnden mi t te i t ten,  s ie

" . r d - n  ä  o  e  L  { r  
' . -  

o ö i  . o . l  d o  D e n i , 9 e .
Akademie für  cesel lschal tswissenschaf ten
nerausgegebenen angesehensren rechtsr . r issen-
schaf l l ichen zei tschxi f t  "Faxue" keine zei t
aufwenden.  s ie,  von denen keiner  e!  rec lLs-
r issenschaf t l iches studiun vol lendet  hat te,
fühl len s ich nach ihren wort .en in  ersrer
L ia ie dazu berufen,  Verbrecher,  d ie s ich
qegen das Volks verganqen hat ten,  harr  zu
besl rafen.  Der Spal t ,  der  danals
ahnl  wexden konnte,  scheint  s ich sei t  da-
r 'a ]s  verbre i ter i r  zu haben.  GeUiß,  d ie jur i -
s t lsche Ausbi ldung und Forschung erh iet t

I

fühlbare Förderunq.  Während d ie chinesi -
s (  q e n  J  .  i s ' a ,  n o c h  ;  o -  s i e b z r g . r  .  " h . e l
darüber k lagten,  daß d ieser  Beruf  den jun-
gen Leuten unat t rak l iv  und geiähr l ich er-
scheine und s ie s ich nur  zöqernd a1s Stu-
denten e inschreiben l ießen,  können s ie heu-
te n i t  dem Inage ihres Berufsstandes recht
zufr ieden sein.  Die Jur is ten r ierden won Par-
+ a : ,  D e o i . v . - o  , n o  r l e d i e r  d  s  , _ - .  r . L g ö r  f ä k -
tor :  für  d ie Verwirk l ichkunq der  Vier  Moder-
n is ierungen hervorgehoben.  Handel t  es s ich
gar lnn o issenschaf t l ich tät iqe Jur is ten,  so
sind d ie MögLichkei ten und soni t  ihr  Anse-
hen noch qrößer.  s ie nelmen an nat ionalen
u  d  i n f - r 1 .  i o  o  - r  - a g u 1 g . .  r ö i  ,  i o r  .  e n
also ins Ausland,  nelmen Ehrunqen enlgegen,
geben zei tschr i f ten und Jahrbücher neraus
und l inden s ich des öf teren in  chinesischen
. . : ,  r g e r  1 " n F 1 t  i - l  z  i  e ! . .  D j 6  A r o o e ,  -
l i i r  Pol i t ik  und Recht  in  shanqhai  1äßr so-
qar  hübsche Abzeichen pressen und g ibt  e ine
Postkar tenser ie über  ihr  Canpus he.aus.
" ra. ! '  is  beaut i fu l " ,  könnte nan fast  sagen.

Gle ichzei t iq  aber  üben Parte iaufrufe für
Härte in  der  Jusr iz  Druck auf  d ie Rechr-
sprechung aus,  beschl ießt  der  s i -ändige Aus-
schuß des Nat ionalen Volkskongres se s I  daß,
in deq Fäl len,  in  denen d ie öf fent t iche
S _  ' - .  - .  t  o e  ; n r d F  i o . o e n  , ,  ,
über  das ln  s t rafqesetzbuch vorqesehene
sl rafnaß h inausqegangen und sogar d ie Toies-
' r  

"  e  v a r h ;  l  B e g - - l o . 9
v i i rd  d ie angestrebte Verbesserung der  Si -
cherhei l  anqegeben und übersehen,  daß d ie
Rechtss icherhei t  dabei  schaden n imnt .  "Man
che Vorschr i f ten des Strafgesetzbuches \ " /a-
ren n icht  so günst ig ,  LLn schwere Schtäge
seqen den Feind führen zu können,; saqr uns
ean chinesischer shrafrecht ler  in  nehr  po-
l i t isch a ls  jur is t isch akzentu j  er ter  Arqu-
nentat ion.  Die jünssten Anderungen in ce-
. - t z e , t a 9 - . . d  ^ r ! - . d  g s p . d y . L -  - - r ö 9 .  h c
- l l  ' d i n d q  n i .  . ,  n , r  q  h " F , a  <

Rechtsbrecher,  sondern auch schi 'ere Schläqe
o F o 6 r  d  ö  

" e  h - .  r . - o  r  . n d  o ä s  s i .  g - _
setzte ver t rauen.

Diese Sorge l { i rd  durch den Umstand qenähxt ,
daß es d iesnal  an keinem or t  der  langen
Reise nög] ich vrar ,  e inem Prozeß beizuwohnen.
Al le  cer ichte entschuld igten s ich n i t  über-
beanspruchung. Die gegen,,rärriq laufende

. L  V - ' b - - .  -  s o e k < ; n p r .  9  .  c r e  . !
den cer ichtsbetr ieb,  den man gerade erst
vaeder in  Gang qesetzt  hat ,  ins Chaos zu
stürzen.  Es scheinr ,  daß e in Tei l  der  chi -
nesischen Verantwo. t l ichen der  Reforn des
chinesischen Rechts{esens keine zei t  zun
Rei fen l .assen ! r i ] l .  Jene Funkt ionäre schei-
nen an ihre e igenen Methoden zu gtauben,  und
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l i n k s :
Die Außen-

Das Gefängnis

d . h .  d i e  i n
hofar t ig

des cefängnis

cefangenen können s ich im Hof  f re i  beweqen.

Ein Poster über das Hygienegesetz in einen
Restaurant von Ämoy zeigtr daß die Vervotl-
sLändigung cler RechEsoronu1g .rrd i}Ire propd-
gierung nach wie vor vreitergeht. (darunter)

Dlese Menschenmassen in Xiran i?iIlKren
eben den vorbeifahxenden König Hussein lmal
warten nun auf die "paraale" der Todeskandi-

I i n k s :

Aushän9e



r ' ö  c  ' . r  - -  l -  r ,  r a - r  c . . n ö - .  . . o o i r ' o n e _ I .

Schon im al ten China h ie l t  nan v ie l  von der
Generalprävention und führte die Verbxecher
n i E  H o l .  L d  L e ' ,  o  d e n e r  i h r e  T a , e n  \ e x -
merkt waien und unter Gongschlägen durch die
Straßen.  Heute ste l l t  nan d ie Verur te i l ten
vor  der  Hinr ichtung auf  Lastwagen zur  Schau,

. 1 ö  n . )  o o 1 . i r  o e . t
den zuschauern n icht  d ie edelsten cefühle
q e r e \ l l  ^ e x d e n ,  i s -  . n s  , r u s  o -  i \ -  e r

' F a  ö \ o n n l  - n

.  i i  .  \ ,  i ö ] r ö .  . ö r  . . ö  1 i r  c r o ß _
nüttern und Kindern auf die Vorbeifahrt des

auf  der  Straße,  un s ich d ie Todeskandidaten
anzusehen.  Die ste iqende Kr iminal tät  in
China is t  e ine Tatsache.  Ursachen dafür  s i l l l l

m  c r .  i n a . d p .  h ^ h l c  - n / ]

b e i . s r o s i o k e i  e o p r e n  o r o D l  e r n F ' ] ,
u i e  d 6 m  e ' a -  p - ü d e n  u n d  o c  h e  r c n l F  i s  l e .
Sexualnoral und ähnlichen Fakten zu suchen.
Der neue Aufbruch Chinas 1ieß auch Wunden
aufbrechen.  Sie s ind n icht  n l t  leudaList i -
schen Mi t te ln zu hei len,  Und doch besteht
Gefabr, daß so marcher Verantwortlicher wohl
den lur is l ischen Theoret ikeh "Narrenfre i -
h -  '  '  o e d ;  . 1 r ,  ä b e r  1  o -  P - a x _ s ,  u n b e e i n -

i \ - o -  D .  c -  -  4 .  - . s . h  n a c h

Eisenbartnethode loskur ier l .

D  i  e  o e g - n u ä r  i 9 -  s  '  L  " t r o n  d e s  c h i n e s i  s . h . n
i -  , :  , _  ö i . - ö . . _ i -  z u  e x f a D _

sen.  -  Nicht  e imaL in akademischen Bereichl
l ö a '  r . Y  , i

präsident  der  chinesischen Rechtskonnniss ion
r e  l a p a n

o o . Ä r r .  ,  , e u r s c h e n

Rechtes inJaoan auch deutsch beeinf lußte)
und e ine russische Frakl ion.  Noch,ü ic ier-
q . ,  .  h l  i .  h a r  < . h 6 i . r  . l Ä ,

. b z u l a u f e n .  O i e  P - o .  r /  s  d n x i  ' a L  s i c h  e i -
'  e  s e i c s  d . -  h  o  e  o d e s u r t e i l e  i n  D a  . o 1 9

'  r  , . . v  \  _ . v  . - L c h e  b e l
d e r  ö f f e '  : c  e r  U - r e i L s v . r ^ : r o  I  g  r  i  9 ,  o -
P -  8 .  . -  r '  _  ' A  '  a  q l ; n o e r  v o r -
o l n g e n ,  r  d e  r  ,  r ,  e  u n g  d e s  A u  . o r s  . i  l S e -

: l -  - r  H .  c - .  l r  - . i v r 1 a -  . i ,  ö c  . e r  r o d e r n -

-  |  a  r .  d t i c h e n
. h e f s  \ o r  S l e r n  u n d  d e e  c x a L ^ r  n a L s o s  n
Wien nach der  Besicht igunq sagen,  daß es
nach ähnlichen Gesicht.spunkten geführt wird

\ i c . h a  - , - a _ ,  |  . s d . s t a L t e n

. r d  n ^  h  i n n p .  c ^ d : Y  n F h ,

/ , .  o  a r r e i ! s \ t e i
dunq und unterscheiden s ich von den Hausar-
r e :  ö ' a  l F c  . , r E \ - - - i c - a -  . , ,  r , , r c .  d o s  T r o .

gen von weißblauen sportkappen. Die Häft-
l inqe und deren Bewacher l r i rkten entspannt.
' i e r  ü i r d  o ä J z  o r - e n s - c n t - r c h  d i e  F ' z i a h ,  r g ,
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d i p  R c q ^ ? i a l r c j p f l , n d , , n d  n l . h  ^ : ö  \ , a . ^ e l -

r  ! a - . h e  d i e  (  h i -
n e 5 ' s c h e '  B e d  L e '  b e i m  Y i r t - g e s q e n  ! c e L l t a n .
' i e  ö - - , a  ,  o .  n  r - - - - ' - ' -  T h r e  A b -
!  L . F a  - .  ,  . -  a . .  - i  . 5  u , ,  , ö  . , ^ . r  i h n e n  a l s
Fortschri t t  bezeichnet.  Zur Situat ion in

r a r 6 c  a r l  s e i n e  e  _

genen Bedingungen habe. Dabei machte der

die t i i r  von chinesen verschiedener Herkunf t
und verschiedenen Bi ldunqsgrades immer wie-
d c ,  . c n Ä ,  1 -  h : h 6 n .  r d a y  d c  Ä  o  h :  c ö l  '  n c -

tö tet  werden."  Vie le Chinesen bemit le iden
jene,  nelche \ , regen Eigentunsdel ik ten ihr

h F '  n i 6  o d r d

!  r ö a i i l  
-  

I r  a r  1  - -  c i . 1  \ i q  1 4 r . '  e  d a s  u r -
. t 6 r . \ - ö - . .  , \ r  - . e n k e n  e r h a l _

gedankens benüht. h sonderschuLen nit

'  4e i . r  'ha d ie - t  ine-
s  s c h e  C e s e l l s . h a f L  i r c e g r ' ö " 1  w e r o e r .  D  e
n e i s t e ' )  s  , d  D  ö b F ,  a o u t e '  o d e r  L d t ' : e r ,  , n e

6  r p  c ö  i A r  r r  1 _  r 6 r  r . E  s - n d  b e -
schädigte Blumen,  aber  dennoch Blumen des
r _ 1 . a e r  - -  _ Ä q !  .  - -  

5 e m . i h E  s _ c n

eine besondere ideologische Fassade aufzu-
b o , ö n ,  s o n d e  n  b e t o n t .  d a ß  d ' e  n e ' s l - n  s e i -

ö r  c - L i  ö i  F  - i t i a - l  k ä t e n  u n d

v o " r  d e n  L ]  - e - ' )  z .  t i e l  g  7  w 6 n o I g  F ,  
_ o t r F '

hätten. In 70 e der Fä]Ie seien am FehLver-

schuLd. Der Direktor ist ein Schutuoann, war

' - r - i  - j A  , r  . 1  l e " l e i  /  )
: d . ä . ' ' ^ n a . | . . . i r V e J -

t r a u e n  g - h  r  l e '  \ ö n n e n .  ' I s t  d a s  n r c h t  e i n
Liebes Kind?" sagt er,  aLs wir  bei  einem
s-"wa]er Bü'scfche Auger /o,  -

hier,  hat s ich bewähxt und trägt als zeichen
r ö r  S c h  ü s s e

lür den großen Wäscheschrank un den I lals.

Auch in einigen vr ichl igen leqist ischen Be-
' h ö  a /  ^ e I  e a  P / o -

b l e n e n  C h i n ä s  d r ' L  o k r u e l l e n  M i ! ! e ] n  b e g e 9 -
nen \nol1en,  getunqen,  s ich durchzusetzen.
Als BeispieL mag der  Un!{e l tschutz d ienen,

- \  h  c  . . /  o  .  . 4 ö -  ä h " ö n  i n  c h i n a
nierßand gekümnert hat und der. mittlerweilen

' -  - - . h t  n i r k s a -
r o v  r { F i c ö  a o c c r - 7 _ i - \  , o r d e n  i E r .
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Schachbrettartig stehen heute im Bereich
des chinesischen Rechtswesens v ie le Frakt io-
n e n  m r L  h : c l e , s o r  i  - n l i c h e n  l i e l s - L z u n g e n  n e
beneinander und sehr viel stehr dabei für
China auf  a lem spie l .  Von fünf  Jur isren,  d ie
- ,  s  i n  f . z h o u  z u  e i n e n  C - s o - ; - h  e 1 p  o n g e n ,
s . t n d  i n r , a e - h  i '  o r e _  v o l _  a < d d e r  : s c h  a u s g e -
bi ldet  -  ke in schlechter  Pr .ozentsatz.  Die
anderen beiden rvaren früher in der Arnee.
Sie le i ten das cespräch.  Einer  von annen
zi t ier t  e ingangs Konfuzius und neint ,  es
sei eine Freude, wenn Frenrde aus der Ferne
k ä n e n .  D -  P h  l o s o p h  h a .  d i - s  i b . . L g e n s  a u F
D ^ l e g a c i o n e n  o J s  f e  n e n  l ä n d e - n  g e a : n z t ,
l'elche anqezoqen von noralischen Beispiel
des chinesischen Zentra lherrschers in  d le
Ilauptstadt karen, unl zu huldiqen. Vnd wie
sot l te  der  chinesische Zentra lhe!r  sc ler
nach den l-ehren des heule in china rehabi-
I i  . ^ " E e n  K o n f  r z i u s  e i a  . r u r e s  B a i c p i e t  9 F .
b e 1 :  d L - c h  M e n s c h e '  l i e o e  u n c l  o i ö . .  g i e i r .

Liu Wen, Peking

CHINESISCHE ANWALTE
BEI DER ARBEIT

h e iner  landtr i r tschat tL ichen schule am
stadtrand von Beijinq reurde eines Abends

' '  1  1 6  i : l  ' _ .  e i n e  B a r d e
von Halbstarken e inen st re i t  von zaun brach.
Der lehrer zhang Wenjian versuchte, ihnen
F i n h a l r  z u  g e b i a t e '  L n o  ü . o e  r  i e o e r q e s c h - I a -

sun Fuqing,  e in in  der  Wartungsnannschaf t
o e r  s c l  -  e  b e s c f ä  l r g . e '  E L e k r r r k e r ,  l ; e f
z u .  5  i c h e ! ,  e :  - s " b - -  r r S  o o  s c h . l e ,  ' - 0 r  v o i

-  en 
"  

nden
' _ d  k e h r t e

d . o  .  "  
'  o - a  M m p  p l d  2  z J  ü c k ,  l t o  e  - h - r  g

aüs r0ehreren Wunden am Kopfe blutend auf
den Boden liegend vorfand, als er einen der
Männer einen Stein heben sah, un ihn auf
zhangs Kopf  zu schrnet tern,  zog er  das Mes-
s e -  h e - d u s  u r d  s r . - h  o e m  N l a l n  c l i e  (  ' r g e ' n

de,  Unrer le ib,  D-r  rvo '  -  sc n Nde na '  l t ie
sich später herausslefLLe, zhou zhanqrong -

D i -  S t a - t s - n t r a l t s c \ o .  .  d F s  K r e i s - s  ! d ,  g s h a ' 1
k l a q E e  k l a q r e  s . l r  F r q  9  4 e 9 e r  o r  s r r  d g e s

an unal dieser wurde vom Volksgerichtshof des
&.eises zu 15 Jahren uaf t  ver .ur te i l t -

sun brachte seinen Fäll vor den llitlLeren
volksger: ichtshof  in  Bei j ing,  unlers!ütz l
v o n  d e r  , .  , d r  i r  t  s c h . . L s E c h  . l e ,  d i e  e  i r  e n

' ' ' ^  r ö r  p ö  i _ a - c -  p p c h L s b : J o  ' ü

L,:rilninalfäl1e nit dem Fall betraute.

den FalI an. Nachdem sie die Akten und zeu-
genaussagen studiert hatte, war sie davon

Vor den Gerichtshof der zweiten lnstanz wies
i - ö c c c h l . b e ;

diesen Fa]] nicht um einen von belden Män-
r e  n  g l e i - h e ' m a ß e n  g e f u h r r e n  < o o p f  r  . n d e l  -

te, sondein um legitine Notwehr. von Sun Fu-

den schläqern zu schützen,  daß 2.  sun sein
Messer nur benützte, um zhou daran zu hin-

dern,  was dessen Leben bediohte,  daß 3.  Suns
r  / . l F n  A n o  / i  f  T

o e s  R o w o i e s  a ,  I  o e n  L e  r e r  n i c h !  i b e r s . r e g .
-sprucn von

Srnr unter Berufung auf den Paragraph 1, Ar-'
.  i u 6  l ?  , r ö c  c  '  r '  a - l  c . . c - - - F "  d e t :  V R C " i -

r ä  u  ' d  - i ,  -  B e  o b i g u r g  r : '  o e s s e n  M u r r  s e i
' ö l  ö ,  F , i -  . l e .  ö f f e n !

. r a v i  - 1  r q \ ^ l  l F c -  i ,  i  , r a  : a  l F -  s ,  r  u ß r - r m n d -

t -LmeJ Not . renr ;  er  e. tschied , .c loc l  ,  o . l  d ie
Verte id igung das notwendige Ausmaß überst ie-

r ' c  - t  o -  a L I  z w e i
Jabre Eaft mii einer Bewährunqszeit von zwei
Jahren. RechtsanwäItin Lei war nit diesen
L r r e  I  n i , h r  z u f r i e d e n  u n d  b e - n l r a g r e  e  e
i t iede.röufr  - rme.  Der Cer iLr  tshof  )ber l r  " ' r  -

de ,  Sta\  dpulk L der  Arü;-  t  n
Maf unal hob schLieillich sein Urteil auf und

- 6 -  i  -  o ^  ^ . . . . r t b e r r r  c n e n
Ar nä |  -  .h-  a.  S ie  a-ba:  te  bex Be_ . inge-
Rechtsbüro für KrirlinalfäLle. einem von fünf
P - c l  r s b ü r o . ,  d i e  d i r e k -  d e r  J u s  i z a b l e i . l L , 9
der Stadtwerwahung unterstehen. Diese Büros
sind auf  d ie Bereiche st raf recht ,  z iv i l recht .
Wirtschaftssachen, FäL1e von internaticnalen
l a i  ' . s c h ä - L s b e z  e  - a 9 e .  r o  R e c h L s o e . "  . - r 9 5 -

:  1 t  i  q  r  a .  ,  1 r  F  . . h -  B e z i r k e  u n d
r e L ' r  N  e i - e  i n  d e n  v o - o  L F n  L n L e ,  B e i j i n s e . r
s  ä o L ! ö  w ä l  L n g  h ä b e n . b e n  ä l l s  i h r e  e r q e n e l
D F c h L . b e - . . 1  n g s b ü ,  o s .  D .  e s e  R F c n - s b c r a  c u n g s
büros s ind staat l iche Inst i tu t ionen undal le
Anwälte in China verdienen die greichen fi-
x ier ten Beträge a ls  s taat l iche Just izbe-



o ' e n s t e t e .  m  r d l  _  v o n  S u n  I  r q - n g  w -  d - n
den Kl ienten 25 Yuan (et! 'a 25o S) für den
Rechtsbeistand rn der ersten Instanz und
20 Yuan für die zweite rnstanz berechnet.
Al le Abgaben gingen zu rasten des Staates.
Anr.,ältin l,ei giong eriruchs kein zusätzli

Y ö  , , . 1  : * F  ! o  a L s _

" tn Anwendungsbereich unserer Dienst lei-
r F i ,  . . ) F .  | -  - r s c h  e d

zwischen uns und unseren west l ichen KolIe-
.  o  e r L . e t e r  -

4 f  v , c i -  D ö  . 6 .  h o u a l l . / e r -

e  r i 9 . n g .  ' L s  r s -  . e d o  b . z e :  e ] d , '
h _  1 ö  r ö  a n w ä l  e

nicht  von ihren Kl ienten leben.  Sie s ind
staat l iche Bedienstete in  Just izbereich,

' '  ' '  ' i .  ^ ! r s r ; r  d e '
4 Y -  - '  l a n .  h  -

< ö n  ) e n  ' , i i '  l e o o , l  b e m e r < -  ,  o o ß
. -  , - n  d , s n a ß  r n  d r e

t -  1IF r -  ra,  ca s oe.  Vro lv-
r -  -  _ - -  C e  . e t /  / .  o e _

handeln.  Außerdem sind unsere Gebühren sehr

in denen s ich nur :  d ie Reichen e inen berühn-
ten Anwal !  le is ten können.  "

h - 4  c ö  i  i '  ö  ^  .  r ' c  h a L  h e L t e
j O O  I 1 l . q L r e o e r ,  r n k l u - .  v e  i  I  n . . p l  o e  .  i -
.  e  A  r . ä r  e .  I 4  . o n  c h i n ä s  .  o  D r o  i n z e n ,
r:egierungsunmittelbaren Städten und autono-
men Reqionen auf dem Festland haben ähnli-
r  n -  \  e r -  9 '  |  9 6  .  i n s  L e b e n  q e "  .  t e - ,  ^ ; r  -

- .  ö  . a . o r  L r e r l e n ,
E s  w e - d e n  d i e  B e o  . g ' r 4 g e n  f J "

n  ö  -  d r ö i - ö .  .  ,  i a o c i c  \ o  a n ^ ä -  ö ,

decken 5  Hauptbere iche ab :
_  _  oe .  -b_  . -

E e r  t  i ]  R o g i e ' u r g s - n s l  .  o n e n ,  U n i . r -

' c  o >  \ - e \ -  e  ' r  b e L r a , t  \ o n .

l1 . lqe ] { -aq  r  e ,  .qs  . ! r_ f r ;
-  -  : - L a i  -  . .  , z a  i : l  r e n d e !  P o r -

' , , i  
P r o z ' s s e n  o d e Y  i r  o  ) F  q F

d  r c e d i  w L r -

o : 9  - i  5 . L . d r e n ,  ' I e i  . . I ' r e  d J l  V e Y f i  '  '  o s -
.  c  ; i F , - , 6 -  - ,  i n  h i r t s . t r  f - s -

. . _ , ö ,  i i  p . , - ö .  o , r ' l  F - a  l l 1 a . l  e  ,

-  B e a n . ! o r r - , 9  o  . ' o g e , ,  D .  . h f l h - u . o  ! o
r = - - " . F n  v o .  r - . h  _

l i chen Dokumenten füx  d ie  K l ien ten  be i  Cen

n  c - i  :  ö .  I  r . c l  i l . o  n a l  s e i n e n

1 3

s  l /  - n  d c r  Q  d , m e n - s - r ä . .  ' n  d e r  t \ ä n e  d e s
Platzes zum Hinrdischen Friedeni in Herzen
der Stadt. Nach Auskunft von I-i Shufen, der
D i , . e k L o  i n  o e s  B ü , o s ,  i - E  e s  m i E  1 2  q u "  -

f iz ier: ten Anwälten (ach! von ihnen sind
weibl ich) und I  Maschinenschreibkräften,
sekretärinnen und sonstigen ÄngestelLLen

- r  . r _ 1 r e  1 9 8 2
7.6o0 Besucher,  setzte 554 Dokumente auf,
. o ^ ö r l 6  q r  

"  
a f . a . t ^ L  r ' . 1 -  .  . e i l r ä t l e

u l1d beant l roxtete nehr  a ls  1.ooo schr i f t l i -

"Win sehen,  daß d ie Rechtskenntn isse der
Bevölkerung im allqeneinen sehr niedrig
s ind,"  neint  L iu Shufen.  "das hat  se ine Ur-

-  - ' .  d - ß  d i e
D L r -  f : h r  .  9  o e ,  G e s e l z e  - 4 - e ! b - n o ö n  v r o ,  ,

a  i  . - 1  r r  , - r  . r . F .  J d L r e . ]

und während der KuLturrevolution. Das Er-
. c l - _ .  i .

men ausgelastet ist. ManchnaL nuß ein An-
u a L l  h  e r  e -  o u t z e n d  B e "  h e  L . i g l i c h  e n p -
fangen. Und die l'lenschen konmen iqit aLlen
A r t o n  ! o 1  r r a 9 e .  -  s E r e - t - g k e . L E e n ,  5 - h e i -
dungen,  Eigentunsfragen,  Ver t ragsbrüchen

F i -  D ö . .  c . ö 1  1 -  .  ' . -  B ü r o  r ; i -

s - h e n  o , 5 0  L n d  . l  Y . d r .  D a s  l u f s e L z e n  e i n e s
Doklrnentes kostet zldischen 2 und 5 Yuan,

zusätz l ich zu ihren Pf l ichten im Büro is t
]-iu Shufen auch Rechtsbeistand der "Al1
China Wonen's Federat ion" .  Be.e i ts  Iqut ter
won drel Kindern, pronovierte Liu an der
i - r i d i " c h e n  F ä k . l  - ä  .  c i -  , n - v e x s i r q c  C l - o n q -

q r n g  i n  c ü c l r a s '  c  '  n a  _ n  J ä h  e  o r - .  s i 6  o x -
\ 4 ; f a l  ö ,  l , c , - .  , t  s .  o  -  d

begann im Jahxe 1956 a ls  Anwäl t in  zu arbei -
. e n .  A  s  d i e  A  b e i l  o e  A , t r ä L l e  e i n g e s . e l l

lJurde, setzte nan sie zu ander:en Zwecken
ein.  Dann kan d ie Kul turrevolut ion ,  und
sae ! {urde aufs Land geschickt ,  um aut  den
Feldenn zu arbei ten.  Erst  in  Jahre 1979
konnte sie ihre Tätigkeits als Anlralt liie-

Frau I-iu lebt heute mit ihr.em l'lann und th-
renr Mann und ahren 14jätu:isen sohn ln einer
Dreiz i rDner- l tohnung in Bei j lng.  Ihre 3ojäh-
r lge Tochter ,  l l i tg l ied des Staat l ichen Wir t -
schaf tsreorqanisat ionskoni tees,  und ihr  ä1-
terer  Sohn,  e in Ärbel ter ,  leben n icht  nehr
in seLben HaushaLt. Frau Liu r.rnd ihr Mann,
d e r  n  o e . 5 - " a l : l l c n e n  P  . . k o n r . . r i s s _ o n  - - -
bei tet ,  verd ienen gemeinsm etwas mehr a1s
2oo Yuan r ronat l ich.  Frau I - iu  erk lär t :
" Ich l iebe meine Arbei t  sehr  und b in 91ück-
L - L - h ,  e i  - r  < . F  n e n  B e i r r o g  .  L r  A . - o o u  e i .  e s
gesunden Rechtssystems le is ten zu können.  "
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t 1  B F  i j - l o y  D 6 . h  c ,  - f a  
i  r  - - ,  

/ e r f a n r e n

te lLte uns der  Jur is t  Eang Hua n i t ,  daß seln
lean von vier qualifizierten Anl{äLlen und
s e - h s  F s s i s t e n L e n  i n  e r s t e n  Q J ä r - " i  d i e s e ,
J a h  e s  l o 8  T r v i L f ;  F  o ,  g e n o m  e n  o r ,  v o n
denen ein Drittel Scheidungsverfahren l/ar:en.
' ! v ' !  s : n o  v o L _ \ o o n e a  ü b e / l ä s - e 1 " ,  k ] ä o L  o e !
t 2 j ä  ' r r g e  h ä n g .  ' h J ; n r e n o  - e i - -  E d S l i . h e n
I  Stunden im Büro habe ich gerade d ie zet .
d ie Kl ienten zu enpfangen,  Ich nuß an den
Abenden und an Sonntaqen arbeiren, um die
A q t e n  /  .  s , L d - e r e n ,  D o l ' u n e n c e  o ü f l u s e t z e n ,
9 e 1 e 9 - n  c  a u - h  A  .  < e _  ü b e .  R ö c l  ! s f - a g e n
zu schreiben.  Ich korme f rühesrens un 23h
i n s  B e L t .  '  H a n g  H r "  i s E  s e  -  i n t e v e s s i e |
an rechtstheorel ischen Fragen und hat  in
s F  .  e r  F r e j . / e  .  e i n e  R e i n e  v o n  A . - ; { e r n  g e -
schr ieben,  Ein ige davon wurden in den zet-
s , h ' i  f L e n  " B e r j i n o  - L s r r z , '  r n o  " B e i l j - g p r
Anwä1te"  ver :öf  tent l icht ,

Nach den Richt l in ien des Just izn in is ter iuns
betragen die Honorare für !.nr,;älte ln zivil
verfahren z!,rischen 20 und 30 Yuan für die
Abwicklung eines geuöhnlichen verfahrens
zuzügl ich e iner  Provis ion von 1-2* auf  pro-
zeßobjekte unter  loo.ooo yuan t {er t  und o,5-
o,23 für  obje l te  von höheren wef t .

Sei t  China begonnen hat ,  e ine neue pol i t ik
d e -  ö r f n u n g  z  o e r - e i b e r  L  d  d r .  e i s e a e
ld i r tschaf t  anzul<urbeln,  s ind d ie Fä1]e für
das Rechtsbüro für Wirtschaftsfragen spnüq-
haf t  angest iegen,  auch solche,  d ie s ich mi t
in ternat ionalen Wir !schaf  ts f  ragen beschäf  t i -

Das Büro beschäf t ig t  neun Jur is ten _ dre i
von f,hnen a{beiten nach den Rotatiorsprin_
zrp auch in der  "shenzhen-sonderwir rschaf ts_
zone' r  a1s Rechlsberater  der  ünternenmens-
führung. Die verbreibenden sechs sind nir
venschiedensten Wir tschaf ,  ts f  äL1e0 Del IauE
urd berechnen zwischen 30 und 5OO yuan.  Das
Büro nimnt sor.rohl Fä]le aus den Inland als
auch aus den Ausland an.

n 6 .  - . - r } - . i - 6  L i  ' . i  i  . ö y  , - ö  l v e r t x e E e n _
r ö i i - F ! - ^ 1 - - . r - t ä ? L : , ' E r n

- u r r s r  i s t  e - n e r s e i l s  v e - ä n c w o r - l r c n  o e g e  -
übei den staalLichen Interessen, anderer-

e.  D4-  ae  von Un_

ternebmen und Einzelpersonen zu schützen.
In a qemejner sincl  c l iese berden Verpf l rcn-
tungen nicht unvereinbax; aber in unserer
täglichen Praxis gibt es doch öfter Konftik-
te.  In Wirtschaftsfragen neigen Kl ienten da-

i l  .6 ,  6  .enen Ln le r -

nehmungen im Auge zu behalten. Der Jurist

solLte deshalb die Wünsche seines KLienten
nicht bedinqunqslos unterstützen. Er sol l te

r .  I  _ F c  .  - . a / c r  i  '  . € n  u n o  L n _

A n v a l L  N i L  : s l  "  c L  R e c h L s b e r a r e r  e : n e s
Konsumgüterproduktionsunternehnens und der

r  . ) ö .  a -  -  r ' ,  /  a s  n o n a L i -
che Honorar  e ines Rechtsberaters wird zwi-

- , q - ö r . l o i  .  n  a  o a i d e  L r -

t e r n e h r n e n ,  d : e  A n Ä .  |  \ . .  b e E r e u r ,  z d h ' e n

Zu den ProbLemenf nit denen China bein Aus-

q ö  n a i n i  _ r : n  d Ö n i i  6 r .

^ - ' r a r e u n d
An{;] te oes rs :2" ,  sLe.r iun.,  gehörr aLrci l

v : .  , ö t  ,  . r ,  .  i  . - - a  _  , L ,  c h s . n  i  L _
l ich konrmt auf  loo.ooo chinesen e in Anwal t .

Monentan ex is t ieren in  China s ieben Inst i -
tu te für  Pol i t ik -  und Rechtswissenschaf t

] r o i _  - , a  '  r .  . a r s -  _ ;  -
j n  q a n z e n  L ä n o .  N e b e n  d r e s - -  a r c  d e r  . . 1 - L -
( '  i -  r ö -  ! , i . . i t - i '  F . a  ' r -  - 6 ,  s L a a L

e r g e n e n  J u s  - i T s e k r e l ä r e  L n c l  P e c h L , p '  a k c i '
kanten auszubi lden.

Sl l I t  t r rJRr r iERf .EN:

Aie nAch^te

SOMI4ERUN I VERS ITAT ÜBER
CHINA

[ inde t  zw i ,schen 24 .  Jun ,L

und  20 ,  luL i  1984

au l  der ,  F ,L .LuencLLpe bzut .  in
ULen in zL'Jei, Se^Li,a nen
4tL t t .

x * {  x * * * * * * + * * * l r * * + *



R. J. ZwiWerblows$,
Jerusalem

DAS CHINABILD VON
LEIBNIZ BIS DE GROOT

N A C H  E I N E M  V O R T R A G  A U F  E I N I A D U N G  D E S
u D i !  c - B o L  t 7 t 4 A \ N - .  N 5 T T 1 r  f E S  ] - L i e  c d l N A _

U N D  S  U D O S  T A  S  I  E N F O R  S  C I ] U N G

Von einem ädäquaten h isro{ ischen überbl ick
über das chinabi ld  des Westens kdnn rn er-
nenr  Vort rag natür l ich n ichts d ie Rede sein.
Wir beschränken uns daher auf zsei pote in
d ' e s e r  E l - ! , - - k l u n g :  o i e  C h . n . - D e r z e p L  o n
und -Rezeption im siebzehnten Jahrhundert
{mrt  Leibniz  a ls  deren bedeutendsten und
eindruckvol ls ten Repräsentanten)  -  ä tso das
C h i n a b i l d  d e r  p h i l o s o p h e s ,  d . h .  d e r
sc l r icht  der  gebi lderen,  noch chr is t l ichen,
prä-aufkLärer ischen Humanisten,  von denen
aber keiner  Sinoloqe war -  und däs China-
bi ld  der  aufkoänenden akademischen Sinolo-
g ie des ausgehenden 19.  Jahrhunderts ,  wobei
r , r i r  uns h ier  auf  J-J. t ! ,  de croot .  (Leiaten
und Ber l in .  gest .  1921) beschränken wot ten,
ohne mjL d eser :  Wähl  der :  Becleucung söjner
Vorgänger und zeitgenossen, besonders Mar-
cel  cranet ,  Abbruch tun zu wol te! .

Das 17-  Jahrhundert ,  und unter  se inem Ein-
f l  . ß  o c h  v e i L e ' e  c e n e r a L i o n e n ,  s L e t e n  v ö  -
I - i9  unLe dem Ejnc i ruLk des , ,mandä- in inag- , ' ,
welches d ie jesui t ische Chinamiss ion dem
I r e s t e n  v e r m i t r e l t  L r o  s o z u s a g e n  a u f o k t r o y -
ierc haLLer .  Der  aorsmu. i , 'L ,de eEwds he.rab-
lassend,  wenn überhaupt ,  behandel t :  er  is t
d ie Rel ig ion des gemeinen Votkes (Athana-
s ius Kl rcher :  " .  .  .  .  respondet  p lebeis ' ,  )  ,
a u c h  w - i -  e s  n j c h t  a n  S l i r o n e n  g e f e h l !  h a E ,
d r e ,  s o z u s a q e n  L m  a t s  A u s n a h n e  d i e  R e g e l  z u
b e s r ä t i g e n ,  s e l b s L  i n  - a o t e - k j r q  

S p u r e n  e i -
r  e s  I L m e n  n a L L r ä 1 e  b z w .  e L n e r  g ö L L I i L h e n
U . o ' f e n b d L u n o  f e s L z u s r e l  l e r  i ö n n e n  g  ö u b - e n .
Die konfuzianische Perspekt ive bte ibt  kon-
stant ,  auch wenn d ie vorzeichen s ich nanch-
, i a l  ä n d a r n :  p o s i r i v  ( ä t s  e i n e  d e r  - u , o p ä i -
s c h e r  g l e i c h / a n g i g e n  K u l t u r )  o d e -  n e g a t i v
(der  Konfuzianisnus a ls  verantwort l ich für

15

d i e  g e s c n i c h c s l o s e  s c ä L  h  o z v .  , , g e s c h i c h - s -

Iose ceschichte" oder , 'ewiger St i l lstand,,-
so noch bei Hegel und leopold von Ranke2 -
w e n n  1 ; c l  t  o a r  f ü "  o i e  h o f t r  L n o s t o s e  D Ä S - -
nerat ion der chinesischen zivi l isar ion).
F ü r  L e i b a i z  a l s  K . l t u - p h i  o s o o , e n  g i ' 1 g  e s
r . d .  d a . L u m ,  d e ' r  K o n - u z j ä - ' s r u s  s . i r - s  s p e .
zi f ischen rrrel ig iösen" charakrers zu ent-
kleiden. h dieser nehr sozialkulrur.el len
Perspekt ive (obf iohl  der terminus rechni-
c us ' rKultur" in unseren Sinne zu leibnizens
zeit  noch nicht bestand) ist  der Konfuzia-
I  s r u s  ? - C 1  i n a  e i n e  d e r  e L - o o ä r s c h e .  g l o c

" e . r i g e ,  w e r n  a r - b  v ö  l  g  v e r s - h i e d e n e  K u l -
t u r  -  ä l s o  D : v e r s i c ä .  d e L  A u s p - ä g u n g e n  d e r
einen humanitas -  und daher sebr wohl ni t
der chr ist l ichen Wahrheit  in Einktang zu
bringen. Leibniz predigt hier einen kuftu-
relLen, bei leibe keinen rel igiösen, ptura,
l isnus, Er ist  \ rei t  von des Kusaner.s una
r e l i g i o  i n  r i t u u n  v a r i e t a t e  e n t f e r n r .
cerade \reil China eine der schönsten Fornen
v o n  r e l i g i o  n ä t u r a t i s  d a r s t e l l t ,  i s t  e s
auch geeignet,  die chr isr l iche Wahrheit  zu
absorbieren und sich von ihr vervollkormnen
zu lassen. Auf ziv i l isator ischer Ebene kön-
nen diese beiden HochtuLturen viet von ein-
ander lernen.

Leibnitz hatte hier, von den Jesuirenberich-
c e n  ä _ q e r  e g E ,  s o z u s a g e n  e i n e  v o r F r  r s c h e i -
d u n o  g e l r o l  e n .  E s  q j r q  n i c h !  u m  d j -  e n c l g ü t -
tige Deulung mangelhaften und unzurängticlFn
sinologischen Materials, sondern urn den
Kanpf, das wenige zugängliche l4aterial nicht
vorschnel l  zu verur: teiLen, ihm sozusaqen
"the benefit of the doubtr, zu gewähren und
es so posit iv wie nögl ich ( in Sinne okziden-
r a l - c h r  i s t l i c h e r  K r ,  t e ' i e n r  ä - s z u t e g e n :  o e l
"äl te" Konfuzianismus war essent ial i ler üo-
notheist isch, besaß einen clauben an Seeten
' o o c h  n r c h L  n o t w e n d i q e r , ^ e i s e  ä n  \ e - 9 ö t t e r L e

Ahnen),  und die in den quel len anzurreffen-
den nater ial ist ischen und atheist ischen Aus-
sagen bezeugen nur,  daß die Spärkonfuzianer
ihre ursprünglichen altehrwürdigen Wahrhei-
cen vergessen hatten. Der pol i t isch-soziale
Aspekt des Konfuzianismus bewies, daß es
slch in erster. Linie ün eine Kulrurforn han-
delte,  und so konnte Leibniz lanqe vor
RoLsseau md den mooernen Sozi( loge1 den Be-
gr i f f  der I 'c iv i l  rel ig ion' ,  vorweqlerüen.
(Vgl.  den Titel  seiner kleinen Schri f t  DE
coNFucrr cul,Tu crvrlr3. )

Wie nachhalt is Leibnizens Einftuß war, er-
weist  die Relegierung seines SchüIers Chr.
W o l "  v o n  d e r  U n i v e r s i l ä r  H a i  e  w e g e n  s e i -
ner "unchristlichen" Hochbelrertung der
s  i n a r u m  p h i l o s o p h i a  p r a c t . i a  ( 1 7 2 1 ) ,
cder die Publ ikat ion des Königl ich-preuBi-
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schen Kirchen- und schul-Inspektors Johann
rhomas Haupt,  von den0 (1753 und wieder 1795)
eine , ,Neue und vol lständrSe A-sLequag des
von dem st i f ter und ersten Kaiser des chi-
nesischen Reiches Fohi hinter lassenen Yekin
genannt" vort iegt.  wir  er innern daran, daß
für Leibniz der nahre Gründer der chinesi-
schen (=konfuzianischen) Kultur nicht Kon-
fuzius, sondern der legendäre Kaiser .Fohi"

( i . e ,  F u  H s i )  u a r .  u i d  d e r  s r L n d l e g e n d F
Text, der auch füt Leibnizens binäre Ma-
theinatik von Interesse wa!, eben der Yekin
(d. h- I -chinq) .

An elnen Pünkt fornuliel:t leibniz ein bis
heute ln der Anthropoloqie unal in den so-
zialwissenschaften noch nicht ge1östes
Problem: lrie reit ist der For.scher an die
Aussagen seiner rnfomanten gebunden? Darf
der "outsialer" den Besserwisser spielen und
in seiner hterpretat ion über seine Infor-
manten hinausgehen? leibniz t'rrßte a1s Chrish
nur zu gut, da8 die Kirche das Alte Tesla-
m e n t  b e s s e i  l e r s E a n d  a l s  d i e  u n S l ä u b i S e n
unal nit Blinatheit geschlagenen Jualen, und
als Protestant oußte er ebenso, daß das wah-
re iund von Katholizisrus verfälschte) ver-
ständnis des Neuen Testarents und der christs-
lichen Botschaft von der RefonEtlon wieder-
entdeckt werden rnußte. also ist  Ricci 's
i n l e r p r e t a t i o  c h r i s t i a n a  d e s  K o n f l r z i a -
nisrnus vielleicht doch richtiger als die von
den zeitgenössischen Konfuzianern selbst

i r r e r  o r  e l ä l  i o  s i n i c a .

B e i  . t . J . M .  d e  G r o o t  ( 1 8 5 4 - 1 9 2 1 ) a  s i e h t  a l -
L e s  n i c h l  n i r  a n d e r s  ä ) s ,  s o n o e r n  d e r  g e -
tehrte Mitbegründer der noalernen akaalemi-
schen SinoLogie und der chinesischen Reri-
g i o n s f o r s c h u n q  i n  b e s o n d e t e n ,  z e i g t  e i r  f ü r
unsef Thena höchst interessantes und reLe_
vantes stmptom. rch neine hierBit alen Bruch
in de Groots eigenen chinabi ld,  Methodisch
ist der unqeheure Fortschritt zu spüren.
De croot arbeitset als Phi lologe ni t  kLassi-
schen und anderen Texten, aber auch als
"Ethnologe" bzw. "Ethnograph" (der Ausdruck
"Anthropologe" würde in unserer Generation
falsche Assoziat ionen wecken) ni t  Beobach-
lung der rel ig iösen Prakt iken al ler schich-
ten. Der frühe de Groot setzt  die klassi-
sche Linie fort. auch alort, wo er neben dem
Konfuzianisnus alen Taoismus und Buddhismus
zu wo-L komnen t ; 'L,  ! ' i rd ni t  Pochächtunq
von China gesprochen. Auf beinahe Voltaire-
sche weise irird der hunanistisch-philosophi-
sche charakter.  der chinesischen Rel igion
hervorgehoben und die Toleranz des Konfuzia-
nisnus im besonderen und der chinesischen
Mental i tät  im al lgeneinen hoch gepriesen.
De- Buddhismus koffL ua' ] 'ser guL $,eq, weiL

er,  a ls  hochentwickel le  "Gegenki rche" n i t

de facto h ierarchischem Fr iester tu, 'n .  Ri -

tual, Totedressen und Doktrinen der katho-

lischen Kirche zu ähnrich !'rar unat daher den

Haß des militanten antiklerikalen ex-Katho-

liken de croot auf sich lud. aus ähnlichen,

wenn auch nicht identischen, G!ünden war der

Konfuzianisrus den Jesuiten akzeptabel ' wäh-

rend Taoisnus rrnd Buddhisnus Teufelswer.k wa-

ren. selbst l-eibniz konnte es nicht unter-

lassen, von den "unglücktichen Buddhaidol"

zu spr:echen, das aus hdien nach China 9e-
bracht \rurde. Auch vernerkt der puritanische

de Groot mit Genuqtuung, daß Or.gien, tantri-

s c i s c h e  R i L  r ä L e  u n o  ; h n L i - h e  c x z e q s e  d e r

chinesischen Rel iq ion f remd seien.

Natürlich war die akadenische sinologie ales

ausgedehnten neunzehnten Jahrhunderts weiter

a ls  d ie Jesui tenanalyse des s iebzehnten.  Man

wußte mehr von der konplizierten Geschichte

des Konfuzianismus und des Neo-Konfuzianis-

rnus. Man i{ußte auch nehr von Taoisnus und

chlnesischen Buddhisnus. Man wußte mehr dcht

nur  von der  d ie chinesischF Geis lesgesch.L 'h-

te dur.chziehenden Diskussion über san

c h i a o  (  s ä n - c h i a o - w e i - i  b z w .  h a n - s a n -

wei- i )  r  von ot to Franke a ls  a las I 'spät€r  
,

verfehmte worlrr bezeichne!, und auch heute

noch von nanchen für eine pure Gelehrten-

diskussion gehalten, sondern auch von der

volksrer iq ion -  le tz tere v iet le icht  ke ine

a b g e s L n k e n e  F o c h r e l i q i o n .  s o n d e r n  e  1 e

eiqenständige Rel iq ionsform.

Dazu koDrnt die integrale Gesantsicht. De

c  o o L  a r b e i t e L  a n  s e : n e m  g r o ß a n q e l e g i  e n  ( : _

der htention richtigen, wenn auch in ent-

scheidender Hinsicht völLig verfehLten) The

R e l i g i o u s  S y s t e n  o f  t h e  C h i n e s e  ( d e r

erste Band dieses mehrbändigen Torso er-

schien 1892) -  nan beachte den Singular  -

ünd spricht aqgressiv-herausfor.der:nd vom

"konfuzianischen raoismus" und " taois t i -
schen Konfuzianisnus '  a ls  auswechselbare

S ) i r o n t ' m a .  S c ,  ' e ' l l c h  p r ä q L  e r  d e n  B e g r ' f f

des "Universisnus" als Bezeichnung des we

s e n s  a l l e .  c h ' n e s i s c h e l  R e l i g i o n ,  i e n e s
S t a 0 m s ,  v o n  d e m  a l I e  R .  i g i o n s f o r n _ n ,  i a
seLbst der chinesisch transformierte Buddhis-

mus,  nur  Aste seien.

Hier scheint ein entscheidender. Durchbruch

stattgefunden zü haben. De Groot suchte, und
' a n o ,  d " s  " s y s c e m " .  o i e  c h i n e s i s c L e  R e l i g i o l

in  s ingular .  NatürL ich hanl ier t  de Groot

nicht llit dem systenbegriff aler nodernen

"system Analys is"  Eorscher.  Es qeht  ih$ e in-
' a c n  . n  d i e  i n t e q r  a , e  - i n h e i t  \ o  ( u L ! u r p h ; -

nornenen.  Wenn z.B.  Ph.Ch.  Bai ty  -  beinahe

ein Jahrhundert  nach de Groot  -  in  ReI i -
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f 4 : o r _  i  - 1  . r 6 r r . i i . i 6  r r .  . r ö  i ä  i s L  s c h e
F ^ Y q . \  a ' ö .  ^ !  - h e  o v e r ä t l
retiglous systen. That such a system nust
exist  can be inferred from.., .  I  teel  that

have isnored the most fundamental character
- F  F h ö  - a _ i 4 - r , . r i ^ \  i c  r q  c . . . r . e r d -  c  o r o

u r ' L o  )  n a l u c e . . . I '  -  s o  
j s  

d a s  " e ' c r l i c h
ä -  ! e .  d u r q e w q . L m r e f  K a f f e e .  M ä 1  s o l  l  L e  o e
Groots Tagebuchaufzeichnung von 9. Juni
1886 den an d ie sei te s te l len (meine über-
setzung aus dem hol tändischen):

chenen Sam-
nelns von Data auf  den verschiedensten Ge-
L i F r F .  a a c  r d a y r  ö i r ö r  h 6 . - - r ' . h  j - o l i l _ e n _

l e b e n  v e l d F r  b e o b d - h L e L  r r c l  o u r q e z e j  - h n e r
{und zu atiesen zweck wohne ich ott bei chi-
n e s  s c h e n  F a m i l i e n r .  b e z ü 9 1 ' c h  E r b r F . h - ,
Adopt ion.  SteLlüng der  Frau,  Eheschl ießun-

9F ,  oren 'e-e.Ln usd.  i . ieLche Masse von Mög-
_ i  h r , . i r ö r  r e  _ i n  d l e s e n
unbekännLe ,ä,d!  c t  ,  ehne beinare an e
d F h  ,  c  i d  i Ä c p n  t  F q l -  . a r  R a r r Ä l  L a z , , . d  I  a i  l

und nache Aufzeichnungen. Es dauert nicht
o  9 e  u n d  i c h  e n t d e  k e  d e n  r a d . 1 ,  c l e "

s i c h  d u r c h  a l 1 e s  h i n z i e h t  ( v o n  n i r  h e r -
vorgehoben,  RJZW) -  und beinahe a l les wird
t F " - _  i  h  . . . d  , t  c l  a _  t  _ - - - -  - .  l l i c h  k a n n
r c l  b a o :  a r 6 r ,  c  - t - F 1  ä r  i  c ^ .  . t n r e r : s c r r -

c h e r  / o r  o e  c  
" " . i  

r L i u t b " i . u n  u n d  ; e d F r
I  .  r  . v i  ö  r  : ö c 4 ^  q . : t e n  _ n d  c e -
b  ; u c r  e n  o e l  ö r c  i n  e i n  " b g e . L n d - L e s  c ä ,  z - s l "

Doch nicht nur die äußerlich rrahrnehmbaren
" S i - t e n  u n d  C e b r ä . c h e "  b e s c h ä I L : g e -  o e  c ' c o . .
q A i r ö  1 r  . : r ö .  : ,  I  r d o l i s r i _
schen Klöstern in lnland versuchen die Fra-

se zu ]ösen,  "welche d ie Wissenschaf t  b is
+-un d ie Mön-

u n d  w e l c h e  M i r  ' e L  g - b r ä  c h . 1  q r e ,  n  d : e s ö s
zie l  zu erre ichen?"

An d ieser  Ste l le  muß auch e in kurzes wort
i  h a r  d :  <  < ö . ö r , n n l

d e r .  v o r  d e m  , o n  r d n e l  e n  s o v j e t  E r h e l - u ' ) g
erlrartet wird. Der auf deutsch lNotizen

über mein leben" betiteLle und schön gebun-
dene Folioband träqt den holländischen Un-
tertitel "Een Faniliestuk" und nurde von de
cnoot scheinbar an Hand won früher gemach-
E e n  A r r T e  c m L r  o e r  q e g e n  f n d e  s e i n e s  - e b e n s
a 4 c - 1  ! r ö i . o r  n ö y  q - a , c - q , i - - - , , . r u s  i s t  v ö I _

1  o  ö l - ' - r n i l i ,  a , r  -  r  d r F  r F r z t e n  S e i c e n

ö c  n i ö  F \ i s r e n z  d i e _
ses "FamiLienstücks'r war bekannt, da es in
Nekroloq von M.I i .  a le Visser  (3o.  Nov.  1921)
erwähnt  is t  a ls  im Besi tze der  Schrvester ,

Fr l ,  c .H,u.  de Groot ,  befudl - ich.  (Es war
d a n -  a u ^ h  d i e  F a m i t - e ,  v o n  o o -  r 4 a u r i c F
E r e e d n  a n  d i e s a s  D o k u n e n q  d . l  c l  v e -  l  . l u n g
hol tändischer Freunde und Kol legen,  erhal -
L e n  k o n n t e '  .  N u r  e n E I  ä 1 t  d i e s e s  " T a g e b u c h " ,
neben inz idente l t  wer tvol len Ber lchten,
v ie l  unwicht iges,  persönl iche Ehrsucht  ver-
' o l - - r c l e s  M a E e r i a l  u r d  i s L  f t r  d e n  s i n o l o q  -

s c h e n  o e  G - o o L - B i o g r a p h p .  ( m i  e i n i g e n  A u s -

nal f re. l )  im aLLgemeinen e i  ne r r  tL ;uschuno.
D  e  E n c t ä u s c h u r g  h  . o  d a d u r - h  v e r d o p P e r . ,
daß lrir aus diesen "Fanilienstück" entneh-
nen können, daß de Groot tatsächlich ein
echtes Taqebuch qeführ t ,  d ieses dann aber
v e r n i c h t e t  h a t .  S o  z . B .  n o t i e r t  e r  a n !
Ende 1877 (meine Übersetzunq aus dem hol län-

d i s c h e n ) :

. . r - ö  J o t  ,  s c h d e _
rer  Ans . rengung,  ArbeiL u d .  eb-nsSpfähr
( ! )  habe ich vern ichtet ,  nachdem ich a l res,

was wissenschaf t l ich ausl rer tbar  is t ,  her .aus-
gehort  habe. . . .  Diese Ar t  (Tagebuchführun_

9 -  '  h a b ^ n  j d  n e . i s i e  z w e - k ,  d i e
Autoren und ihre Abenteuer interessant zu

De croot erwähnt auch, Anqebote von Verle ,
9 e / n ,  s e i r e  T a g e b ü - h e r  h e ' " - s z u q - o e  ' ,  ä b q e -
lehnt  zu haben.  Ende 1BB2 f indet  s ich e in
ähnl icher  Eint rag:

"Das Taqebuch über diese zeit verbrannt,
ebenso wie das vor ige.  In t ine Lebensverhäl t -
n isse,  auch betre l fs  Freunde und Verwandte,
nüssen in das Eerz geschrieben !,rerden- llenn
i - q  L a y -  ^ r  -  t  a . h  , l - o _  d i l  d ä l - n  d i e s e

Erinnerunqen zusammen nit den Eerzen der
V a r !  i . I  - ' a 4  I  F ' c :  D ä  r c i l F  

_ - ' i : l l e  
b - L ' .

Beziehungen, Freunde und verwandte Gefahr
Iaufen könnten, Dritten unter Augen zu kon
men, rdäre sakr i leq. "

Döch von 1886 - 1891 ab zeigt de Groots
l,lerk einen Bruch. Der I-eibnizsche Faden der

- y  g ä r .  F n
' i l  o . l  - ! '  i  l ! ö :  i  r a c  e F : r e '  C a a e -

. , . ö r  l ö  : r  r

Inkarnation des Aberglaubens, der Rückstän_
d i g k a j  . ,  d e r  P r i n i t .  v - l ; l  ,  0 6  L  , / e '  i g j o n
und der Du0mheit, so daß der die wahre Re-
I  i g i o _  w i : r d  i g e n d e  u n d  d e r  e i n e  - e d e  P . l ' r l o n
rat ional is t isch bekämpfende s ich brüder l ich

"  
.  . '  aos Lref fen

können.  Ja,  sogar noch nehr.  Eorr ib i le
.  - ,  , .  - 6 h 4 -  . r F .  \ l  -  r  " r c t  ^ 6 -  t r  L o  e r ä J  z

des Konfuzianisnus steht  se lbst  a l ie  h l .  In-
quis i t jon wie e in unschuld iqes waisenkind
da.  Der ant lk ler ika le Kathol ikenfresser  de
G r o o t  w i d m e t  s e i n  S e c t a r i a n i s n  a n d  R e -
l i g i o u s  D e ! s a c . r l i o '  i -  C h i n a  r l 9 0 l )



"a11en Miss ionaren sämt l icher  chr is t l icher
Konfessionen,  d ie in  china arbei ren, ,  a ts  den
etnzigen Träqern won z iv i l isar ion und ver
n i t t ler  wenigstens der  Mögl ichkei t  echter
re l iq iöser  Menschl ichkei t  in  d iesem rück-
ständigen? e lenden und unqlückl ichen l -and.

Diese drast ische Wendung wird von Freednan,
und in seiner  Nachfofge auch von de Beau -
clair. - Mol6 - vernerkt. Es wäre aber ver-_ e n i  

. ,  e r  1  1 . ,  s  d n d e r e s  ä  s  o i e  a r . o g a ) z
und Uberhebl ichkei t  des ELrropäers zu sehen.
D ' e  E r k t ; ' .  . 9  i s r  e ;  . r o c  6 . .  l v e n r  o ö .  a . 9
f ische Sinologe Arthur  waley n ie näch chi -
na fuhr, r'ür seln Traurbild nicht an der
wirkLichkei t  zerbrechen zu lassen' t ,  so war
diese Möql ichkei t  de croot  versaqt .  E ine in
dieser  Beziehunq lehrre iche Eint ragung
(Apr i l -Mai  1889) saqt :

"Ob\rohl nein Aufenthatt in China für nich
selbst  äußerst  re izwol l  is t  neqen des Schat
zes an Daten,  d ie ich sanlmle -  e in Vorrat ,
der  tägl ich anuächst  -  so beginnt  das Exi ts-
Ieben in unsaubersten Land der  Wett .  wo n im-
me:. etwas geputzt riird, welches buchstäb-
l ich in  a] le  Richtungen cestank velueale! ,
\ro man im Winter an Kälte und in Sonner in
u n - r '  r ; g  ; c  e . L  H i L .  ö  s c  u '  t e r  u r d  Ä  s  ,
w o  . l r b e h r u n o ,  A r s  e r q u n o e n  ü r c J  r d , 9 e  n a  -
te Nahr.ung mein täql iches Los s ind -  so be-
o i n n r  d i . s - s  . e D A n  n i  a n ( r s a r  L n -  . . ; 9 t  c n
zu ,derden,  Tn Inneren des tandes nuß ich
inmel  und jedem gegenüber auf  der  Hur sein.
denn fe indl iche überqr i f fe  hängen jedem
Frenden stots wie e in Danoklesschuert  über
den Haupt .  Das Resul tat  is t .  a laß man von
einer unüber\,/indlichen Abscheu vor der Be
völkerunq er fü1l t  a i ra l .  "

Es erübr igr  s ich darauf  h inzu\ , re isen,  daß
China zu d ieser  zei t  e inen selbst  in  seinex
langen Geschichte e innal igen Tiefstand er-
re icht  hat te.  Es war e ine Per iode des schwä-
chenden und zersetzenden Eindr ingens der
Kolonialrnächte von außen und der Kon:up-
t ion und des Verfa l ls  von innen.  Die le tz ten
' - 1 - / ^ " t  

t e  d e r  Y ä  - L - z e i r  ! r ä l e  e o e n  s e h r
\ e  s . h i 6 d a n  . o a  d e r  s o  o l o  - e _ c . e n  b z L .  g t o
- i  i z i e r . - -  d - s  r d  s e '  s  K a n g  t s i .
D e r  l e  d -  c h a i r l ' c h -  A  r i  K o ' ] f . z i o  s ,  L s
de croots maq uns störend,  wei l  r , rest l ich
überhebr ich,  erscheinen.  Doch dür fen wir
darüber n icht  vergessen (wie es so v iete
"E: . fer ten"  tat .en,  welche den ant ikonfnz iani -
schen Kreuzzuq während Maos Kulturrevolurion
" . . . I y s i e - . - i " \ ,  d a i  A n t  i n o 1 .  r z , a n i s m u s
schon seit Anfang des Jahrhunderts nottren-
d iger  Bestandte i l  e ines jeden chinesischen
Refom- und Erneuerungsr , i lLens war.  Konfu-
z ius war das schwarze Schaf ,  für  d ie forr -
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schri t tLichen Chinesen noch mehr als für die
Okzidentalen. Man kann die Sun-Yatsen-Revo-
l u . i o n  ü b -  a - p t  n i c h r  v e r . L e  e n ,  o  n e  d i e
zwei ersten antsikonfuzianischen we11en
' ' o  l  a -  , o l o  ? r .  h F b e n .  ü / e n n

!üu Yü (1916) den Konfuzianismus a ls  "men-
s l r e n  r p s s d r ' s L  e n  a o p a r a c "  b e / e i c h r ö  ,  j o
wenn im Voroorr zu eineI erweiterten Neuauf-
1 ä o e  d e s  W u  Y L i  L  0 1 6  n i , m a n d  w e n l g e r
als  Eu Shi  (von dem Otto Franke sagt ,  daß
,  . .  i i ö  i p - ß  i s r  r n d  n a s
nichr)  schre ibt :

"Zwei tausend Jahre ldnq hat  über  d iesen nen-
' .  ö a r ' ö c c a . i  c  c , 4 -  r a s  | . i l l r e n _

nenschi ld  -  mag es s ich um einen echten La-
- . _ . r  h ä n d e t n  _

nuß heruntergehol t ,  in  Stücke geschLagen und
verbrannt  werden.r r

so hät te de Groot  zu d ieser  chinesischen Be-
. L ; L i g . ' q  s e i n e r  A n . i c h L - 1  e  n  . r e u d i g e s

" A r _ . 1 "  g e s o r o - h e n .  I  s  m o q  g  . t  s e r n ,  d ä  .  d e y
"neue Neo-Konfuzianismus" \ r ieder  d ie in te l -
lektuel le  Bühne betr : i t t .  Doch d ie chinesi
sche L i teratur  von Anfanq des Jahrhunderts
sol l te  üns davor  betrahren,  de Groots werk,
von 1890 ab,  und besonders sein sectar ia-
n isn (1903) |  vorschnel l  und aus Unkenntn is
der  Verhäl tn isse zu verur te i ten.

AIJII'IERKÜNGEN

1 Vgf .  neinen Rezensiansaufsatz , ,Cunfucjüs

and Christ" in NUMEN, sowie das vazwatt
zü neinet Editian van Leibnizens DE CON-
fucT t  -uLT . Iv I l  I -  /Die gFnaue.er  L i tc_
fatuLangabeo zu dieser Fußnate werden in
nA .h<1 -an  t a f r

2 Der erfalgreiche Sprung Japans in die na-
d ö .  e ' G e s c h i . h , e  L n a  d i e  L n r ' ä h i g k e : c
Chinas, sich aus sejrex lütiobifität und
Stat ik zu Lefreien, f iEden schon 1815 van
den kiugen engl:schen Kolonialadninistra-
tor Sit Stanford Rafffes in seiner Var-
l e s D n g  a l s  P r ä s i d e n L  d e r  " L i t e r a t g  a n d
S c i e n E i f i c  s o c i e t g  a r  J ä r . "  p ' o p h e " e i t ;
z i t i e r t  b e i  R -  E  t e r s o t ,  M a f a g s i a :  A
S t u d g  i n  D i r e c t  a n d  I n d i r e c t  R u l e ,
1 9 3 7  |  5 . 8 7  |  F n . 2 7 .

3 Siehe aben, Fn. l .

4 ueine Beschäftiqinq nit de Groox i1t die
Forxführung de): van meinen 1975 afizufrüh
vF'sLofbenen !<o1l egen Maurice Freeonan,
Professor of Social Anthropologg and
Felfow af ell Sou-ls CoTlege in der Univer-
sität Axford, begonnenen h:beit, Freednan,
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nachden er viefe Jahre exempLarischet
Fe.ldforschung gewidnet hatte I entwickefte
später ein besarderes rntetesse an det
Prabfetueo von 'tKüTturperzeptjon',. Ein gu-
tes BeispieL sejne.r ,eue, ?orschungsrich-
tung findet sich in seinet Arbeit "On the
SocjoJooicdl  Studq af Chinese Refiqian",
zuetst erschjenen in Afthur woff (ed.),
4 e J i g i a n  a n d  R j E u a J  j n  C h j n e s e  S o -
cietg, 1974, dann wiederqe(lruckt in de!
pasthunal Aüsgabe einet AuEwahl sejner Äuf-
sätze in G.W. Skinner,  The Stü.1g af
C , b i r e s e  S o c i e t e :  E s s a g s  b t l  N a u z i c e
Freednan, 1979, pp. 351-369, jn $lefcher
aüch de craot (pp.355-361) besprochen
w;zd- r"-ednans diesen Thenenkreis gawid-
neten Studien begannen nit den Vofiaort zu
seiner englischen Übersetzunq vat Marcel
G r a n e x s  L a  R e f i g i o n  d e s  c i r j n o j s  u n d
rrrde dann n;E de Craot forLgeserzt I  doch
dutch seiren jähen und frühzeit iqen iod
untetbrochen- Meine eiqene Arbeit a,-t de
croot gjng van Freednans Notizen uncj Vor-
arbeiXen aus, jnsbesandere von sogenann-
ten de craot "tagebüch', (siehe ut.er),
wefches Ereednan von der Fa.nilie erhaften
konnte. Preednans l4atetiaT wurate nit
f reundl icherweise \on seinez t iLwet fzau
Dr. Jualith Ereednant überfassen.

Freednans Fatschungen über de croot wetden
auch im Vattrart von Inez de Beaucfa)r ünd
Hazveg Mo76 zu den phatagraphischen Nach-
druck (1977) van de Graots Ftühwetk Les
F E t e s  A n n u e l l e n e n t  c 6 7 e b r ö e s  ä
Enoui (Anog) erwähnt.  In genannten VoL-
warE wird Freednans A.beit wohl gewürcli g.t,
dach auch nit Satkasnen bedacht (2.8. Vor-
wort S.Xv über Freednan's ,'fieid wark,' in
den Archiven in Leiden, und ibid.  pn.7
" in hjs pravo.at ive essag he analgses de
Graat 's cantr ibut ion to the studg of Chi-
nese Re-Iigian. His analgsis is unfortuna-
tefg sprinkled with a nunber af renarks
that can onlg be described as snide (if
w l t t 9 ) .  A r n c h a i r  s o . i o l o q g  ( s ; c ! )  a p p e d . s
xo have fittle respect for the kind af
sinofoglcal anthtopofogg tepresented bg
de Groot"- In einen Brief van 29. Nav-
1979 aJ1 die ;n/wischen vcrstotbp1e ver-
diensxvofle parscherin Frau de Beauciair
pratesXierte ich gegen dje eusdruc,<s,serse
;n vorworL: ersEens gjnqe es nichE an, ei-
nen Fefdforscher van Range Ereednans (nan
d e n k e  n u !  a n  s e i n  c h : o e s e  L ; , e a g e  d n d
S  o c i e t g :  F u k i e n  a n d  K w a n t ü n q ,  1 9 6 6 )
afs 'tarnchair sociofagist,, abzuxun (nota
bene hatte der hunorvolle Eefdfotscher
Freednan sein Stöbern it den Atchiven der
Univetsität I'eiden a-Is ,,field research,'
in Anführungsstrichelchen bezeichnet) -

als ob j]l der Generation nach MaJinotrskg
and Radcl itfe-Bratln, und dazu nach als Nach-
foTger von E.E. Evans-p1:itchard, ein ttam-
chair anthropologist" den Oxfarder Lehrstuhl
innehaben könnte - und zweitens scheine eine
ovbridge takadenischc Jarganabkürzung für
Oxford und canbridge )-Erziehanq unerläßlich
zu sein füx das Verständnis einer besXinnten
Att van Humar. h ihxen Antwortschreiben an
nich von 27. ?ebr. 1980 begnügte sich Erau
de Beaucfair nit det etwas vagen Feststef-
7ung. daß nan über Methoden anthtopofogischet
Arbeit vetschiedener Mejnung sein könne.
* i t  *  *  x  *  *  n t ! * + * * *  x  *  *  *  *  *  x  x

*

wn 24 ,Navenbe tL  l9  -  18 .30h)

} lEIHNACHTSBAZAR!

Auch heLo,, ^owlan wl,terLe MLt-
gUerJ.erL und FlLQ.u"nde ho chuQ,,LLLq e
und ,gle.tehze,;J.,4 pre,La gü wt Li4i
f1jduzte ^LLa taanolt ve) chon-
hzn hönnen,
WLL blet"ß llmen dahetL {al,gende.s
sQj"Vt-C?. An:

Un{angr,aLcheÄ So nde,\,ang ebot da'L
PE)Ny-GESCHENKBAUT'IqUE

Ka.iÄ saALLa.ße 70

2 l ,Nc t vembuL  -  3 .  D  ezenb  en

lscLutiuch i-n e\en PrLe,i^La4en,

KLaLntbul,pnnen, GLücb,L b)Llnge)I

und. vietu meh,'L in nellen gnc'ßq,L
Ge^ clui[t^X,a lzal)

und zu.tä.tzXi-eh aLnen BI"z&tL in

ugenen Haat, llLchqnbulggoÄÄe 4

Lr obene,'LdLg etL vont -agt 6ai.l-,

n.a.t Q,,Lnen Al],otLei von Kuntt-

hanÄ.ro,Lt , TtL^ch- und, HiwtQ,'Lgta,L-

nale,LaL, Bücho,Ln, Sclxe/LenÄelL,""i.t -

Len e,lc.

WirL beJLo.ten S,Le gerLne und"

{ ' Leuen  un6  au {  I  L r l L  Kunme-n !

I t  *  *  i t  *  * *  * *  + + * *  +  *  x  * *  *  *  x  *
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Michael Gissenwehrer
z. Zt. Peking

T A N G H A O .  K L E l N G R U P P E N A U S B I L D U N G  I M
S C H A U  S  P  I  E  L E R H A U  S

c ä ! , - r . r a d r  w e .  d a ,
d r 6  r r  c  l . ö '  . . .  - - - ! r i n e n  o e w _ r n C .

h - l - a  i  - .  r ö r  . t 6 t . r * - c - . . c c c c .  n i c h c  s o
^ _ F -  I  J r o t a y  " - . r - - t e b e n  a u f -
' ' . .  - l  r o -  ( . r r ö - r  c 6 L 7  - ö - ö .  - a -  ! . t r  I  e ' ]

" - . . r .  z u  b t e i b e n .
Vo,  den an 'anos genernsamen Tr  lppenoud. t  e-
ren und Probestät ten sonderten s ich in  Lau-
!e der  nächsten Jahr :e d ie e inzelnen schau-

a .  h - . - - F  i \ - F  - t - - n e n  H ä r s e l
im stadt te i l  r " /est l ich des Theaterzentruns

d c  w a r  d i e

wesen,  und so schroß s ich das Theater-  und
i - 1  1 6 ,  I n n e n s  _ a d L

\ ö .  - ö  r  ö  - !  i  c  \ a r  ' . m  D l d r z  d e .

Fimnl ischen Friedens (r ianannen) ünd einen
- o r l t r  . v : o i  . t  - . \ . t  F , ö '  c ' ,  L - e ' a  d a r -
stef l t .  Die bedeutenden Chalou (Teehaus)-

20. Jahrhundeit waren in der berühmten
DazhaLan-st raße,  an Fle isc lmarkt ,  F isch-
narkt  und bei  den Getre ideläden err ichtet . ,

Die zentra le ahnenhal le  der  t radi t ionel len
I  a F c i c r a -  r r | ' r c ö -  r -  -  - i  , a  b e s l  m - e

Namensbeze ichnung. Nachdem nun die schaD-
q . i p l p r  d p r  A . h '  i -  /  ' . . o n  h , o  Ä i d F n F .  - ; i , , -

a ö / a i . h n  n .  Ä o ,  a h n a . h - l  o  ^ , . 6  .  a i - h  -  a

/ r i a , - o r n e  N a c h _
. r . . r c . _ . . . ; ( .  i . _  . -  

L  i n  d i e _

. e -  h ;  s -  -  -  c \ ! e . ,  / . l  u b e r r ' o g e n .  A - '
r o ,  -  i - ö !  , . . ,  ( . .  r  . i r r  , 6  r i ö c o -  , e n r  q u s

. o r ' h a -
s p i e l e r h ä r , s . -  s ä , r L  i h " - ,  A o r ö s s ö n  b o k a r n c ,
es s ind d ies unler  anderen d ie "EalLe des

"Hal le  den c1ücks ' , rotken" und d ie "Hal le  des
S L - ä h  F  . -  _ ,  d  i  d . .  - h d r r ' _ C d s s a r  

o . L e

"HaLle der  Jahre des Eimelsbaüies"  und d: ie
"Hal le  des Schal tens von Akazien"  in  der

i .  1 6 r  - Y c . l  c -  ' , H  r ' 6  d e r  D . l a L _

nen und der  Kraniche" und d ie "HaLle der

"Hal le  der  duf tenden Lotusrurzel"  und d ie
"Hal1e won Gold und Jade" in  de.  L isharao-
a : c q a  r l ' ö  <  . . a . d e .  F ö . F . h - -

- -  e  n - - L  e

' \  
"  u ö  ö '  b Ö i 1

' i  -  en l ionr-Len

VON KINDERN,
BüHNENSTARS

DIE ALS
ERFOLG-

REICH SEIN MUSSTEN
DIE NACHWUCHSAUSBILDUNG ZUR ZEIT  DER

TRAD IT  IONELLEN "PEXINCOPEN"

Jene vier berülütesten Anhui-Truppen des
19.  Jahrhunderts ,  deren Namen "Vier  Freuden"
/ 5  x i r ,  1 ! 1 - h  i  9 , ' o . r o n  a '  . 1 ö . n  , . , i D r F  _

f a c  e s  C ] ü _ ' '  s " ' o i n g  L n d  r f  -  r ' . q s o :
n e  / c h ,  i  "  

\  -  i r  d e r  c e s  h  -  
" e  

o e s  j r n g j u ,
r l p r  c ^ d 6 r : . n r  a n

b u n d - ,  s ' n d ,  \ d a r ö r  / s o - r : n g l i c h  f r d ' o e r L , - p -
p -  d e r  i n  C h  , a  e r r h u n o e l L e ' .  9  L l l i c h - n
Art  geüesen.  Auf  ihren zügen durch d ie pro-

v inzen hat ten s ie in  der  Nähe der  Dorfhei -
g -  r e r  ' i n f .  . e  B i - n e n  a  .  B d b r s s L a n q F n

err lchtet  und mi t  i tüen Thealer  d ie Feste
der Bauerngeneinschaf ten unralxnt .  S icher-
l ich r is iko loser  und e int rägl icher  varen
d r F  h p - r F r . a e . . Ä a

wohlhabende Kaufleute oder Beamte konplette
Truppen für ihre Bankette antäßlich von Fa-
n i l  i  -  ' f e E r  e n  o o - r  ö l s  e i o F  e H a u s E r r p p - r  g l e r c h
'  : r  e i n e n  r ä r 9 e r : e n  Z e i  - r a u m  e n q d g i  e ! l e n .

r / ö y  v u  r o u - n L e 1  d ' e  p n h u r - T r  4 r p e n  l n  d e l
Hauptstadt  Bei j ing (peking)  auf .  Wahr-
schein l ich karen s ie von saLzkauf leulen der
Provinz zhej iang qeschickt  worden,  d ie durdL
diese Aufnerksankei t  ihren Bei t rag zun ce-

' o e '  l a c  Ö \ .  - ö .  r ' - - s  , <  a ö c  - .  \ o n  \ a i s e r
Qian Lonq zu Leisten gedachten.  Das erhuang-
Musiktheater  d ieser  Anhui-Trupp
schon a ls  Mischunq e in iger  bevährter  r t r rka l -
f o  ' . n  e _ n . o . n . .  , . c , , e t - . s  - h F ä . 6 -  

1  p o _
o _ -  a r 6 n  1 4 6  r  6 .  B ö  1 ö 9 u r  q s _
abläufen . . lnd neuart igen st i l is ier ten Büh-
nenwaffenkänpfen,  nar  zu d ieser  zet  beson-
d ö  s  : r  d e r  D , o .  ' .  z  0 u  u i  , ö h .  o -  j - o t  9 e _
!r 'esen,  deshalb auch d ie Ausiührenden d ieses
Theaterst i les "Anhui-Tru lpen' ,  genannt  lur -
den.  E.huanq fand nach jenem für  d ie chine-
s ische Theatergeschichte so entscheidenden
Geburts taqsfest  bein Hauprstadtpubl ikum
begeister te Aufnalne und b i ldete in  den Jah
ren b is  1e3{ ]  zusdmen ni t  den : ip i -s t i I  der
D  o v ' n z  n - b -  d i .  C , r  1 0 l " o -  

"  
d ä .  I  r q  ,

d ie soq.  Pekingoper.
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perfekt.ionierten in den ersten Jahren ihrer
a ö r i i l a F .  7 F i -  i 1  r a , . - c - . i i . . t  -  e n  M u - i k
theater fornen,  un schl ieß1ich d ie neue Miscb
fom jingjü zu besründen, und nebenbei au.h
jenes für die frühe "Pekingoper" charakte-
r i s E i E - h e  N ä c h w u c '  s s v s t e n  d e r  L . - g . d o .  D i e
Schauspieler natrren Schüler auf, die auffal-
lenderlreise fast ausnalrnslos aus Suzhou,
Yangzhou und Anqing, also aus Städten süd-
l ich qeleqener Provinzen.  s tarunten.  Sei t
d e l  I  e r z r e n  J a h r e  ,  o -  R e o i e " u n g s p e r i o d e
9ian Lonqs (1736 1796) hat ten s ich d ie
r o l g e n  \ o ,  , / e  c e r  e i n F r  s i c h  / e r s  , l e c n t e r n
d e n  W i r t s c h ä f . s  d g e  s o w i e  e i n e r  s L e i g e r d e r
überbevölkeruns besonders für die Bewohner
des südens chinas katastrophaL ausgewirkt.
Die Notlage der. Bevölkerung führte unter an-
derem zur Praxis des Verkaufens oder Vernie-
tens von Kindern an die verschiedensten In-
' ö  e s s e n t e n ,  d a r '  n  F  a u c l  a n  T h F a r e r l e h , e / .
D i F  F a m i l i e  e " h  ö | t  e i n e n  o i 1 l ! ä | i g e - ,  o o c
eher niedrigen Geldbetrag sofort äusbezahlt,

rsser  wen ige zu versorgen,  rnd
neben den Ris iko,  ihn n ie u iederzusehen,
b l ieb d ie Hof fnung,  er  könnte doch e ines
Tages 1'ohLhabenal wieder zur Farnilie zurück-
kehr .en und d ie aLten El tern versorgen.

De'  < inde.rhande \ "u 'de von a l tor  Schärsp e-
Iern oder spezia l ls ier ten z\ , r ischenhändlern
durchgeführt, die in Auftrag bestinnter
Anhui-Truppen oder Schauspielex unterwegs
waren- Für den Theaterleluer lrar es von qro-
ßem vorteiL, die vö11i9 rechtlosen r,naben
nö911chst früh und intensiv für die Bühne
auszubi lden,  um dann b is  zum Einsetzen des
Stirflrwechsels an ihnen verdienen zu können.
D - h e r  w ä r , e a  d : e  k l n f r i g . r  s c r d u s p - L e l s c c : -
I  F r  c i ä h a n

den Provinzen Anhlii oder Jiangsu nach Bei-
jinq qebracht lruralen. Die alten Schauspie-
Ler als zwischenhändler begannen schon wäh-

F . . .  d e n  R e  s _
booten des Großen Kanals mi t  a ler  cesangaus*
bildung. In der liauptstadt angekonlren, @r-
d e n  d ' e  j  , n q e ,  - o l e n - a  

d ä . n  e 1 o 9 ü 1 1 - : 9  a n
den Meistbietenden oder den Auftraggeber
wei terverkauf t  und d ie e iqent l iche Ausbi l -
d u n q  i n  d e n  h ä L s e " r  d e r  S c ,  a u s p i e l e r  b e g ä ,  r .
Dieses Rekrutierunqssystem stellte neben den
zuwanalelnalen Schauspierern aus den Provin-
zen den Nachl4.uchs für die Anhui-Truppen und
s o m i c  f ü r  d " s  r ' ü n e  j i n g j u r  o r e s e  P  a x i s ,
einen bis sechs Schü1er in den Theaterkün-
s L e n  o u s z u b i l o e n ,  m - )  - n  d e r  h ä u p L s L ä d L
sehr wel t  verbre i tet  gewesen sein,  denn es
wurde a1s große Ausnahne vermerkt, wenn ein
schauspieler keine schüler aufqenonnen har-

Der Besitzer eines solchen tanghao oder

xianggong tangzi, wie diese Nachi,ruchsorqani-
sationen meist qenännt wurden, muSle für die
T h e a r e r a u s b i  L d .  n g ,  Q " d r L i e , '  u r o  v e  p l  e g l 1 9
j '  s e i n e m  H a L :  u n o  l : "  d i p  B e k  -  d u r g  o e r -
S c ' : ] e r  s o r g e n .  A l s  G F g e n l e ' s L J r g  e  h i e  L  e r

lnden sie nach bzw. auch schon wähxend ihrer
AusbiLdung in Vorslellungen der Anhui- oder
jinqju-Truppen eingesetzt Furden. Der stinm-
wechsel bedeutete das Ende einer tanghao-
zet t ,  danach f lohen v ie le der  Schüler  das
\ e - l - d B t e  T h e d c e r .  l v e n n  6  r  e r  d e '  j L  ' g e n
Schauspieler nach seinen stimlvechsel doch
beim aheater blieb und künftig anstelLe der
ä t r ' . l L i v e n  F ! a u e n r o _  l e n  s e i l e "  J , g e r d  . l i e
weniger beliebten Männer-, CLovm- ünd "be-
r  a l t e  C e s ' . h l  " - P o l  F  b e r n d r r r ,  l i e f e r i e  e "
r ^ ^ 1  a i n i - ö  : l - . ö  - i r  F . - -  - i l  s e  - F r  C a -

gen dem ehenaligen Lehrer ab und begann
schl ießl ich seLbst .  Schüler  auszübi lden.
Durch den Investitions - Profit - Charakter
r i a c F ,  1 r '  , - r  d " c l  i  l i ' r .  c r F i  r e  o e ,  S c S i -
' ö r  

f : /  c 6 i n e r  M - i s r a r  F i - o .  ' , . T e r  h ö -

einen Ausgleich zvrischen Brutalität und Lu-
xuriösenr Leben bemüht. Die Schü]er mußten
z\tar gleich in nehreren Vorstellungen an
ö : r  e n  a 9  m i L w i y k e n ,  d o c h  w u  d e n  s i e  i n
Tragsesseln zu den Theatern gebracht und von
D . e . - " a , r n . s o - s r .  S i e  s o t t  e a  t , o i e , -  _

neise recht dekadente Schicht der l-iteraten-
b e a ,  t - n  u n d  P r ü f ,  1 9 s .  q ä  . -  n r e r e s s o n r  9 e -

lerhäuser a ls  L i teratentref f ,  wei ters wird
ln der Forschung fast übereinstinnend die
A r  q '  h  e  t  e r e n ,  d a f  d a s  d n g  d o - S 1 s t e -
n i t  orqanis ier ter  nännl icher  Prost i tu t ion
qle ichqesetzt  werden nuß,  d ie Schauspie l -
s c h ü ] a r  h o . h o - ä d  i q F n  r u r r : s d n e n  v e r g t e i c h -

Vor dent Eintergrund der fragrürdigen sozia-
len zusammenhänge soLLte auch auf die Vor-
teile dieser Art intensiver Kleingruppenar-
bei t  in  Schauspie lerhaus h ingewiesen werden,

, a r  \  r 1  6  , .  a r s c e l l e r
u - d  d e n  C e w j r ' r  ä . s  o ö  t ; o l :  h e n  T h e ä L e * p z a -
tis als dem Grundstein von späteren berütm-
ren schauspie ler tami l ien,  der  in  d iesen f rü-

In den fünfziqer und sechziger .rahren des
1 9 .  J ä h * h u  d e . t s  ü h r i e n  \ a l L r \ ä - ä s L - o p h e r
und aufstände - wie die Über:schwennungen
I  a .  F  ß ö ö F r ' ? A r c  h i F l  1 4 ö  \  ^ o Ä  C e l b e n  r l  * s -

ses 1852 oder der Taipinq-Aufsrand bis 1864 -
zu einen Abbruch des Nachriuchssystens von
R.ek.uLia.urg in Süden uno Ausbi ldung in r .or-
den- Nach einen letzten starl<en zustrom von
schauspielern aus dem chaos der südprovinzen
verlo"en oie leuce aus den Stden ab oen spä-

I



.aa seel  z iser  Jäh.-n -Lnr-  vo ' .nä c,  so 9 oße
B e d e u - J r q  i -  d a s  j r . r g j . .  D i e  t a n g n a o - M e i -
ster bezoqen ihren Nachwuchs nun direkr äus
der Hauptstadt oder den benachbarten Nord-
pr.ovinzen. In den folgenden Jahrzehnten
/ - - - i n S e r  a  s i  '  d i e  B e d e  r L r  o  d e r  t ä n g h a o -
Nachtuchsarbei t  und 1911 r ' rurde d iese FoIn
of f iz ie l l  verboten,  das Bestrebe, ,  wdr vor
a] ]em, d ie inaer  schon i l legale prax is  der
Vernietung oder des Verkaufs von Kindern zu

K E B A N .  G R O S S D I M E N S ] O N A L E  N A C H W U C H  S  -

U N T E R N E H M E N

B ö . e i - s  \ ä l  r e n d  d e  J o  .  z e n n r e  d e -  . ä  , 9  d o .
B -  r - - z a _  t  l ä  t e  '  l r ö  a ,  - T .  i ' .  e n  _ n  k L e i -

-a ALSlaL e ig. le  \oc wrrchsgrLpper e i  9"
" i c \ : e r .  f - e e  x .  o .  l , e o a . l  b t  d - L e  - 1 . .  o r . g ä _
nisches Anhänqse1 an d ie Auf füh:rungstruppe,
u a r  z u  d  6 s ö r  - e i -  

r o . h  s c h , e c  ' r  o r g a - i -
s ier t .  und hat te ledig l ich e in ige notwendige
Kinder: ro l len und stat is ten zu ste l fen.  Ih-
re ger inqe Bedeutung änderte s ich in  der
zwei ten Häf f te des 19.  Jahrhunderts .  Be-
rü l r .n te schauspie ler ,  wie der  Darsret ler
des "bär t igen a l ten Mannes",  Chenq Zhang-
qenq,  von der  Truppe "Drei faches c lück, ' ,
hatten begonnen, dle Nachhruchsarbeit in der:
x iao keban zu forc ieren und bald er losch
das b isher iqe Monopol  der  tanghao-schüLer,
den Nachr,ruchs für die Anhui-Truppen zu
ste l len,  ihnen war e ine har te <onkurrenz
in Forn won qut  ausgebiLdeten Talenten aus
den Unr.hreis der Anhui-Truppen erwachsen.
A- s  iedoch r  1 oön acnrz i  Se .  d  en de!  Nj  e-
dergang der  langtebigen,  festorganis ier ten
Truppen einsetzte und an ihr:e Stetle kurz-
f r is t ig  zusamengeste l l te  Ensenbles,  um
ein iqe Stars qruppier : t ,  t ra tenr  war:en d ie
ersten Auswirkunqen der  Kr ise der  Anhui-
Truplen in der Auflösung der Nach uchstrup-
pen bemerkba. .  E in ige d ieser  x iao keban
b  - b e r  n a L r  o a l  / -  o . l l  d - r  A . t _  t . r  9 s
tr.uppe erhaLten und nurden von interessier-
t e n  S ' h d  s o i - l e - n  i n .  o F .  - 9 j e  l e r l e r g a -
führt. Oder ihre Kollegen gründeten nach
deren Vorbi ld  ähnl iche keban-Unternehmen.
D e -  o ' , r - < L e  ' o p - g ä  

) q  / o ,  o e r  - a n g h a o _ A y ä
. 1 . 1  r Ä b ä  _ s \  r e m  b i L d e . o  a :  , e  t n r h , j . k t u r g ,
i  d e ' e n  V e r ' ä u l  e . L n e  i n F e . c ; . F  e  / u s a m n r e n -
arbei t  mehrerer  tanghao zu e iner  Ver .sctmel-
zung der  k le inen Gruppen führ te.  Eine aus-
gerel f te  I rPekingoper ' r  hat te mi t t lerwei len
ihr  beqeister tes Publ ikur0 qefunden,  d ie
starke Nachfrage und d ie überdurchschni t t
t ichen Verdiensünögl ichkei ten e ines in  a lLe
' "  d e . t e . L l e  6 x o o r d - e L e n d e r  j  r s j - - " " ' k r e s

- .  l .  b r e r  e i n  o r o . o  r e n s : o n d l  a . s g e  i h  r e s
Nachwuchsausbildunqs systeni.

über frühere keban-cründungen fehLen dle be-
stät igenden Aufzeichnungen,  es is t  aber  an-
zuneturen,  daß berei ts  1883 keban exis t ier . t
haben. In diesen Jahr grünalete der schau-
spie ler  Yang Lonqshou d ie erste nament l ich
bek.  , r  Le l<eban i r  .  i  - r '1  e: re-  un.o än. l i9en
N " c  w L . h s g r u p p . .  D  e  " ' o l l e  d e s  g l o " r e i c h e -

--üelsbäLrnes" t rdr  -  sp-ünoLi  h a s ränqhäo
des a l ten St i ls  entstanden,  dur :ch d ie Auf-
nahme zahlreicher schüler ständiq erneiter:t
und nach e iner  Unorganis ierunq in "c lorre i
che Himel sbaum " -keban rüibenannt wo.den.
Weitere bekannte Glündungen sind die der
"Roten zimtbäLmchen"-keban durch Liu cansan
und Huang sanxiong 1890,  der  i rc lückr ' -keban

durch Yao zenglu 1894,  der  "cLück und langes
Leben"-keban des Yu Yuqin,  der  "yade und
F - . o t  o n _ r . ö h : -  . F r  " s c n ! ä n , . _
keban des Chen Dan:ian und der "Lange Früh-
l i n q " - k e b ä  o ö -  L u  P u a l u n ,  d  e  - e L l  g - r  

" . n -r - n  v r u r d . r  t I  d i e  J d l  r h u n d e r  w e l d e  e . q - r , d 1 -

1904 entstand d ie berühnteste und mi t  41
' - i t  . . .  1  r - - ^ ) - l i , - L e  4 J l e !

chinesischen keban,  d ie a ls  Gründung des
Geschäftsmannes Niu zihou und des künstle-
r i  s ^ h e r  . e  L e r s  Y e  c h u - s h ä .  a t e  i e n  s p ; -
teren Nden "c lück und El fo lqr ' -keban ( fu-
l iancheng) über  tausend Schauspie ler  aus-
gebi ldet  hat .

Insgesmt soLlen zwischen 1875 und 1911 70
keban qegründet nor.den sein, allein in zeil-
raum zwischen 1875 und 19oo 40 keban.  In
diesen ersten Jahrzelnten der keban-?ira war
a , ,  h  a i  n  ^ ö Y  a ö .  r  . c

entn ickel t  worden,  deren Forn durch d ie
i - . 1  F ^  t - ö  . . o n e n  f a . L

un\  eränd^-  i  bÄ romen .u. rde.  A"  d- .  sp:  ! .  e
ständ der  Lei ter  bzw. Besi tzer  der  keban,
der  s ich in  der  Regel  nur  un Invest i l ionen
und Erträge kijmerte. Der Vorstand der kelan
irar der oberste Verant\iortliche in allen
verwal tunqstechnischen und künst ler ischen
Angelegenhei ten.  Die le i tenden Mi tarbei ter
unterstützten den Vorstand und t rafen in
seiner  Abwesenhei t  Entscheidungen.  Der Tä-
r  i d L 6 r  l  . ö  F  .  . -  H e  f e r  , - r
. l p .  R a r ö i e h  l i  n r e ,  ^ a ,

t ö r  -  1  , -  | . -  o .  o _ e  E n r -
scheidungen über Rollenbesetzung und zusarn-
mensetzung der ziwiten und kr iegerischen
Aufführung slruppen. Die Boten erfül l ten als
die Ausführenden der Aufträge des Vorstan-
des und der lei tenden Mitarbeiter eine sehr

.--  . . .  l .  end der vor_
- ' F l  r a F  l  - ^ h  - a ' . / ,  .  -  / . n r a k t e  m i r

'  - rpe zu we,< -

ken und neue Vertr.äge anzulrähnen. Die Thea-
c ^ t r ' Ä r  ^  6  i h i e ,  - . ^ o ! e . L l ! e n
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Schü1er in den Rol lenfach, das sie seLbst
erlernt hatten, zu Bühnenreife und Schau-
spieferrubm führen. Ein Buchhalter. führte
die finanziellen Transakt.ionen durch und
s . . . 1 - F  c i ^ L  . F  d r c  n r . o y  r l ö c  ,  " - l i c h e n  I e _

bens. Zum ständigen keban-Personaf zäh1ten
weiters der leiter der Bühne nusik unal even-
tuelL seine Musiker,  der Requisi teur mit
seinen Gehi l fen, der Schninkneister,  der
'd- lLnann für dre Kopfbedeckungen Lnd e:n.Lge

Eilfskräfte für die Eausarbei!.

V o n  E p ä L e . e r  <  i ! i k e r n  d e s  k e b a n . S y s r e n  s
wurde immer wieder jenes ArglmenL qegpa oie
keban ins Treffen geführt ,  daß es sich in
diesem Falre unl br:utale Profitunternehnen
handelte, die den früheren Mißbrauch der
Kinder in den SchauspieLerhäusern und Thea-
te'n nun auf einer höheren urcr besse o go-
nisierten Ebene weiterführ.tsen. Den Beschluß,

- ! - ö  n r s  E r  s c h l i e _
ßen aler notwendigen celdqueLlen, denn es
ru3Een ein Gebäude gekau'.  oder gem:el.r  ,
Lehrer und Mitarbeiter vertraglich verpflich-
tet und bis zu hundert Schü]er versorgt !rs-

In den ersten zr.7ei, drei Jahren einer: keban
f loß viel  Geld in das Unternehnen, nach die-
ser. zeit der. Grundausbildung nußten alie
schüler zunindest in kleineren Rol len ein-

F 6 r L i r  r l  i L t o r . a 6 ? i 6 t  o l  o  _ r ö n  
a c h  a u s -

qebildet und mußten tägLich in minalestens
einer Aufführung nitwirken. Talentierte
Schüler  l raren sehi  v ie lse i t ig  e insetzbar
und wirkten als Publ ikunsnagneten, mit ih-

e '  .Lße r  oedönnl  ichen Lei  sLurger  beqä rn 
-

den keban-Besitzer. das große celdverdienen,
welches die folgenden Jahre bis zum Auslau-
r a n  ^ ä c  m F i s r

dauerte. Gemessen an den möqlichen Einnah-
nen ater zweiten Ausbildungshälfte \raren die
- n v e s t i L j o r F r  

d e r  A .  d n o s z , : t  g e r i n g .  D e r
B F g r r a  d e .  A - s c i l d u n g  r r u ß l e  n u r  o ö 9 .  i c l  s r

'öröc 
Ris iko von

Verdienstelnbußen durch den Stinmrechsel
auszuschal ten.  Eine keban war.  e in re in pr i -
\ ä L  g e l t h  t e s  L r  L e  _ e f m e a ,  d i e  e i n z i g e r  Z u -
schüsse bestanden aus Sachspenden $iohlhaben-
der Theaterl iebhaber. Der Bestand einer ke-
b a n  l i ä r  ä - s o  ä r s s c . J .  e p - . 1 - h  v o n  j e ' r e l  c F  -

d e r n  a b h ä n g ' q ,  o i e  v o n  d e n  S c n i L e r ' r  a ' n S ^ -
s p i e l t  u , u " d e n .  D e r  S . i r o n w e c h s - l  - i r e s  p u o l j
ku,.nswirksanen J\rngstars und der danit ver-
bundene zuschauerrückqang konnte ein harter
SchLag für .  e ine keban sein.  ln teressanter-
weise waren d ie keban b is  1930 scheinbar
orqanlsator isch n icht  in  der  Lage,  oder  es
wurde von den hvestoren nicht ge\rünschtr
von den ' l  Jahre-Generat ionen I  abzuweichen,

d.h. von r.reniqen Ausnahmen abgesehen, !,/urden
n u r  a | e  s i e b e a  J ä h r a  r e , F  S c h : r e r  ä u f g e -
nommen oder sie standen nitten in ihrer
Grundausbildung. Für die keban entstand ei-
ne finanziell sehr schwierige zeit und die-
s e s  N i . h L v o r h ä  - r d e ' r s e i n  e i n e r  s p i e l ' ; h i q p l
Auffühnrngstruppe bedeutete für viefe keban
das erzrvungene Ende threr Arbeitszeit. So
führte eine keban durchschnittlich 2 Genera-
tionen, die benerkenswerte Ausnahnen bilde-

a i  f  c ö . Ö r r r  c r -  i -  n a t r e  \ e . -

sncht ,  von  den s tu ren  '7  Jahre-Genera l io
' )en '  dad. r .h  äbzuv ,e ichen,  daß im,mer  in  e i le
! . 1 . '  / . .  1 4 \  . - r r t  , y i " ^ ,  , k  F . r  F \  c e n e . o L i o r

unt.erteilt wurde.

Eine konl'nerzie11 orientierte keban mußte
ständig bemühr sein.  den hohe.  LrwärFunqen
eines Kenner.publikuns entsprechende I-eistun-

a  P / i . o :  < h i l -

d L l q  s o l  l e  P e r  l - e \ l  ' o l  
" r d  s L ; i d  g e ' r  F o - L -

s c h -  L L  1  ' e a l e . s r u d L u m  b r i n g e n .  d e n n
"Das rheater lrird heralrsgeprüge1t ! " hieß es
in einent gängigen sprichwort.

Man lrar davon überzeugt, daß nur schläge ei-
n e n  t a t s ä c l  l i c h e n  o r  t s , h r  i r t  b r i n g e n  k ö n -  ,
ner ,  e.  n I . iebende.  und verantwortLnq s, /o l  I  e '
L e h r e r  d j e  Q r a l i r ä L F r  o e s  S c h i :  a r s  e r k o n n r ,
n i t  a l len Mi t te ln a l les Erre ichbare aus ihn
herausholt und ibn atürch eine harte Ausbil-
dung den Weg zu künftigen Rulm ebnet.. schu-
I  s- ,  e  fäch-  \ 'u"c le '  1  h qa ehr  . ,  denn

chen wäre zeirverschwendung sewesen, so
s L a r o  d e r  9 ö n 1 e  T a q  

- :  
o  a  , u r s L ä J s b i l d u n o

zu Verfüqung. Daher konnten im Th€aterunter-
r ' c r t  a u c h  k e i n e  s - h r i ' t l i c h e n  U n l e r ] o g o a
verwenalet lrerden, außerden wurde auf die
o r a  e  J ' r L F r r i . h L s m F l h o o ö  d l s  o ' e  ö i r z i g  r r c h -

' ö r  ö ,  l e h r L e  e i n e r
k l e r n e n  G r L p p e  v o n  S c h ü l e r n  - e x  u n c l  C c s a n g ,
indem er das ganze Stück, in kurze Abschnit-
, e  q e o l j e d e  t .  v o l s p i a - h  b z w .  v o r s a n o .  D .  e

nach drei oder vier. Wiederholungen durften

1ücken auftreten, denn dann wurde geschla-
, - ö s r ü r ^ e e ,

I -eben lang in Er innerung b le iben.  Die Be-
strafung wurde noch härter, wenn in einen
q h a i ö r  D . . 1 6 , - L c . L  ' .  . ö y . , . : . . e i o  d e r  ' v o r _

' r 4 l -  ' .  t a r - 4 r  a - - q i e ' r - r  c j ö  k o n n l e . u s -
Foloen ragFLange Be

weounosunF;hiakei r  wa.r ,  dann ! , 'urde erne ge1
De Hausmedizin ausgesotten und in lvarnen Tü-
- h e '  n  o u  d i e  v , u n d e n  s c e L  l e n  g e  0 9  .  '  ü s
\ rurde geschlagen,  b is  a l les st imte ! "

F :  '  o i e  T h e d c e . r  a c n l l - e r  e i n e "  e b o '  q ä b  ö s
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keine Eerien oder freie Sonntage, denn es
vurde berürcl  tet ,  daß in der ausbrldLngs-
- Y E  i ö .  - a i  r  a ^ c  ,  |  - _  _  

e i n r r e L e n
könnte.  Nur antäßl ich des chinesischen Neu-
j a h r s  e s r e s  s c h l o s s e l  o  : e  t  h e d L e r  |  ü r  e i n
paar.  Tage,  ar  23.  Taq des 12,  Monats nach
d e m  o l r e n  B a , e - r k ä . e n o e r  w u r l e n  d i e  R e q r i -
s i tenkis ten fe ier f ich werschlossen und der
Bühnenteppich eingerollt. Z\,,ei oder drei
Taqe später durften auch die keban-Schü1er
näch uaLse oehen Lno e n poo raqe im EL-
t .ernhaus verbr ingen.  Doch schon am Si lvester-
abend, nach dem tuanyuan-Fe stes sen, bei den
al fe FamiLienmitg l ieder  wersamel t  se in
sol l ten,  mußten s ich a l le  Schüler  wieder in
de kebdn ernf inder  u-o o e üounge.1 wei  . - r -
führen, denn anl Neujahrslag fanden wieder

Eine keban nußte keine Kinder ner x,reEer.
Gegenüber den frühen tanghao hatte sich die
S i . . ä (  o n  v ö 1 1 i 9  u  o  z l Ä d -  : n  d e r  A r L  g - ä i -
der t ,  daB auf  Grund der  ver lockenden Ver-
l i e i c t s r ö d  r - , - r - F r  _ r  r . - .  ' , - F p r e i c h  s e h r
v i e  e  r " r i l - e n .  a l l e ' )  ! o  d '  d i e  S c h a u s p i e -
rerfariLien, an einer Aufnahne der Kinder
.  p i l F k e b a n  ' l d  o e . e n  C a r a n . i e  e i r e  s o l i -

d e n  A " s b i  o u n g  r u r  d r e  B i h r  e  i n c e r e s s r e - L
walen.  Die El tern erh ie l ten kein ceLd mehr,
sondern konnten s ich q lück l ich schätzen,
! {enn den Kind d ie Mögl ichkei t  e iner  Probe-
zei !  geboten Mrrde.  Diese konnte zwei  b is
sechs Monate dauern. die Kandidaten wohn-
ten und äfe '  /L  HoLse ur .d roJt  .ö  on Tdg meh-
rere Male in die keban kontren, un von den
l ,ehrern im Hinbt ick auf  d ie Härten der  Aus-
br ldung und d ie voraussetzungen des Bühnen-
b e  u  e s  g .  e s L - L  z L  w e r d e n .  N ä c h  a  r  e r  g e -
w i s s e  D  o D e z e j  p r t r c e r  d i e  L e h r e -  d ä s  o i s
dahin celernle und entschieden über Aufnah-
n e  o j e l  A b L e h n u n g .  - m  f o _ - e  e i n e r  p o s  L : / e .
Entscheidung mußte der Eaushaltsvorstand
mit einen Bürgen in die keban komnen und

d e "  e  9 e  E i n z . l h e i  L - r  . o r  V e r a n E w o r L l ' c l -
ke i t ' ,  f inanzie l len Fragen und Maßnahrnen bei
Äbgängigkei r ,  r rankhei t  e tc .  behandel te-
D e ,  B i  g e  r  a r t e  f  i r  Ä  ,  ö )  b e s ! r r d n L e l  c e t o -
h 6 ' .  o  ,  , - .  - -  r ' e  k e b a n
auszubezahlen war,  fa l1s der  schüler  ver-
schuldet  oder  unverschuldet  von der  Theater-
ausbi ldung ausscheiden mußte.  Den El tern wa-
ren Nachfragen oder künf t ige Besuche unter-

blieb in Bes,Ltze der keban und uurde den
S c h ü ' . r  r . c  A b l a L f Ä n  c l - .  V e  r r a g s z e i  I  a  s -
gehändiqt .  Dieser  dur f te dann seine Dank-
barkeit gegenüber dem Lehrer noch durch Ab-
br:ennen von Räucherstäbchen und einen l.riie-
fa l1 vor  d iesero ausdrücken.

E I N  K E B A N  .  A I , I , T A G

Die Beginnzeiten der Naclrnitiags-und Abend-
\ [ ' s c l l u n g e r  i r  o e n  T h e ä t e r n  d e r  H ä u p L s t , r d ! .
z n o r q  d i e  e i n z e l r e n  k e b " n .  i l - r e n  

- a g e s a b l a r F

dieser Notwendigkeit anzupassen. Die ver-
schiedenen keban secklen ihre schü1er zwi-
schen 4.3o und 6 Uhr.  Al lerd ings a lur f ten
jene schüler ,  d ie in  der  le tz ten Abendvor-
stet lung mi tqel r i rk t  hat ten,  Länger schlafen.
Frühstück 1rrde keines ausgegeben,  denn es
h ä - . e  r  j - h r  n u r  d i e  L e  s - u n g s  ; l  i q k e i t  i E
verLauf der folgenden übungen beeinträch-
r i q ! ,  s o n d e - l  b 6 i  o e r a n  A u -  ü h r u n g  s o g l e i c h
zunr Er.brechen geführt. Denn gleich nach den
Stinnübunqen (han sangzi), die aus alen Ab-
singen von Tonfolgen auf "ah" und "yi" und
deo Vi iederho öa \o '  cesänoen aus berei ts  ge-
lernten Stücken bestand, r.,/urde wuqong (Akro-
bat ik)  geübt ,  at lem voran nading,  der  Eand-
s . a r d .  D ä b e _  m u ß r e n  d i e  s c h : l e  o e i  B e i j j n -
ger  keban 15 Minuten,  d ie in  den keban der
Südprovinzen eine Stunde Handstand, an einer
Mauer abgestützt, ununterbrochen durchste-
hen.  Es fo lgte x iayao,  e ine l5-b is  3ominüt i -
ge ouno zur  D^hr"  9 oes BandaoparaEes der
Wirbetsäule. Alle akrobatikübungen 1'uralen irn
Hof der keban ausgeführt, nr Winter lvar dbs
Eis unter  den Handfrächen qesclürotzen,  b is
die Handstand- und xiayao-übungen beendet
u a r e r .  N o l l  d l e s e .  b e i d - .  v o r - o - n q e n  o e q a n -
1 e n  d i e  e  q e n L L i c h e n  M ä t L e i ü b L r g e -  ( L a r , , r -
qong),  das s ind verschiec lenste ArEen von
Rol len,  Aufsprünqen,  Überschlägen,  SaLt i
bzw. Kombinationen won diesen in atlen Schwie

" iqke rssräden.  Dds IVo oenrra in ing wär zvr-
schen I und 9 IJ'hr beendel, un diese zeit ka-
men die Gesangslehrer  in  d ie keban und lehr-
L e  i e n e n  S c h  :  l e " _ ,  o - e  n a c h  e i n e -  P r ü f u n g
d e n  e i n z . l n e "  P o l l e n g r u ! p . n  s l  e n g ,  o o r  ,  i i n g
chou (Männerrot len,  Frauenrol ten,  benal t .e
GesichtroLLen,  Clownrol len)  zugete i l t  r ior -
den r,raren, in Kleingruppen die einzehen
Stücke.  Die noch n icht  zugete i l ten Schüler
der  ersten Monate übten nei ter  Basis und
A k r o b a  . ß ,  e b e n s o  d i -  K r i e g e _ g . . o p e  m i l  , . _

r e n  . p e z i e l l e  l  e h r e r .  D ä s  e - s L e  I  s s e r  w L  -

de vor  der  kebär zu v i r taS ausqegeber,  d e
- e j r ) ' r g  L o l e . i e ' ! e  a b e r ,  d ä P  r o c n  B e e n o : '
gung des Molgentrainings ein Straßenverkäu-
fer in die keban kam und Kuchen und "öfstan-
g e n '  v e - k ä r r - e .  " ü . r  d j e  M i , ! ,  k u r 9  - n  d e n
V o r s l -  l l ] o e n  e r h i e l L . r  o ' e  S c h ü ] e r  s l d n d r g
F  -  l l ö i - a c  F . c - h ö . d ö

? u . l  a '  o o _ d  d ,  "  
_  

F a  c i a  s r . t  r i ö  k t e : n e n
speasen kaufen.

Bein Mi t tagessen selbst  faßten d ie Schüler
: n  F i i n f ä r . a i  h e n

Ecke der Übunqshalle zur freien Entnahne
aufqestellt var und saßen dann zu zwanzig
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auf Holzbänken un Tische gruppiert. Das
Mittagessen bestand aus Nudelqerichten oder
Welzenmehllaibchen, in gulen zelten mit ce-
nüse und gebratenen kreinen Fleischstück-
chen in verschiedenen soBen, in schlechten

v " l t e n  B e - -
j inqer winter vrurde häuf ig schweinef leisch,
das wärmen sol l .  zuberei tet .

Ein Mit tagsschlaf für die Schü]er war nicht
eingeplant,  al lerdinqs dlrr fren jene schü1er.
c l i e  ä - m  l \ ä c h n i L - a g  j n  . h e . L e r  b e s  h ä I  ' 9 1

\",ären, eine zelt 1an9 pausieren, un sich
dann für den Theatergang unzukleiden. Die
- a - - l  i / h ö r  . . h i i _ ö ,  I r l F i , i i 4  - r F z j e l l e n

Schr i t le  ihrer  Rol le .  Durch d iese Zei te in-
r a i  l  - d  L -  a i  , r -  v - e d ö -  e :  t -

n ä l  i h r e ' r  S  ) n  f ü r s  P y ä k . i s . h e  b e ! " i - s F r ,
denn das Uben der Bühnenschritte während
der Unterr ichtszei ten wäre Zei tverschwen-
dung qewesen,  nach dqn Mi t tagessen konnten
F j -  ^  l  '  l a .  l r r f  r i o c A  w a i c a  - l a i c h  i h r e n

Verdauungsspaziergang absolvieren. rn ce-
gensatz zu aten Unterrichtsstunden waren so-
qar leise Privatgespräche er laubt.

n i F  j r . i h .  1 ö '  D ö c - h r .  i ^ . - ,  F ä r . L - '  s  r t  i r

den Tor e ingefunden,  b i ldeten e ine Reihe
L n d  Ä u r d e 1  v o r  e i n e r  A r f s r c h  s p e v s o .  i '  s
' l h e a c e r  g e b r ä c h L ,  d a b e i  * " .  e ' n ö  ! ' \ , e 9 z e ' t
von 40 b is  50 Minuten keine Sel tenhei t .  Die
Naclmittagsworstellungen der Iiauptstadtthea-

1 6  l 6 d r - '  l r  ' ' ,  I  J  r  u n d

dauerten b is  18 Uhr.  Die vorste l lungsser ie ,
d ie aus s ieben b is  neun Einzelstücken be-
stand,  wal  in  dre i  Haupt ts i le  unterLei l t ,
in denen anfangs der Nachsuchs und in letz-
l e n  D f i t r e '  d i e  S c ä r s  d e r  k - b a r  e r n g e s o c z c

a l  F . . r a . i L 6 y  r i ö . i ^ h r  i r  . - "  h e ä L e r n  b e -
schäftigt \daren, übten äm frühen Nachnitlag
Bein-, Arr0- und Basisbewegungen, wichtiq war
dabei wieder die Dehnung des Bandapparares
vön Wirbelsäule, Arr0en und Beinen solrie die
Autonat.isierung bestinmtel Bewegunqsfolgen.
Eine bestir0nte zeit vurale für die Unterwei-
suno im Bülmerwaf fe-kä-mpf 'oä bäz:  )  d- .qe-
l rendet ,  wobei  jeder  schlaqabtausch,  aus e i*
' e r  b 6 s L i m t e n  A n z a ,  - t  v o n  g e n a u  r e s c g e l e q -
ten Einzelbeuequngen bestehend, in diese
Einzelbelvegunqen zerlegt autor0atisiel:t und
in der. Folse zusamr0enhängend ausgeführt vur-
d a  ö  F  . r r . a c Ä h r r  r ö - a -  - , ^ h  6 1  i n  j < I e  n e n
R ; . n e n  d j e  n e u e n  S c ü c k e .  d i e  N j c h L F i n S e L e i I -
t e r  i b t e n  i r o  d o ' w e i L e r  r h - F  B a s  s : b .  n g ö r .
Nach 18 Uhr kanen auch die restlichen Schü-
1 6 r  .  ' c  . r a ,  - \ c ä - a . -  - , r r i . - t  , i . .  i n r  e r s L e n

ten waren schon früher in die keban zurück-
' _  _ '  '  r o r L  s o f o '  I

wieder  an den übunqen zu bete i l iqen.

Das geneinsame Abendessen besland aus Reis-
speisen. Danach r4urden wieder Bübnenschril-
te oder einfache Belvegunqen geübt, die Aul-
gerLfe ' rer  san' re l ten s ich zum Theateroono.

,ör  - . r l_6.  - ]och e in .

nal in die keban gekonnen und arbeiteten
r r r  i \ - a -  ; i , . . F . p a  S c l ü l - .

Iernten kunqu-Weisen und bekannte jrnqtu
cesänqe. Der späle Alrenal lrar für die proben

qroßer,  aufwendiger Stücke reserviert-  Je-
der der schüfer war bis 22 oder 23 uhr be-
s c o t q  q 6 * ö s e 1 '

nichts anderes a ls  das Theater  kennenlern!
urld noch dazu pausenlos nit dlesen konfron_
c i e r r  w i r d .  k ö n n t e n  P r o b r - 0 e  e " s  g ä *  . l i c l  t

Die ganze Nacht über br.annte ein I-icht und
die schüler ,  d ie in  ( is ten oder auf  bre i ten
ceste l len schl ie fen.  vurden ständig von
/ ' Ä e r  A  f s j  c h L s p e r : o n e n  ü b e r ! d ( h c .

Natürlich war der zeltpunkt, an den die
schüler .  aus der  keban ausschieden,  ihre
Stjlme unbrauchbar war., für sie äußerst un_

i r o r  c i c b  n a L h
der äbgeschi 'ar -Fn keba' r -Ausbi ldunq in de
neuen, fremden _vie1t nur sehr schi,rer zurecht-
f : r d . r  - n d  . n  e r  d e n  S . ä d  e n ,  i n  d e ' e n  s i l n p -
a c n  v a  a  i w  . l e . l F ,  i " n d a n  q . h Ä , , e n i F l F .

versänken, bcsaß Shanghai einen besonders
schlechten Ruf. t^lenn ein keban-Absolvent
durch täql iches Tra in ing und der  Hi l fe  ä1-
t e r e r  K o l l e o e n  d i e s e  s - h w i e r i g e  e i r  o l ü c k -
llch überstanden hatte und seine neue stin-
me weiterhin. für den Bühnenberuf brauchbar

- . a . F : ,  d e r  k e b d
arbeiten, einen Privatlehrer suchen oder in
einer wandertruppe durch die Provinz ziehen,

' o r  1 e 1  d e 1

eigenen stil zü verbessern und weitere Büh-

{ÄY ör i :h lo -en

schauspielergruppierunqen anzuscht ießen'
d e . r n  d i e  g r o ß e  z a h l  g u t e r  s c l  d u s p i e l e .  u n d
- i l  L - ' c - i a  L  c  L ,  i .  i c - L 6 c  D , y L ' k L J r l  b i t d e -

t e l  , e  t e - e  h i r d e -  i s s -  a L .  d e m  l i e g  z u r  e r -
h - F f + a n  d r ^ R ö n

Die kontinuierllche Entwicklung bzw. BLüte-
z e i t  c l e s  \ e b o n  S ) . ! e 1 s  w d -  d . r c ' o i e  E ' e i g -
nisse un den Sturz der Monarchie und in den
unruhigen Jabren aler Republik nach 1911 un-
terbrochen worden. so nußte etvra die "c1ück
' . n r  r  e . -  - r - L o l  - - - ä r  a I I e  S c l  -
1 . r  _ ä c h  H " - s e  s c ' c \ e n  u " d  s i c \ e r e  e ' _ e r
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und e ine BesserJng der  Ar fLr . iL l -s-oge aowar-
ten.  Die Ausschal tung der  War lords und d ie
E i n i g L a g  d e s  L d n d e s  I 9 2 7  e r l a u b - e n  e - n e
S p ä L b l ü L e  d e s  l e b a n  S y s t e m s .  d i e  s o g e n a n n -
Len "ne-er  "  keban entsranden,  dere l  z lae
berülmtest.e, die keban des "clorreichen
Frühl ings"  ( ronqchunshe) 1936 von e inem der
\ , r i e r c r o ß e n  F r ä J e r o ä , s L e i  e r "  s h a n g  x i a o F r n ,
und die "Vogelsanqfrüh1ing"-keban (minq-

chunshe) 1938 vom bekannten rKr : iegerr  L i

J I N G J U  -  S C H U L E N

' -  t 6 r  ' ! y c r R .  r ö y  . i r t - / 6 ,  / ö r c r  ' - . t e  
s i c h  d i e

K-ritik am Geschäftscharakter der keban-Aus-
b i  l . l ' , n d  , ' . ^  - m  F F . l a n  i . d a r  a r t

m e j l s c h - h s . 5 e ,  B '  d . n g .  W e i L e - s  s e i e  d  -

Ausbifdungsnelhoden gerade im Hinblick auf

uüralig und die AbsoLventen vürden vollkon-
m e n  u r  / o r b e r e i - e r  d u s  d e r  k e b a n  a u s g e s c h i e -
den, sobald sie für die lnvestoren nutzLos
getiorden waren. Die Forderung näch einer
allgeneinschulischen Bildung !,/urde laut,t[r
dem Absolventen nach einer abqebrochenen
Bühnenkarriere den Start in einen anderen
Beruf  zu er le ichrern.

' o l o  
J r  d u r c l e  d i e  e r s L e  j ' n g l u - s c h .  e  9 e -

o  n o e r ,  d i e  ' B e i p i ' r g  / h o l g h  ä  7  p i  )  '  ) , r r e
xuexiao '  (Chinesische Theate i -  und Musik-
s c h u l e ,  B e ' p i r g \ .  D : a  R e o  i s i - i u , 9  o i e s e s
f 6 r  e - h Y  l

zu verdanken, unter ihnen eine lreitere Be-
rüll}theit der 'Vier Großen Frauendarstel-
l  a Y I  r  h Ö n

e  F  ' ä  r c e  d e r  K o s c e n  d a s  S . h r  b F L r i e o e s ,
die ander:e Eälfte sollte durch Auftritte
e ingespie l t  nerden.  Wei tere wesent l iche

Kunstbereich und e inen a l lqeneinschul ischen
Bereich -  neben den ?f t icht fächern Chine
sisch, ceschichte und randeskunde nußre noda
6 i . 6  F . 6 r 1 . i  - . ' .  , r  ü ,  t ^ ö t ö ,  t  l e r o e n

' Yn.ben und
Mädchen sowie eine Umstrukturaerung der Ta-
r 6 c ö i  - , 4  a i  . r , h s t : c k  a u p -

-r -n nach den
v  ,  c o q . s s e .  e l e o e  r e r t  z u  e i n e r  M i L L ä g s -

I  e ibenden

i  e lern war
geschaf fen worden,  Cen nachahnenden Nür-

d e n  r l )  s r .
I n  d e n  . o l

genden Jahrzehnten mrden ähnl iche Schulen
.  -  I  r r  q l u

Schule unter  anderem das Probten erbten,ob

. i r 6  r h Ä r r a , r . . e L - _ d . r -  i r  F o r  , i i e  ^ u n s t a u s _

bi ldung zugunsten der  a l lgeneinschul ischen
B  

_ d u '  
9  z u r l - l g e s t e _ r t  b z , . m i t  d i e s e /  q l e i c h -

g e s L - l  L  ' ^ i r d ,  d e l  h o h e n  A n f o r o e . u n g e n  d e r
" P - k i n s o p e r "  9 e n ü g e r  k ä n r .  L i n i g e  g e s e L l -
schaf t l iche,  ku l ture l te Eigenhei ten chinas
hatten ein sensibles SYstem von Wechsel\rir:-
kungen z l r ischen den j  i ' rg  ju-M .s i  k ,hed -er .  s-a--
nen Kennerpublikun und den Nachwuchsorgani-
sationen geschaffen. Tanghao und keban hat-
len den Menschen verqessen und optimale !xea-
terrdare getiefert, eine erwachende zeit fillr:r-
te  den Menschen wieder in  e in Theater  zurückr
für das er unbrauchbar getrorden !,/ar. Die
! - l l r j i i . r A . ] A i r . F l e 1 ; z 1 e r

keban und schuren zerbrachen in den Wirren
d e s  c h i | - s  c l  - . a p d r i s c h e n  &  e q - s  b i s  9 4 5 ,
es bl ieb die Gefahr einer künst l ich wieder-
beLebten unal zuqliech er.starrten Museums-
kunst und die Forderunq nach einer Reform
h - . .  , -  o - Y 1 r  , a c  q l t e n  c ]  _ n o s .

ONEN IM TÄIHö-VERSITUNCS

l n i  5  ! 4 i e i n .  b . a , . t i e r L  D t  ! ß ,

s e l r  j e i e r  r a r

v e r q r e i c h e n d e D A ! s a t z

1D:nis r{ftchett).

rebenden Japa.rschen xenn€r

Vertrg Ono Ilmsorit Wsb.den



Liao Naixiong, z. Zt. Berlin

MODERNE OPER IN CHINA

o?€r im eigentLichen Sinne des lrortes ist
/ F t  _ i r - - a r  p . d - i  f .  w ä h r e n d  d a s

Musiktheatei in China schon eine über tausend
Jahre a l te ceschichte hat .  von a l ters her
' " .  " c e w u "  / c e s a r g  u n d  - d n z J  

e i n e  b e t  e o t e
Kunstgattung und spielte bei Eofe sowie in
Volks leben e ine g le ich wichl ige Ro] le.  In
der  rang-Dl .nast ie  (618 -  906)  s tand das
spief mit "ce!,,u" schon in voller Blüte, aber
es fehl te noch an e iner  qeschlossenen ce-
schichte a ls  Handlung,  rn der  Song-Dynast ie
( 9 6 a  -  1 2 1 )  v o l l z o g  s j c r  o i e  E n t w r . < l L . g

von "Gevr'u", Komikspiele, ÄIrobatik und ande-
ren Darbietungsformen /Lm Drama mi t  Hänotung
ni t  dem Namen rrzaju"  (qenischtes Drarna) ,  und
e s  e n t s r ä n d  v e i t e r s  o . s  " e c h l e  x i q u "  { D r a r n a
ürd Musik = Musiktheater)  .  Sei ther  entwickel t
sich diese FoIIlr in china in zeitraun von
einen Jahrtausend auf eiqener Babl1, in ver-
schiedener:  Hins icht  n icht  para l le l  zur  Ent-
w i c k r L ' 9  d e s  u e . L l i c - e n  D r d m a s  . r d  d e '  O p e r .

Xiqu,  das chineslche Musiktheater ,  r , rar  ganz
und gar volkskunst und ist es bis zu erna.n qe-
Itissen Maße noch heute. Seit der Song'!,ynasrie

beliebt, daß seln Publikurn keine
Grenze kannte.  Die Popular i tä t  b i ldete e ine
seiner  besten Eigenschaf ten,  obwohl  das
Musiktheater in qe!,/issen Zeitraun auch bei
I io fe gepf leqt  wurde,  b l ieb es nach wie vor
e i n e  V o  k s l r l s t .  B i s  n - - r e  g . L b L  e s  n e n r  a t s
fünfhundext verschiedene Arten vcn regio-
nafen Musiktheater  -  in  Dia lekt  gesungen und
g e s p " o c h e n .  . r e  s p .  F  e ' l  i m  r a n d e s i n n e r e r
und auf  den Lande e ine wicht ige Rol le  im ge-
santen kul tu le1len Leben.  Al le  Bevölkerungs-
schichten - alte Bauern, Hirtenknaben und
Hausfrauen -  gehen gerne ins lokale Musik-
theater  und können mögl icherweise selbs!
e in ige Weisen n i ts lnnnen.  h d ieser  Eins icht
k " n n  s i c h  l e i n e  a n d e r e  / u r s r  m i ,  l  a y d , p i  q a .

Die Gattung Oper und deren Beqriff wurden
erst in unserem Jahlhundert aus den r'resten
e . t n g e t ü h r L .  l m  d i - h l e n  r / a  o  d e s  . e g r o a a  e
M r s i l , t h e ä L e r s  l o r i  t e  s i c n  d ä s  k l e r n e  P I t ä n z -
chen der  import ie f ten Oper natür l ich nur  im
Schatten und denentsprechend lanqsam enr-
fa l ten,
Nachden d ie west l iche Kul tur  se i t  der  ideo'
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logischen Bewequng des "Vierten Mai" 1919
in China in zunelmenden Maße aufgenonnen
L  ? r p .  t ö r r ,  . .  - -  e .  E n r w i L k _

r r e i p s  I  I  r a  / r c '  '  - 6 y  -  /  i '  d .  I n  d i e s e .
Etappe gab es sowohl räunliche aLs auch

t r . d n < ; ' i o e  G r : e n z . n .  D  e  w e s r l i c h e  o p e "  s a -

nur in einigen croßstädten, \rie Shanghai
und Peking, und nur unter den Gebildeten
bekannt .  Und d ie Kenntn isse b l ieben neist
o b e r t l ä c h ] i - h .  D e n n o c h  s e r e a  n j e -  1 \ , e i  o p e r r
er:wähnt, die in china kornponiert rurden.von
d - t  / " " n z i g e r  J " \ ' e n  b i s  '  o j e  v i o r z r g - '
Jahre lebte in  China e in russ ischer  Konpo-
n :  s r  -  A . r o n  A v s c h a  i o m o \  (  I  8 o I  -  I  9 o 5 )  .  F r
war in  Nikolavsk geboren,  und von Kindhei t
an in teressier te er  s ich f i r  d ie chinesische
M u s j k  u r d  d j e  a k " o b a . i k  r n  d e r  P e k j l o - ' r o p p , . '
Nachden er  1914 d ie Musikhochschule zür ich
absoLwiert hatte, kam er nach China und war
- -  a r - F c - c t  r ö r  . ,  |  - i e n t s i n

t ä t i o .  I n  d e r  F r e i l -  t  o e s - h d  r r q E e  e r  s i . h
intensiv mit Kotrrposltion. In den 3oer Jahren
wa! er vorübergehend Diriqent des Orchesteß
d a r  S c n a l l p r ö t E e n . . i  m a  P a L h ä  : 1  s n a n g r d j
und pf leqte gesel l igen urqang nr t  ch inesi -
schen Muslkern.

Neben e in igen s infonischen Werken hat  er  a l rph
Opern und Bal le t te nach chinesischen Stof fen
und mi t  ch inesischem Kolor i t  geschr ieben.
S e i ' r e  e  s ! -  C o e  ' C , ä r y i . 1 "  r c r  i n e s i s L .  e  G ö , -

- i - a !  + -  i c n  A v a t o k i _
6 s . d , o i  !  r d -  r  ö  ' e  1 9  4  i n  D e k i n S  u r -

aufgeführt und in foLgenden Jahr auch in An
vesenhei t  des Komponisten in  den USA aufqe-
' i h  t .  1 9 - -  < -  . t e  - r  I d - -  p e k i n g  z u r ü c k .  I n
der  Mi t te der  dre iß iger  Jahre fuhr  er  n ieder
nach den USA. um dor t  ch inesische BaLlet te
aufzuführen.  Avschalomov l ieß s ich in  Aner i -
ka e inbürgern.  Dann kehrLe er  wieder nach
Shanqhai  zurück.  Hier  hat  er  u.  a.  auch sei -

, -  {ornpor ,  er t  ,
d ie auf  e iner  schönen Volkssage chinas ba-
s ier t .  Meng J iang-nü nar  e in e infaches Med-
chen aus den Volke,  das vor  ca,  2OOO Jahr:en
lebte.  Als  der  erste Kaiser  des vere inten
Chlnas, Qin-Shihuang, die große Mauer bauen
I i e l ,  w r r d e  o e r  l Y o n n  v o n  r v e  g  J i o n g - n ü  w r e
hunderttausende andere gezwunqen, Frondiensr
zu le is ten,  Nach VolLendunq des Mauerbaus
wurde er wie die anderen in der großen laauer
lebendig beqraben.

Y e n g  J r a n g - n ü  s o r g L e  s i c  u n  i h r e n  \ 4 a n n ,  s i e
L a r  ö  r L -  u ,  i  6 ,  L  F '  l c .  . F . ä '  r  r . n d  w a r  r a u _
se.de rveLlen geqanqen,  Lrn ihn z r  suchen.  Als
s i e  e " r d l i c h  d i e  M a u e r  e r " ö i c . L e ,  k o . n L e  s i e
ihn n i rgends f inden.  Von ihren Weinen und

6i-  . rö ,  , - .  v . . ,o*  en!zwei  und
e s  z e i g t e  s - . h  d e -  - e j c h n a n  i h r e s  M a n n e s .
ALs Protest. qegen Tyrannei und Unnenschlich-
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keit und zur0 Belveis ihrer ewigen Treue
spranq sre lns Meer. -  Diese rührende
Volkssage aliente vielen chinesischen und
ausländischen (unstwerken, einschrießI ich
I,lusiktheater und Oper, als crundlage. Auch
die gleichnärnige oper won aaron Avschatonov
bleibt unvergessen, obwohl sie nur in den
b e i d e n  J ä l  r e n  v o .  I o 4 5  b i s  l 0 4 6  e i n . q e  A u f -
führungen in shanghai ellebre. Einer davon
k o n n t e  a u c h  i c h .  a l s  D r e i z e h n j ; h . L i g e r ,  b - . -
wohnen, Ieider noch zu jung, un qenügend
von ihr:er Ausdruckskraft und ihren chinesi-
schen Kofor i t  in Gedächtnis behalten zu
hönnen. Tonnater:ial oder partirur. dieser
oper l ießen sich leider bis heure nichr
wieder auff inden, Als Ausländer.  hätte Aaron
Avschafomov, ebenso wie sein tandsnann Ale-
xander Tscherepnin, ein daroals berühnrer
Komponist und Pianisr,  v iel  zur Entwick-'unq dav "reuere'r  c ' inesisc\Fn vusi \  beige-
tragen. Beide versuchtery !{estliche Tonsatz-
technik ni t  den chinesischen Musiksr i l  zu
verbinden und haben hierbei pionierarbeit
geLeistet.

Auf den cebiet der Oper steht das Schaffen
von Awschalomov natürt ich nicht at tein da.
Auch die Chinesen häben auf dieseü Gebiet
Vo-s!.öße urrernonn-. .  Hier darf  diä oper
"Das l,ied der Erde" von eiän Renkang nichr
unerwähnt bleiben, Diese Oper hat die r ie-
besgeschichte eines junqen Fischers und sei-
nes l4idchens und deren geneinsanen Kanpf ge-
gen thren Eerrn und die Seeräuber zrnr In-
halt .  A1rßergewöhntich an dieser oper ist ,
daß sie sich keines DiaLoges beal ient -  in
chinesischen Opern eine große Seltenheir  -
sonder.n sich im deklalratorischen Ton, atso
m j t  ä r ' o s e m  F e z i r ä L i v ,  p r ä s e . r i e r c .  A ' l s r e L -
le der Arien nach westtichen Muster üeraten
lebensnahe tieder. in den Vordexgrund qe-
stel l t ,  M dardi t  die Fiquren aus den ein-
fachen Volk ^ charakter i  s ieren. Der Kompo-
n i s -  v e r s - c  E e  a r  % n c h e r  s t e L t e r , d , e  r n r o -
nat ion des chinesischen Volksl iedes mit  der
nusikalischen Form und cattung aus dem We-
sten zu vereinenr z.B. ein ni t  , ,Tenltr)o di
Valse" bezeichnetes Duett  präsent iert  s ich
st i l ists isch volksl iedhaft ,  aber rhyrhmisch
als Walzer.  r ln letzten Tag des Jahres 1940
wurde diese Oper "r  Shä1ghai J-äufge _üir t .

Leider sind auch hier partitur und Kfavier-
auszüge verlorengegangen,

D i e  G e b u r t  d e r  " O o e r  d e r  R e i s s p r ö f t  r n g s t i e -
aler." kennzeichnet den Beginn der zweiten
Etappe der Opernentwicklung in China. Seit
Jahrtausenden ist  China ein Agrarstaat.  Wie
in der. Bevötkerung überhaupt, spieten die
Baueln auch ln Krieg, in der Revolution und
in der VolksrEusik die Eauptrolle. Wenn die

R ä , ' a r n : , r F  d a n  F a l  ^ ä 7 n

oft aus den Stegreif. Bei der Ernte oaler bei
Festen r i rd auch getanzt.  Auf diese weise
entstanden unzähl ige volksl ieder und -tänze,
die übei tausend Jahre ihre unveizehrbaie
lebenskraft  erhat len haben. Die Lieder,  die
die Bauer.n und die Bäuerinnen bein Pflanzen
d e  R e r s s p r ö 3 1 i n S e  s i n J e n ,  \ a d r e n  b e s o n d e - s
beliebt und verbreiteten sich schnell und
w e i t ,  S o  \ a L  s i c h  d e r  B e g r j  f f  " R e ' s s p - ö . -
l inqsl iealer" alrnähl ich er.v,ei tert :  Fast alLe
Volksweisen, die bei der Arbeit auf dem
A c l < e r  e n L s L a n d e '  s j n d ,  w e r d e n  ' R - i s s p , ö ß -

I  i n g s l i e d e r "  q e n ä r n E .  W ; h r e n d  d e s  K r i e g e s
gegen den japanischen Imperial isnus (1937-
r 9 4 5 )  , 1 o  w ä h - e n d  d e s  B e r r e i u r  g s k r i e g e s  g e -
gen alie Guonindang 11946-1949) lrurde in den
befr.eiten cebieten unter der Führung der
komnunist ischen Parrei  eine pot i t ische und
nLsikal ische Be\^eoung enL ä_ LeL, dte soge-
r a  r e  i r B e w e q L - l o  d e r  R e i s s p y ö ß L i n q s t i e d e r " .
Das bealeütete: Der Musiker sol l te in die
breiten l"lassen gehen und sein Schaffen soll-
te mit  den"Reissprößl inqsl iedern" verbnnden
und in ihnen ven,1]r.zeLt sein. Auf crund die-
ser Bewegunq wurden nicht nur viele volks-
lieder und -tänze gesarordelir, sondern auch
e i n e  a e u e  c a l l r  n o  e r L s t a n d :  d i e  " o p e -  o e "  ,
ReissprößLinqsl ieder 'r  .  Diese Art  von neuer
oper basiert auf bekannten und beliebten
volksueisen und purde überal t  qespiefts,
soqar auf den Lande unter freien Hinlnet_
sie spzachen das Publ ikun so an, daß viele
Lieder aus diesen Opern von den Votksmassen
qanz und gär akzeptiert und auf diese Weise
wieder zu neuen volksl iedern wurden.

Die berühnteste Ope]:, die in de! Bewequng
der Reisspr.ößlings1ieder. enlsranden war,
ist  "Das weißhaarige M.idchen" (1945).  Sie
wird als der l4ei lenstein in der ceschichre
aler nodernen oper Chinas bezeichner.  Die
Eandlung der Oper spielt in einem Dorf in
Noldchina, wo der alte Bauer Yang Bailao ltrit
seiner Tochter in Anrut lebt. Da der arme
Bauer den r.eichen crundbesitzer viel cefd
schuldeL, wurde er oe/wungen, z)r  Tj  I  gvng
seiner Schuld seine Tochtei :ii-er den
Grundbesitzer zu ver.käufen. Der cr.undbesit-
zer tat den !4ädchen cewalt an,und es floh
aus seinern Haus und verbarg sich hoch oben
in den Ber.qen. Dort konnte sie srcn nur von
vrild wachsenden Kr:ä11tern und den Opfergaben
nähren, die man Bualdha in Tenpel dargebrach!
hatte. Drei  Jahre lang lebte sie auf diese
Weise unal ihr Haar. irar qanz weiß geworden,
bis das cebtet endlich von der Votksarmee
befreit unal das Mädchen mit den vreißen Haa-
ren qerettet wurde. - Diese Handlung stan:nlt
keineswegs aus den Bereich der phantasie,
sonder.rl aus den wirklichen Leben. Seitaten
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' m  a n ,  l q d q  i n  v : n r a n  , r r - , , F n a -
'ü \ rL worder  l rar ,  Fand s i -  u9dn9 /u der

-  -  _  re spra^_
sie d ie Bauern an.  Und n icht  nur  in  den

c i 6  , . : r  ) h  , r n  -  . . , r c F a -  , r f - F E  r . .  A  c h

ihre Musik is t  wei t  bekannt ;  v ie le L ieder
d  . .  i h  r ö r o F r  o l  L  i 4  K o l z e r " e n  a u f g e f  l  r L
o o w r o  i m  a l l F ä g l r ( h e r  L e b e n  g e s u r g e n .  L d s L

. r  , -  - ö ,  i  |  - i F  n i e  V o L k . L L m -
_  

i  - l  \ e i !  r !  d  s c L ö ,  \ e  L  I  - - '  r 4 J s  \  L , ' ä g .
\ . ö r . / ö i r '  n o  '  n . l  : l l . a n F i n F n

,  : ö . ö /  ^ 1 6 /  .  o i  _  D d s  h . l  l

' r I  i h r e n
, la lenlasL

. - - y  d F r  4  c \ 6 c i  - - ö -  , . a r l  F -  - 4  f u B r e .  D " a * .

ßen . i . :De die Elo-\en, und cle- wF ra w-s

uo der Vater sich versteckt.  Äber er hat ihr

z u r ' i c l l r \ e \ ' e r ,  1 n  l d e s t e  s  d i ö s F  A b e r d
r : ,  n ö ,  w L e  s e  a _

l i . h  . c . h '  a i ö  - i . h  ^ a m  1 7 : r o y  6 i n  d ] , . L -

l iches Neues Jahr  wünschen zu können!

E n d l i . h  k o m n F  d . -  V a l e r .  D a .  r r e i - e  L i e d l
'  '  g6säng zur-

schen Vater  und Tochter .  Der Vater  hat  e in
Ki loqram.lr Weizernehl nitgebracht, damii
x i -er  e in Neujahrsnahl  vorberel ten kann.

r . .  . - - r - ,  / i _ - . s  o (  i l  ,
der Varer noch ein Ende rores Garn als Neu-

F . n - r  s i e  i h r

v i  a Y s  a i  n .  D i e r e n .
.  t 4 i . r  L Y  c e " h _ i

\ . { .  ,  ̂ o rdYauen w i rd
a r , , n . l h F c r ,  r a r  d a ( . h  l F . . r  ! ' n .  . ö r

L , i '  1  c ö - 1  - n

M , r c  I  L  c n Y r - h a  i i ö c 6 r . , p 6 .  q d r  -
4 , a F 1  t  i - r  r ' - - '

feh l t  es thr  n icht  an dranat ischen und
künst ler ischen werten;  obwohl  s ie wor 38
r . h . F '  ö r  r  ' '  L a r 4  i  r F r  -  , 1  .  E i n f t u ß  b i s
heute n icht  zurück.  Als  e in Vorbi ld  für  das

ö  1  ö . a  t  a  i  . L 6  . . - - .  - 1 d e n  s  h a l -

' \ - a a  ' ' " o e n  u e i , e r e

davon s ind  auch von hohem l ie r t ,  z .B .  d ie
>  i ,  a ö . . r _ t  i  . - . c  l F  . ö -

x iao  Erhe i "  (1952)  und d ie  pa t r io t i sche

oper "Liu Hutan" (1954).  "Die Hochzeit  des
xiao Erhei" kann nan nur verstehen' wenn
nan die al ten Sit ten und Gebräuche in China

l a -  - - i 6 Y  ' - p .  . r  r  r F ,  ; n  d e n e n

t j a . a  ^ i a -  \ a a r p 1 -  c . i p  t - F .  . i -  r e _ o d l  s L l _

schen Überreste in  china noch e ine bedeu-
r - . 1 d a  P o l  l a .  E n c s p r e c h - n d  d e n  r "  r s - '  d : ä h r - L -

^ l  6_  l  r  _d  d  e  Ju -
.  : .  1 +  s e l o s  .  w ä h -

,  ö ,  . . , . . n 6  . , / - r  . : -  E f L e r n  b e
st imt .  Insbesondere d ie Mädchen hat ten
vie l  darunter  zu le iden.  Vie le Mädchen wur. -

L e !  n  s -
d n  s i e  v - r  -

, r  2 u n ; . 1  s
als  Dienstnädchen arbei ten,  b is  der  sohn
dieser Famrlie heranqei.,achsen war und sie
hei raten konnte,

Diese Unsi t te  krr ide er :s t  nach 1949 verboten,
aber: auf den l-ande bestand sie soqar noch
in den frühen fünfziger. Jahr:en, Daqegen vren-

det  s ich d ie Oper "Die I lochzei t  derx iao Er-

zü Eandlunq:  x iao g in verL iebte s ich in den
junqen Bauern und A.bei tshelden x iao Erher ,

a b e r  . L n r e  d 0 9 p 9 e n .  X r a o  Q - ,  
' s .

geldgier ige Mut ter  wol l te  s ie an e ine ar t

c o L n e .  / e  h e r ' d c e )  .  u t  o d d . i c h  / L  - : r e r

Su,'rne GeLdes zu gelangen; aber: auch der Va-

ter  von x iao Erhei  wol l te  e ine fügsde,  un-

tervlurfiqe schi.tieger:tochter kaufen. Dank der
Unterstützung durch die neue Regierung riorm-

ten d ie beiden ver l iebten aber n i t  der  a l ten
I  . - ^ p r  . ö a  h i l l e r  . h -

xer: Eltern venoähfen.

Als Tonbeispie l  aus d ieser  Opei  kann d ie
Aüf t r i t tsar ie von x iao Qin d ienen.  I IY Xiao

Eihei war als neugewählter Arbeitsheld in

die Rreisstadt geganqen, uro an einer Versam-
lullg der Arbeitsl'relden teiLzuneinen, und
xiao Qin wartete ungeduldiq auf seine Rück-

kehr .  Sie konnte weder ruhig s i tzen,  noch

st i1 l  dastehen,  wie es rn d ieser  A.r ie  heißt-

Deshalb war sie, Lrrn sich abzuLenken, an den

f l  . ß  z r i  w ä s c h e w o s c l  e r  g e q ä n g e n .  S - e  s e  I  r e

sich nach ibe und war sehr stolz auf ihren

C e r  i e b L ö n .  l n  d l e s p  A r  ; p  w . - r o e  e  n  l e L e

lYpus von Mädchen charakter is ier t .  S ie s tan-

de.  an der  schuelLe der  neuen zei t  und

scheuten s ich n icht  länger,  den feudal is t l -

schen s i t ten und Gebräuchen d ie st i in  zu

bieten.  Trotzdem bl ieben s ie noch etwas zag-

haf t  l l l ld  schüchtern.  Der z ienl ich lanqe solo_
qesang is t  sehr  Lyr isch,  i . ras charaRtera

si isch für  d ie chinesischen Axien is t .  wäh

rend d ie Musik von den "Mädchen mi t  denwei_
ßen Eaar"  mehr auf  den Volks l ied fußt ,  wi rd

die Musik d ieser  oper  nehr  mi t  den st i l  des
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orchestervorspie l  wi rd das Mi t ieu tonmale-
r isch charakter is ier t :  Die Früht ingsst im,nunq
ni t  den zwi tschernden Vögeln und dem Rieseln
u n d  P l ä . s c h - r i  d e r  S ; c h e  a i r d  g L L  q e r r o "  e n ,
und in Inner :en des Mädchens s ieht  es qanz so
aus ü ie in  der  Natur .

" l  r r r , l  ,  "  g -  ö  z  ö 1 n ö  d n d e / e n  r ' a l e g o
r ie und hai :  e ine wahre Geschichte aLs vor-

" . - r ' .  . i - r  ! L r o  w  e d e r  e i a  d n d e r c r  - - p  l o r
'  I  '  ^ i r ] ' l i c h

qelebt .  S ie var  e in Bauernnädchen aus der
D  o  /  d n x i .  h ; t  - .  d  d . _  B ö r . o  . 9 - _

kr ieges nalür  s ie akt iv  an der  Arbei t  für
d ie Front  te i l .  ALs der  re ind worrückte und

h  D o '  o e  e L z '  e ,  . n - , d -  s ' o  v F - h ä l  6  ,  q ö -
-  s e , h z e .  n

jähr ige beugte s ich n icht  vor  den Feindund
qing tapfer  in  den Tod.

Eines ih:rer bekdnntesten l,iede! in dieser
Oper heißt :  " In  kal . ten i { in ter  schnei t  es in
d . L , h . e n  I  o c n e n " .  D i e s e s  ,  e d  s a n g  s r e ,  a l s
q u  e  \ d c h r ; L h r e n  r o n  5 - e 9  d e r  V o l k s a / o a a  d r
der  Front  e int rafen.  Am Ende des L iedes st im-
nien die Massen in ihren Jubel ei!-

l i  d e n  f u n z i o e r  J a  r e n  L - n o  A n r a n g  d e r  s e c h -
z iger  Jahre entstanden lve i tere neue Opern,
d ie den Kampf gegen denFeindoder den Revo-

J r ; o n s k r j e o  o e i n h a l E e n .  D a v o n  r a g e n  n , r  e ; -
n ige durch ihre Musik hervor ,  wie z.B,  d ie
Oper "Die Rote carde an lionqhu-Seer'. Dj.ese
oper v.rrde ir ,Jahre 1959 koEponiert.

Der nongh,  -See -nd seine Logeo-ng s ind sehr
schön. Es lst eine reiche Geqend, man kann
Gerreide pflanzen und ernten. Dennoch führte
das Volk dort in den dreißiger Jahren unter
der qrausamen Unterdrückung der Herrschenden
ein amseliges leben. Viele waren gezsungen
zu bet te ln oder  a ls  Bet te lsänger auf  d ie
Straße zu gehen.  Man konnte auch er leben,  r " ie
ein kleines l4ädchen nit ihrem croßvarer bei-m
Festessen e ines Reichen l ieder  sang,unl  s ich
dar ' i  L  e l -das celo zJ verd ienen.  ln  e iner
Szene d ieser  Oper hä] t  d ie Kfe ine e in Tel ler-
chen aus Porzel lan in  der  l inken Hand,  e in
Eßstäbchen in der rechten und beqleitet so
ihren Gesang,  In d iesen erzähf t  s ie aus ibrer
eigenen Er:fahrung von dem Leben der Ar:nen.

A1s das Leben d ]ionqhu kalrm noch zu ertra
gen rar, standen die Amen qegen ihre Be-
drücker  auf .  So @rde d ie "Rote carde" or-
ganis ier t ,  an der  Spi tze stand Hanyin,  e j .n
tapferes Fischemädchen- Die Rote Garde be-
stand hauptsächl ich aus e inheimischen Fi -
schemund Fischerinnen, unter ibnen die
Freundin von Hanyin,  Qiu jue.  Tm Duet t  der
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beiden Fxer.rndinnen: "Die liellen brechen sich
in ilonghu-see", wird die schöne landschaft
des Honghu-sees besungen und ihrer tiefen
Heinattiebe Ausdr.uck geqeben.

Doch diese lyrische stimnung, dieser hinm_
Lische Fr iede,  welche in a l iesem Duet t  vor-

_ r  r '^Ö u 'hren '  - r r

einem erbitterten Kampf nrrrde Hanyin qefan-
gengenonrrnen und zum Tode verurlei1t. ALlein
i n  a ö . : r  - r : c  l  i F t -  c ; a  . . ^ r  i \ r - m  . t o o e  e - n e

Rückschau auf  ihr  verqanqenes reben,

D  e s e  l a n g a  o d e s d  i - ,  s r . r -  1 . ,  i e  s o  n . - -
nen dar l /  er inner t  an däs reqionale Musik

h . d  - .  D  -  . l l u , r k ä . . . r F  s t . L n n L n g  ü  o  t ö I
d  , o ,  - - - . -  r . '  . \  . -  - s  w o  . n L  i b

'  i -  "  '  u .  r  y r  '  c  h - s ,  s o l d e r n  a u  . h  E p  s .  |  - s

inne.  an d ie s te l le  von konfr ikr los L iedhaf ,
ten t r i t t  e in dranat ischer  Monolog.

Der b lasse Mond schien düch das k le ineFen-
s lerLoch,  und das ceräusch der  WeILen des
Honghu-Sees drang an rhre ohren.  Auch d ie
vertrauten Stimnen ihrer Frerüdinlen und
Kanpfgenossen er tönten in  ihrer  v is ion. , ,Oh-
ne Tranen, ollne Trauer" war sie schon beret,
den Weg des Todes zu betreren.

Den Tod vor Auqen, wird Hanyin von elnemRe-
volut ionär  geret tet ,  der  i l legal  in  der  Ar-
nee des Feindes tät ig  wai .  Eanyin fL iehtaus
dem Gefängnis und kehrt zur rolen carde zu-
rück.  Es komnt zur  entscheidenden Schtacht ,
dre wie d ie Oper mi t  den Sieg der  r :o ten car-

Die Kul turrevolut ion brachte,  wie bei  ande-
ren Mlrsikgattungen, auch einen Stillstand im
Opernschaf f en. Die sogenannren "Musteropern',.
d t p  i n  d .  / r - r u r r e / o l r L , o n  e n E s L a n d e n ,  g e -
hören zur Kateqorie der Reformation des tra-
d i t ionel len Musiktheaters;  dem Wesen nach
s.r ' ld  s  e ;berhäupL <-  ne mooerrer  Opern.

Ob erne neue Etappe in den tetzten sechs
ren nach der Kulturrevolution eingetreten
Jahren nach de{  Kul turrevolut ion e ingetre-
, e .  i . l  ,  t ; l  - i  - - s -  r  d - ,  7 u <  j r  I  c o g ö - .

S E i l l s - ä n d  ,  e d e | i n  s c b d u r g .  D j e  c o L L r g
der moo-rnen Oper r  rd wied-r  gepf  LgL:  Al -
lein in Jahre 1979 wurden insqesant 16 mo-
derne opern in Peking aufqeführt, darunle]:
13 Opern,  d ie neu entstanden s ind.  Das is t

?hänonen, das auch vor. der Kultur-
r e v o l - t i o r  

' c \ t  
z .  o . o b " c  ! . e n  w a r .  D r e  S p a n i

wei te des stof f l ichen er \ re i ter t  s ich,  und
aucb irn nrusikaLischen stil werden neue Ver-
suche ausgeführl, aus denen nan ler:nen kann.
Hier  se i  d ie Oper "Euan-niang' ,  erwähnt ,  d ie
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vor elwd drei Jahren entstanden ist. Stoff-
Iich liegt dieser oper die gleichnanige ce-
spensterer:zählung zuqrunde, at_ie der Feder
des berühmLAn Li te.  ä .en pu Song ing aus oer
Qinq-DyrdsLie enEstaromt.  H ,dn-n ion9 's t  e ine
Geistererscheinung. Huan-niang hatte sich in
ih-ren r-eben hoffnungslos in einen Freund
v e r l i e b l ,  d e  v u i e  s : e  s e - t b s t  d a s  Q i n  ( e i n e
Ar!  Z i ther)  sp je lLe.  Da ihr  Freund dbe!  se r
arln war, vrurde er. von ihren Elt.ern nichtals
s c h w : e g e r s o h n  ä ü l g e n o o n e i .  s o  g l n g  h - . n -
niang frej-willig für ihren celiebten in den
Tod. Nach ihrelD Liebestod erblindete ihr ce-
liebter 1md lrurde Mönch. In dei Zurückgezo-
genheit der Berge gab er nur einigen Begab-
Een Unter  r i  chL im Qi  nsoie l  .  Nach zwänz :S
Jahren geriet wieder ein junges Paar, auch
Qjnspieler, das bei dem altenr blinden Mönch
studier . ie ,  in  e ine ähnl iche Si tuat ion:  wegen
der Arnut des Burschen verboten die Eltern
des Mädchens d ie Eeirat .  A ls  das Uädchen
Selbstmo"o beqerL.  ers,hein:  däs CespersL
Euan-niang. Dank ihrer0 Rat und ihrer über-
: rd ischen Macl^L $, : rd das väd.hen ge-ectet
unal kann sich allen Schwierigkeiten trotzend,
mit den Getiebten vermählen.

sondern nur auf das lreiße Ealstuch spritzen;
nach ihren Tode solLe es irn Jlrni schneien
und in dieser Geqend sol]e nan drei Jahre
lang an Trockenheit teiden. So werde bewie-
senr alaß sie unschurdig sei und nan ihr tat-
s ; c h l i c h  U n r e c h L  o r g e L a r  h a b e .  A l l e  o i e s .
drei Eide wurden Wirklicbkeit. Ihre Unschuld
nrrde bewiesen, al t rer erst ,  nachdem ihr va-
ter als der kaiser l iche Komissar in die
Eeimat zurückgekehrt war. konnte sie reha-
biLitiert werden. Während sich die Heldin
Dou-E allein und einsam an die Tür lehnt
und in den Anblick des blassen Mondes ver-
sur*en ist, erinnert sie sich an ihre ver-
gangenen Jahre: Als Waisenkind und Wit!,/e
hatte sie Unerzählbares zu leiden,"wie ein
Larm' äu alen l rryeg und vre ein einsdmes
Schif f  ohne Steuer auf den offenen Meer-"
Und was warteL auf sie in der zukunft? Ob-
woht sie derzeit noch nicht vorausahnen kann,
d ä  i h r  o "  l d  o i t t e r e s  U n r  e c f ' L  q  i d e r f ä - r E ,
fühft  s ie sich nelanchol isch und betrübt.
Die Arie der Dou-E entspr icht st i l ist isch
ganz den regionalen Musiktheater.

Aus den oben erwähnten olern (und den invor-
rlag zu Gehör. gebrachten Ausschnitten) ist
e r s . L c h L l i c L ,  d . l  d j e  n o d e r n e  c h i n e s i E c h e o - i
per t ief  im VolksLied, den regionalen Mu-
siktheater und der traditionellen Musik ver:-
,,rurzelt ist. Das ist einerseits zu ihrem
Vor-ei  ,  kdnn aber auch näc 'LL. i l  ige Fo-gen
habe,:  Die noderne Oper in china trägt oen
Stenpel nationalen chinesischen Stils, Das
hat sie einen breiten Publikunr nahegebrachtt
es fehlt ihr auch nicht an melodischer Schön-
heit, an lyi:ischem unal epischeo charakter.
Aber sie hat ihre Beschränkungen und crenzen:
Die sehr nelodiöse Musik in der modexnen
Oper Chinas repräsentiert nehr lyrischen
Ausdruck der sinqenden Person als rortschrei-
ten aler dranatischen Handlung und ist mehr
von stalischer und stilisiei:ter Natur als
von d].4anischer und sl'nphonischer Dranatik.
Die Palette der ausdrucksvoLLql Hamronik unat
der orchestralen St nphonik wird zumeist bei
weitem nicht ausgenützt. In China fehlt es
bisher r  icnt nur än hissen iber oie wesLlr-
che Oper, es dangelt zunächst vor alLem an
einer r ich- ioer 

' ibersetzung: 
Dds Worc "Oper"

wird als 'rl,ledspiel" übersetzt und lrird von
\ i  e len ebenso versLanden- DemenLsprecnend
we-den stdtL l9usikdranen vje e " .  iedEpieter l
geschrieben, dle zum 

"ei1 
keine opern, son-

dern schauspiele mit ]-iedeinlaqen sind. Wenn
die Opernrousik im Wesentlichen aus Meloalien-
b:ndeln bes!.eh!.  wenn sich dje oper nr rou.
sikalischen Aspekt auf das Liedhafte be-
schränkt, wird ihr bestillÜrt an drmatischer
Kraft genormen. VieLe Probfene harr.en der
Lösung. Im vergangen Jahr wurde die r.GeseLl-

Die Musiksprache in dieser Oper beschränkt
sich nicht mehr auf das regionale Musikthea-
ter oder alas VoLksl ied, Es wird viel  ausder
Qinn'usik geschöpft. dle den bedeutendslen Teil
der traditionellen Instrunentalnusik in Chi-
na biLdet.  Ein orchester von tradi t ionel len
JnsLrumenten lei tet  ern Vorsp.Lel ein,  in däs
der chor einst inmt.

Auch in Liebesoue,:-  spielc däs Q'.-sp- ie_
eine g{oße Rolle. Die genreinsanre liebe zur
Tor\Lrs!.  hat ihr.e r ier-z-.  so eng vexb, noen,
daß sie sich nie mehr lr:ennen körDen. Die
t u i e  " N i e  m e h r  d ä r f  s j c  d i e s e  T r ä q ö o j e
triederholen! " wird von den schönen cespenst
Huan-niang gesungen: Tlefes Mitleid spricht
aus ihrer kLnagvollen Mezzosopranstimme.
Sie erinnert sich an ihr unerbittliches
SchicksaL, das jetzt  in qleicher Weise alr f
den beiden J\rngen Lastet. So faßt sie den
Entschluß, die beiden zu retten.

Die oper "Der unqe/echLe cerichtsfal l  Dou-
E" wurde 1957 komponiert, konnte aber nicht
zur Aufführunq geLangen, 1979 rurde sie
dann in Peking uraufgeführt und erhiett ei-
nen Preis, Dem Text liegt das gLeichnantge
Bühnenwerk des berütünten Dramatikers cuan
Hanqing aus aler Yuan-Dlmast ie (13-Jh.) zu-
grunde. Ein Bösewicht hat einer jünqen, un-
schuldigen Witlve Unrecht zugefügt und sie
wurde daraufhin zum Toale verurteilt. Vor
ihrer Einrichtung schwor sle drei Eiale:
Ihr.  Blu- sol le nicht auf den Boden f t ießen,



schaft für. Opernforschung" in Chjna neu qe-
gründet.  Hoffent l ich wird sie zur Lösung der
ProbLene beitragen.

D .  F  c q t r u n q  O o F .  i - c  i n  C  I  o  e i g .  L  c h
e ine  neue,  junqe Kmst .  Vom ent l r i ck lungsge-
schichl l ichen Standpunkt  aus is t  es durch-
aus verständl ich,  daß s ie zei t  zur  Rei fe
brauch! .  Auch in l , testsen,  z .B,  in  Deutsch-
Iand,  dauerte es lange worn s ingspie l  zuro-
per ,  zurn Musikdrana,  dauert .e es fanqe b is
zur  Enlstehung der  nodernen Oper von a l ler -
le i  Fornen.  Die prä-nozar t 'sche per iode zu-
rückzulegen,  rar  und is t  aus h is tor ischen,  ge-
s .  l s w h a  . . ' . 1  e  u n o  k .  _ L r e r L e n  C , L  d e n g ä r
,  ^ h r  ' e  

.  L .  \ o n  e i .  - q  d r  d e  - - l  s . o n d p u n k
ausqehend und a ls  e ine andere Kulrur ,  muß
die chinesische Oper ihren e iqenen i {eg gehen.
A b e !  : h r e v  t  i r s  e r _ .  h e r  L \ 4 i . k  . - a  J .  e g e n
/  r o r  e - c h  s p F /  " .  s  . n e  ä  s  d  r c h  ä l  9 e 1 - i n "  c ö -
selzrnäßigkei ten zuqrunde.  Aus den chinesi -
s . h e n  M u s .  < L n e a t e .  r o r  n  s i e  . o c r  t  v i e _  s c h ö p -
fen,  von den entwick lungsqeschicht l ichen
E  d h r u n g e r  . n d  d e n  k ü . s L  e r i > l h e r  t r r L r g e n
schaften der lrestlichen oper har sie auch
vie l  zu lernen.  Auf  dem wege zu unsefenMo-
z d  ,  l n e b e x ,  R o s s  : ,  C L i r l , d ,  r m e L ä r ä ,  v e r d _ ,
liaqner und vielen anderen, wenn es sie je
geben kann,  haben i r i r  Chinesen v iet  zu tun
rrnd noch lange zu warten.

Wang Yao, Peking

TIBETISCHE OPER UND
TIBETISCHES VOLKSLIED
^ r ä .  t  e ; n - r  v o ! t r - 9 .  d e n  P f a f .  r a n g  v " a

f ,  .  , a \ d l  L - r  ' d

Die t ibet ische oper is t  durch nat ionale
' "  - t ,  5  e  i  '

" be -i dem
ein l i terar ischer  Inhal t  durch Tanz und Mu-

r - t  s  c h  ä t _
'  

" r - h  d u s  \ e L -
. . 1 i a l c . a ,  c _ - r 6 , . 6 t 2 ( .  D j F > F

-  : e b  e L  \ e r -

Nat ionaLi tät  leben.  Man kann s ie a lso n icht
n ' r r  in  T ibet  se lbst  sehen,  sondern auch in

" u , ,  " .  
-  d

- voo , ibe Lem
. D , ,  i r - . u d w i  d
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o o o -  h ö i 1 t  
" L f  

- i b .  i s c  , a I  . d  1 1 a 0 o , ,  o d s
bedeutet  e lgent l ichr  "croße Feenschwe srer , '  ,
und die schauspieler werden "thanowa" ge
1 a n n L ,  d .  .  a l E o  v e  q .  e ,  ,  d r e  r e - .  d " - s  e I -
1en.  Un d iesen Namen zu erk lären,  x ,uD ldn
eine l ibet ische Leqende exzählen:

Ende des 14.  Jahrhunderrs lebte in  Einter-
t ibet  e in geschickter  Eandwerker  nanens
Thang- s tonq-  rqyal -po,  geboren 1385.  Er  har-
re e in mi t le id iges t terz und erbarnte s ich
der Not  des volkes.  Da er  außerden sehr
f le iß ig war und v ie l  s tudierre

- a n ä  
d a -  s e t t ö  B r "  / - . q y r d  g e l o r -

d -  f .  / a a  o r  . - : r e  - ' . e , t  o e r s ,  s a
die vielen schönen Berge und F]üsse und be-
wunderte d ie herr l iche I -andschafL seaner
Eeimat .  Aber das i , lasser  der  F lüsse war sehr
re ißend,  und wenn man überserzen wol l re,
dann war das mi t  den Yaklederbooren nur  n i t
d .  c r ! o m  a q  " ö o  ' , h  '  , o  s c h v r i e r i o  o - n  r 9 .
Of t  genuq geschah e in Unglück,  und Mensch
und Vieh kanen uns Leben. Der gläubige Mann
schwor angeslchts d ieser  Lage,  d ie Si tuat i .n
des Volkes zu ver .bessern und über den qröß-
t e n  S '  " o r  b e r  -  ,  d .
Ket tenbrücke zu bauen.  -  Diesaber i . , 'ar  danals
af fes andere a ls  le icht ,  und nan ! !aucn!e,
sehr  v ie le Ui t te l :  E isen,  Ste ine und Hotz,
und gelernte Arbei ter .  Thang-srongrgyar-po
sannel te v ieLe Leute g le ichen Wi l lens un
sich.  Besonders tücht ig  hal fen ih .n s ieben
schwestern.  Un Spenden zu bekonnen,  führ ten
sie l ieder  und Tänze äuf .  So sanrnet ten s ie
v ie l  Mater ia l ,  und d ie Brücke konnte gebaut
nerden.  Man nannte d ie Schwestern spärer
"Die Feen".  Das Dorf  in  Kre is  Sne-gdonq,  aus
den sie karnen, heißt noch heute spun-bdun,
a lso "Dorf  der  s ieben Schresrern, ' .  Man häl r
s ie für  d ie ersten Schauspie ler  des r ibel i -
schen Tanzdr:amas,  der  t ibet ischen oper.  Und
Thang-stong-rgyal-po \.rird als der Sranrnva-
ter  der  t ibet ischen Oper angesehen.

Aber d ies is t  nur  e ine teqende.  Dennach hät-
te es d ie t ibet ische Oper schon vor  5-600- d \ . e . l  

o . g e o - r  .  I  d _ r  k t  .  h < e  _ E  i  s  - s  e  , e r
so,  däl j  s ich d ie t ibet ische Oper erst  zu An-
fanq der  Qinq-Dynast ie,  genauer:  zur  Zei r
d e s  5 .  D a t a i  L a n a  ( 1 6 1 8 - 1 6 8 2 )  a u f  d a s  h e u r i -
ge AusidaU entwickel t  hat .  Darauf  e is t  e in
W a - d g e 1  1 d . ,  ' o L  ,  i m  p o  d t o - D a ] - L

D : e  A 1 r ;  9 e  d e r  O o - r  a D A -  s . o r r l ö . 1  g ö w  .  o  r s
d e f  7 e i .  ,  d - e  o  -  r e S e n d ^  a -  , r  1 ,  u r o  I  "  S .
stong-rqyal -po kann a ls  ihr  Begründer be-
/ -  , h n ö  w e - d e - .  ö  F D .  r K r  o - -  r n l ü . c <  . . g
war dann unter  den 5.  Dala i  Lama. Ihre be-
sondere Art und ihr Inhalr fußen auf dem Le-
ben des Volkes und der Religion, Sowoht wom
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Textbuch, als auch von den TanzbelTegungen,
Gesdngsweiser ,  der  [ , !as\en und der  K]e ioJnq
ä u s  g e s e h e n ,  b d s  e  L  d i e  r i o e r i s c h F  o p e r  d L F
der t ibet ischen Volkskunst ;  nänl ich den L ie-
der:n unal Tänzen solrie der besonderen Kunst
e i  e s  s p r e c h g e s d . q ö s .  c s  h e r d e n  r e l i q i ö s -
zeremonienr  Trauerfe iern,  Volksnärchen und
die Erzählungen der buddhistischen klassl-
schen Bücher verwendet und dienen als Stoff
d ieser  Opern.

"Vqro-ba-bzang-no "  ,  e iqent l ich e in s ingspie l
nit Tanz, vurde durch das cesangs- und Tanz-
ensemlrle der Provinz sichuan nach den ribe-
t ischen or ig inal  neu gesra l ter .  rch habe d ie
Übersetzunq des ! ibet ischen or iq inalsrückes
besorgt und den Ensenble zur Verfügung ge-
ste l l t .  Wie mir  das Ensemble in  e iner0 Br ief
n i tgete i l t  hat ,  wurale es mi t  d iesem Stück
berelts zu einer: Aufführunq nach tronqkong
eingeladen.  Es is t  sehr  wahrschein l ich,  daß
es auch ins Ausland,  v ie l le icht  nach Europa,
\ o m r l e n  w r r d  u n d  s i F  r o .  d i e  c F  e g e i h F i l  r d -
ben werden, es im or.iginaL zu sehen unat zu

hhal t  d ieses stückes is t  d ie r iebe zwischen
Multer und Sohn. Der Kanpf zwischen cerech-
tigkeit u]]d Ungerechtigkeit wird dargestelLr,
Im Allgemeinen geht es rJ! Llebe und t4ensch-
lichkeit und das große Mitleid, Hauptthena
vie ler  t ibet ischer  Opern.

.:ihnliche rhemen behändeln die opern ,,Gzugs-

l y i - n / i - m a " , r o  ! ' . h o s - r c  ä r - i o - - o z a n 9 ! ' ,  d e -
ren Hauptthena die Liebe ist. Liebe zwischen
Gott und Mensch oder. Einsiedler unal MensctEn
aus der  nornalen wel t .

Urspiünglich wurden diese opern aIIe von
al t ind ischen stücken beeinf lußt .  Die beiden
obengenannten Opern ähne1n sehr den attin-
d ischen Slück "sakungtara" .

Diese Stücke haben Legenden zum Inhalt. Dar-
über h inaus g ibt  es Opern mi t  h is tor ischer
Vorrage,  d ie s ich mi t  Persönl ichkei ten be-
fassen,  d ie wirk l ich gelebt  haben.  Die be-
kannteste d ieser  Oper.n is t ' rA lca-rqya-bzav"
(Pr inzessin l tenchenq),  Diese oper har  d ie
Geschichte der  verhei ratung der  pr inzessin

Wencheng der I'ang-Dynastie mit den König
sron -btsan-sgam-po von Tibet  (danats,  a lso
Mitte des 7. Jahrhunderts, Tulro qenannt) zr!-n
Inhalt. Diese Eheschließung vurde außer in
d ' e s e  O p e r  

"  
v l e l e n  - i e o e r n ,  c e s c , i c  t e n ,

WandqeDälden und ln der Bildhauerei behan-
del t ,  Jeder kennt  s ie.

l s  o i b t  n o . h  c :  e  d , o -  -  A r !  d e r  O p - r ,  d : e
Geschichten der  k lass ischen Bücher des Bud-

d h i s m u s  /  i  , n h o - t t  n ö b e r  .  i '  e  s o l c h -  o p - L
is t  "Dr i -ned-kun-1dan "  ,  d ie d i rekt  den bud-
dhistischen I-ehren, und zwar den Kapiiel
"Buddha saqte:  Die ceschichte des Pr inzen
sudana",  entstamt.  Hier  wi ra l  durch d ie Form
der oper die Lehre des Buddhisnus verbreitet.
Da d iese ceschichte sehr  dranat isch is t  und
sich besonders qut  für  e ine Auf führunq e ig-
net ,  is t  s ie bein Publ ikun besonders bel iebt .

Außerster  Bel iebthei t  er f reuen s ich aber d ie
opern, uelche in die cruppe ,'Gesetlschafr

und n'enschliche cefühLe" einzureihen wären.
D i e  o p e r ,  d j e  i r n e r h a l b  o i e s e r  C r u p p a  o e a
nachhaltigsten EinfLuß hatte und bis heure
r ief  beeindnlckt ,  is t  "ALca-snang- sa, ,  .  A lso:
das r,lädchen Snang-sa. Sie spielt rn heutlgen
Rsyal-r:tse (Giangtse) , Ein Beamter aus den
Bergen hat sich in ein Bürgemädchen ver-
l iebt  und s ie ent fühi : t ,  urn s ie hei raten zu
\ ö r i e n .  E i r -  C e s c h i c h r e  \ o r  v e r f o t g u r q  - , d
T o d ,  d i e  d i e  d d . ]  q e n  z u s L ; n d e  s e h r  , p . L i -
stisch lriderspiegelt. Unal obwohf die oper
schon etwa 2oO Jahre att ist, 'erden noch
heute dle Zuschauer durch sie sehr berührt.
Und nicht nur die zuschauer, soqar die s.iau-
spie ler  wein€n a label .  rm Tbeater :  is t  lange
Zei t  nur  Weinen und seufzen zu horer .

Im Somer 1979 beqle i tete ich den f rüheren
deutschen Botschafrer Wickerr nit Fr:au und
Sohn nach Tibet, wo wir. auch eine Auffüh-
rung dieser oper durch tibetische opernen-
senlrLe sahen, Auch die deutschen cäste !ra-
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c + i . ! e s  e " l d . b l

lu t ionären Geist  atnete.

Ich habe ihn danals darauf geantwortet, daß
dies s icher  so sei? und daß d ie oper  ent-
\ - - t _  . , ; -  r i a  u a r i c . h ö l  r . , _ 1 .  a l a s  v o l k
u r  E e . d r "  \ r e n .  E s  k ö n n t e  t o r s ä - h L ' c h  g e e j g -
net sein, die zuschauer zu..n Nachdenken und
z u r  a . t l - h n u n g  g e g e n  d i e s e  m r ß l i c h e  L a g e  z u
brinsen. Das kann man an den qroßen Enotionen
der zuschauer.  an thren r4 i t le id für  d ie Ak-

o .  ! ö .  . ö a  - L j r  o n d e .  e  I

a b ö r  i s c  d . L a r ö s  S t . ^ k  i n  d e . L  o e l i g - o n  v e r -
L 1 r . l l . | | ^ ' . c r ^ , Ö . o e s , , L e i -

densmeeres"  dar .  Man muß zurückkehren,  zu-
. r L c k  / u  d e n  U f e r n ,  m a n  a L ß  B u d d I  s .  

" e r d e  ' .
un das i rd ische Leid zu überwinden.  In d ieser
Hins icht  nar  es anderersei ts  e in s tück,  das
d i .  . .  r s c h a f  i n  I  i b .  - i . h t  

S - r ä h r d e c e ,
sondern in Ltlrereinstinmunq rnit den Lanaisnus

Herr  sch"  f t
in  T ibet  b i ldete,  Darrm haben d ie Herrscher

setzt und sie wurden sowohl in Peking als
a . c '  i  '  L \ o s a  l e  z n e i m a l  a u f g e L e g t .  N e J  i c L
wurden sie weiter ins Enql ische überserzt
und liegen nun bei meinen verehrten Freund
Prof.  Steinkel lner inr Inst i tul  für Tibetolo-
qie und Buddhi snruskunde . rch hoffe sehr, daß
c  6  . r - h  D y , a , - r  r  f i i ,  T i b e - o t o -

9 ' .  o e '  . " v Ä r s i l a t  W i e n  h e r d u s g e q e b e  '  w e r -

Nun etwas zum Tanz in der tibelischen Oper:

D'p la ' rzoanegungea o."  L ibet ischen Ooö" ent-

s tannüen den t ibet ischen volkstänzen,  s ind '
aber  wei terent l t ickel t  und ver fe iner t  worden.
Das qrundLegende Tanzvokabular stinrnl aber
mi t  dem ales Volkstanzes überein.  Die Bet /e-
qunqen passen sich der Gesangsweise und dem
Text an und halten Schr.itt mit der Entwick-
lung der Opernhandlung. In Grunde entstam-
nen s ie dem tägl ichen Leben,  s ind aber
künst ler isch überhöht ,  S ie drücken das as-
;c  hcr-  cch6 c,öfühl  ,  d .n .  r  F i -y  Hdrr  o i . ,

die cesundheit und Kraft aler üenschen des
Hochlandes aus.  ZugLeich kann nan durch Be-
r ö q l a g ö ' , w i a  d e s  G r ü ß e n s  ü r d  A ü e t e n s , s o , -

r  i a r  L e n e r k e n .

M a ' r  k a n n  d i e s e  B e t r ö g u , q 6 1  i n  ' e c h s  K " l e o o -

r ien e inte i len:

d ieses Slück geduldet  und es rurde uns b is
heute über l ie fer t .  Wir .  können daraus d ie
s Euat ion des ddmar io .1 sogdr Mo-
mente des Klassenkanpfes erkennen.

Bezüqlich des Inhaltes der Stücke kann nan
zusanronrasserd .dgen,  dol  es v.Le* Karego-

Opern, die l,egenden ztll) hhalt haben,
o p e  n  m i r  h i . l o r j s c h e r  H  r ' - r 9 r u n c l ,

. r - a  ö r  - ,  c  . ö i  ?  |  . -  i s c h e n

Büchern des Buddhismus und
Gesel lschaf tsstücke (d.h.  Gesel lschaf t  und
n e n s c h l i c h e  c e f ü h 1 e ) .

Über l ie fer t  s ind uns 14 stücke,  t tovon I '  d ie

"großen opern" ,  häuf ig aufqeführ t  erden.
Diese Opern habe ich ins chinesische über-

|  ,  .do _c lä- :  Bäuagur qer  vo
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s c h n a l  I  ,  ä  r - r  a b  u n d  z L  v o a  s p r - n g ö -  b e -
s le i te t .  Jeder der  schauspie ler  nußte zu
Beginn des Stückes auf  d iese Weise e innal
den Platz un&relsen, un sich dem pubtit{m

vorzustet len,  Dies is t  zuqle ich d ie qe-
wöhnl iche Fonn der  Tanzschr i t te .

2.  Phye-gl ing:  jer re iLs halbe Drehungen nach
. r e c n . :  d  r d - h  L r n k c .  V o r v ; r r s b . r { - o  . g
' n  Z ' c k z a , \ .  D  Y c \  o i a q e  B e w e o - n g  \ i r d
ausgedrückrr  daß der  Schauspie ler  zu Fuß
genc.

r .  o l y o g - d p a , :  B e g r : f  , r q - o e r p g . n g  m j L  o - n
Händen.

4.  Gar-che:  Drehungen im vol1en Kreis  und
vor!,/ärtsbetreqrjng. Dies bedeutec terce
R e i - - e n  L n .  i b - r y i n o 6 i  \ o n  S c 5  r n - i , r  - r -
ten zL1 wasser,  Land und Berq,

5.  Dal-gtong:  Langsane Schr i t te ,  ohne hstrF
mentalbegle i tung.  S]-nbol is ierr  pausen.

6.  Spor-chen:  Drehungen in großen Kreis  n i r
wechselweise in  6oo-Winkel  zu Boden bzr .
in  d ie Höhe gestreckter  Amen un e inen
Kreis-l4ittelpunkt. Dies drückt Kanpfgei-st
und - fähigkei t  aus.

N e b e n  d i e , e n , , a - h s  G y J  o b a l e g u n g e n  g r b  ö s

noch inprovis ier te Tanzbe\requnqen I  d ie d ie
R F . F I  n  : h c ,  q . h r a i  r . n  . ^  / ^ .

aber dennoch von den zuschauern sofort. ver-
standen werden - lrie Auf- und Nieder-Ber.re-
gungen, r'relche das Fahren auf den Yakleder-
b o o r e - . - . s  n b i l d l i c l - n ,  o d F r - , ü  r 6  n o e  B e _
wequnqen,  d ie beim Ti .aqen auf  Sänf ten ent-
s tehen.  Die Bevegungen der  Tänze s ind vol l
rhythnlischen cefüh]s und harmonieren idt den
Schlaginstnrmenten, vor allen TroanLel und
B e c k e n .  B l  a s :  s t r u n e n L F
l ig iösen Stücken vor ,  und Sai teninstrunrente
gibt es erst im zuge der heutigen Entwick-
lungen.

\un e lwäs /Lr  vusik ,  h,ozu ich e lwas -  n-
schränkend erklären muß. Wenn man aus den
Fernen Osten nach Wien,  in  d ie Stadt  der
Musik kommt ünd über lvlusik reden soLl, dann
i s t  n a l  s  c h  b e w u ß 1 ,  d ä ß  m a n  e r w a s  i . l t ,  d a s
die e igenen Kräfhe i jberste igen muß, und ich
b i n  d ä  u n  d u c h  . r i c l  L  t r e n i g  b e u r - - h : g t .  A b a r
d ä s  h e m a  w - " d e  . l . i r  n u . 1  6 i n n a l  g e s t e r ' 1 ,  - n o
ich nuß mich zwingen,  etwas dazu zu saqen.
Ich korlne nir dabei vor, als wenn ich zu
Engländern über Shakespeare odex zu Fran-
zosen über Batzac sprechen sol l re.  , ,Es is t
mühsan und nacht  n icht  bel iebt" .

n i 6  M  c i r  / r a y  - - 1 a r -  c .  l 4 r  o .  ö -  a n r s L o . r r .

zl re i fe ls f re i  derß Volks l iedschaf fen.  Ein chi -
nesicher  Konponist r  Luo Nianyi ,  der  in  En-
s - n b l e  o - r  - i o e r i q . h e n  a u r o n o r e n  D e g  o n

s  <  o a .  v o  t s m u s r k  d e s  c F b l - t - s  s a s r r / d  b F -
. r ö c a  q ö h -  - - , , r ö  k q n n  c h

_  . - - -  . L . . o h l  i c h  d  e
Volks l ieder  von nehreren cebieten Tibets
4ac.a-e l .  - -  , -  V_ 11.e_ iedsanr,a lun-

-  Ien L mir
d ie Kenntn is  über  das voLksl iedschaf fen
früherer  zei ten.  Dennoch b in ich s icher ,
daß es s ich bei  der  Musik der  t ibet ischen

, r . a . . . c r i n . , _ t , c t j ö . r ö r d r e i ö

a /  |  i F j c . f - c  - o - 7 i ö \ '  - o  l - ä . , i 6 f  - .  D e s l  o  b
,  -  r ö  i  .  r - , - r  6 i  i  ö c  i . h ö r  F i e  i b e t i -

M a .  / 1 r .  r i 6  i r  - , 6 -  . 1 r ö - - - - - .  e i n l e i t e n :

c lu  und Gzhas.

_ - , r 5 o  i ß  - - . '  . r ä _ ö r  i n  d i e
vänner:n -nd

u  
j 4  

i r  o ö . .

l ieder  e inre i len.  I rn cebiet  von Ando rer-
s  " L . y  "  o e z e  r , r l - r .  D i e s e  V o  < s -

L i o d a r  \ i p r d e n  . r d  1 r  h r  v o n  ,

i s r  . b e n  d  e  B - t o n - n g  d e s  c e s " n g e s ,  "  i t  e i -
.h und m-Lt

l ä a o q - 7 o 9 F n ö  T ö r e  ,  o
es sich tm humorvolle lieder handelt unal

i - r a .  . . - ,  .  r , 1 r - . L a '  i s t .  D e r

Die L ieder  "Gzhas" s ind Tanzl ieder ,  Tanz
u ' ) d  c 6 c ä 1 9  s i r d  l  - .  -  , e  - r n n e j r .  f s  r _ r d

" " . 1  e i n e m  , e -
sangste i l  wieder  qetanzt  und umgekehrt .  E ine
laute,  f röhl iche Singst inme harroonier t  n i t
t  aschen/  wei tausholenden Tanzschr i t ten.  Da]m
q i  o L  - s  , i e d e r :  d e . L  i  .  a b g e s e l  z L F  a  ' g s d a e
P d s s a g e n .  D ' -  I  e o e L  v - r n i L L  .  e i n  s r a r k e e
Geführ von Rhyllmus und Rein.

Das in cebiet  von lhasa verbre i tete ' ts tod-

gzhas" is t  e in munteres,  gefühlvol tes L ied,
d . s  s . L - h  d , " c h  n e : s r e r h a  - F  w i e d e r g a b e  . , - i -
r ö - . r a 4  k  o r r q  F .  F y a i d - - q c ö  - n  B e o b a c h - u n _
gen des tägl ichen Lebens auszeichnet ,  Dles
w i . d  u n t e r s l r i c , e r  d u r - h  e i n e l  , . r - n ,  f e i n -

Das in der Umgebung des südllchen Teils ales
Berges,  das heißt  südl ich von Lhasa,  ver-
bre i tete "spor-gzhas" ls t  e ine Ar t  Kol lekt iv-
gesanq und - !anz des ganzen Dorfes,  Man b i l -
d e  e i ' e n  K r e r s  u n d  d r e l  t  s i . h ,  L a r o  i n  H a n d ,
nit. starken Fußtranpeln nach links und reclts
in K:reis, bewegt sich auch nach innen und
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außen, und dann ändert  s ich wieder die For-
rnat lon der Tänzer.  Es sind nreist  sehr fröh-
I  i  ö  - l - ,  i i -  c - a " l , a  o r  \ _ a  u n d  d a s

bunte leben in Dorf ausdrücken.

I  a r n F r  d r ' h

- ö .  s i , r r  -  e  s E . L ü t e
-  .echseln s ich

\ J o c h  e t w a -  z u r  A  o ä  o e  '  i o e t  L s c h e n  O p e r :

.a ,  )or  i  oder
'  . r  c ler  AUI cäkr

A "  , / e . L e m o n i e ,  d j e  ä b e !  6 r  6 r
r .  ia  ._,  her  inmer

!  - r d e .  F i n i -
'  ' - '  -  r r7p-ogva-xrö

i rerden aufgeführ t ,  u ,n das Publ ikun zu unter-
h d  1 . 1  . n d  ä  d  6  l o m ö  d e  A r ' f  h r u n g  v o r -

!  . _ r  - ^ "  D a s  i s l  o e r

n ode.L soqor zual  lage oäJ6

Der dr i t te  Tei l  wi rd "Bkra-shis"  bezeichnet
. d  s  e i  e  - I  . 1 ,  - n s . h z . r . m o n

. I  - - r  , . a r  - a . . i , - . - r L .  D d o e i
, F ,  / l p n  : , r  h  L i a r : l E r  ö i n i . p

.  . .  .  - .  n g e n o r n n e r '

r -  ^ "  d  n  A . r I -
r r ö ' } ö '

Heute irerden die l.lasken nicht nehr verwen-

.  r r i - / ö ,  c i  - -  q e  l t e  h ä r  m o n

s a , h r n
t -  - .  .  e I e  T i b e -

.  - .  p r o r e s s r  o -
neLten und Arateur-Ensenbles der  t iber i -

loSo "-Lc len in  Lhäcä und 198- r ' r  \ , ' lcä / -  ,dng
l ^  I I  r q i Ä d r  i .  a c  - T .  r \  d ' ^ T ö  ö ^ - , - . - - -

o '  ! a l t u n o ö n  o  r r - n g e f L h r r ,  - Z i q  O p e r n e n -
senbles nahmen daran te i l .  Das waren e in-
z . a a , L  g e  E r e l o r  i s s e  r n d  s r o  , r a g e r  o d z r
b e i ,  d i e  L r ä o r L ; o , e l L e  c i b e l i s . h e  o p e r  z u

Gustav Meng, Wien

CHINESISCHE HEILKRAUTER.
13. TEIL

ELEPHANTOBUS SCABER L ,

B o L ä - i k :  - s  - s L  e i  '  - e l  r , , h  1 9 e s ,  9 e ' . J .  l e -
wachsenes Kral r t r  jo  6o cü hoch,

" e  ß ,  . .  n  ,  r ä  h  o e h - - r  . .
5 tenge. l ;  har t ,  rauhr  weniq verzveigt
a ? ä L l e r j  \ e  k e l  r - I " n z e L r ' ö . l ß - 9 ,  ! r u n d -

s t ä n d i g , 5 - 1 5  c n  l a n g ,  2  4 , 5
r o  b r e r c ,  B L " L c r  ' n d  r . c  a '  o b g F -

s ; a c .  D  e  l l e  , e  " n  s j : - r  q e - s L ;  l -
iqen B}ät ter  haben 5-15 mn
lanqe St ieIe.

Bfütet tsLand:  kÖrbchenfömig,  meistens n i t
4 Röhrenblunen
R ö h , .  n b l  i . e n :  4 1 d p t . 9 ,  ? v e i g e -
schlecht ig,  helLv io let t ,  7-9
ror l  ran.J,  4-5 StauLgefäße.

,  _ . c h c k , " o r e r :  . ,  L e ' . .  i , d r 9 ,  I  " .  p e l l - .
' ,  t - (  m

Blütezej t :  von auqust  bas Dezenber
! ruchtzei t :  won Novenber b is  Februar

verwen. lete Tei le :  garzes ( raut  (n i t  v iurzeln)
stardor te:  Ihre Heinat  is t  in  den südl ichen

Provinzen chinas.  Verbr :e i te t  äuf
BergFiesen,  in  Mulden,  auf  Watd-
l ichtunqen und an Wegen.

cescbnack f r le j ) :  b iLter  (ku) ,  schar f  (x in)

Eisenschaf t  (x i ,Er) :  ka l t  (han)
Mer ldianzugehör iskeit ( Gui-j irls ) : LDrLse I
Mi lz-Pankreas,  Leber

Inhalxstof fe :  Ef i f r iedel  ino1.  LuFor,
St lgmastero l ,  Tr iacontan-1-oL,  Dotr iacontan-
1-o1,  potassiun chlor ide,  Lupeolacetate,
Deoxye I ephantöpin. I sodeoxye lephantopin ,
Luteol  in-7-g lucosi  de ( in  Blüten)
wirküngen :  BIutküh]end,  h i tzever t re ibend.

" " s s - ,  L  e i b e .  d ,  e n t q i  L e n d ,  e n E .
zürdungshemend.

Anwendüngsbereiche;  Nasenbtutungen,  celb-
sucht ,  Odene.  Phlegn'one,  Beulen,  Harnweg-
infek i r ionen,  Insektenbiß,  Tonsi l . l i t is  ( r ,4an-
deLentzündung),  Bronchi t is ,  Pneunronie,  Mlmd-

Dasjerung,  Abkochung mi t  15 -  25 g t rockenen
Kraut  oder  50 -  1oo g f r ischem Kraut .  Aus
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entsprechender Menge preßt  nan den Saf t  äus
Lrnd t r inkt  ihngle ich.  Für  äußere An\rendunq
zerhackt  nän das Kraut .
l .  qeqen Nasenbluten n inrnr t  nan q le iche Menqen

Kraut und Sch\,reinsleber - einen sud her-
ste l len,  in  kurzen zei t in terval len (3 -

4 ma1) zu s ich nehnen.
2.  gegen Gelbsucht  üdt  überwiegenden yang-

st t r rptonen ste l l t  nan mi t  2oo -  3oo g
fr ischen Elephantopus und etwas Fle isch
eine Suppe her  und lßt  das Ganze.  4-  5
T a g e , t ä g l i c h  1 n a ] .

r .  g e g c r  B l . i h u n g :  e i n e  A b { o c h ü n g  a , s  l o o g
K r ä r L ;  ä J f g p t e i l t  d J l  2  x . t  . d g  - r i n k e n .

4.  gegen Anur ie:  Abkochung aus 25 -  50 g

5.  gegen Eärnweginfekt ionen :  Abkocbung aus
3oo g f r ischem Kraut ,  ca.  2oo g naqexen
s c n h e : n e  f  l e i  s c  ,  e t w d s  5 a - 2 ,  a L c g e L e j l L
auf  4 x  ä-Dr Tas t r inken (essen) .

15.  gegen Tonsi l l i t is .  E inen Aufguß aus 10 g
ELephanlopus in  ca.  3oo n l  s iedenden
Wasser e ine halbe Stunaie z iehen lassen.
Tägl ich e jnrnal .

7 .  g e g e i  B e u . L e n  L n d  P h l e g m o r  e :  A o l o c l  u  9
aus 35 I tu:aut oder entslrechender
Menge für  außere Anwend'rnq.  Bei  der
ä  f e r e ,  p ,  \ e n o . n 9  o l b l  0 a n  o ' l  - c n n a p r
o d e r  l r e b e l  o d e .  E s s i g  l n d  s c - z  a a l u .

8.  gegen Insekten-  und schlangenbiß:  E]nen
Umschlag aus zerhackten Kraut  n i t  e twas
S a L z .

9.  qegen Bronchi t is  und Pneunonie:  h jek-
t ionen aus Elephantopus täqL.  2-3 nal ,
j e  2  -  4  n 1  i . n .  P r o  M i L l i l i t e r  I n j e k -
t ionsf lüss iqkei t  3  g Elephantopus.  h
einen Ber icht  des Mediz in.  Inst i tu tes der
sunyatsen Uniwers i tät  in  Kanlon,  197o,
über d ie Therapie gegen Pneunonie,  Bron-
chi t is ,  Tnfekt ion der  ober .en Alemlrege
I  i t  E l e p h a n l  o p  . s -  |  |  j e { E  i o n e n  h d b e n  s  i e
bei  e inen Versuchmit  61 Pat ienten bei  der

Eäl f te  e ine Hei lung erre ichr  und haben
Kerne nennensvreiten Nebenvirkungen beob,

lo.gegen Mundgesch$üre hat  . t ie  ze i tschr i f r
"Weisheng j ianxun, '  der  prov inz cuanqxi
ber ichLet :  bei  22 Fä1]en d ie e inen Sud
aus 5og r rockenen Kr.au! ,  tägl ich 1 x,  zu
srcn genomn'en hatLen wurde e ine Eei tung
bei  18 Fäl len beobächtet .  Die le i tungs-
dauer beträqr  3.Taqe- rnnerhatb von 3
l tonaten kein Rezid iv  beobachter .

Pharmakodgnanik: Der Etephantopus scaner
hat  gegen verschiedene Bakter ien bakter io
stat ische Ef fekte z.  B:  s taphylokokken,
BaciL lus col i ,  Baci t lus pyocyaneus.  Baci t lus

Taxiz i tä t :  Bei  l25ofacher Einzetdosis  ats
bei Menschen v/urde Elephantopus bei Mäusen
in .1en Bauchraunr in jez lerr  und t rorzden hat
man kerne tox ischen Reakt ionen bzw. Todes_
fä l le  beobachtet .

TROLLIUS CHINENSIS BGE,  ( ] )

TROLLI  US AS]AI ICUg L .  (2 )

Botanik iDer Tro l l ius chinensis isr  e inmehr-
jähr iges ru.aut ,  haar los,  lo-7o cm ,
hochr  Dnverzveigt .

B.iätte-r: Die grundständigen Bfätter: h;rben
I-4 B1ät ter : .  fanggesr iet t ,  das
Blat t  is t  handförmig gelappr ,
3 , 4  -  6 , A  c n r  1 a n 9 ,  6 , 8  -  1 2 . 5  c m
bi :e i t ,  gesaqter  Blat t rand.  Die
stengetständiqen Btät ter  s ind
den qrundständigen 81ätern ähn-
l : . h ,  n u r  s r n d  r i e  k l e l n e r .

Elüte l rs tard:  e iDzelständig oder  2 -  3
B l ü  L e .  b l l d e n  F i n e , r ' ! u g . i o  o e .

B l L n e n k e l . n :  8 -  l 5  g - l o e  v c l < e h  . e  f ö , n r g e
K e t c h e ,  1 , 5  -  2 , 8  c n  I a i g ,
o , 7  -  1 , 6  c n  b r e i t

r . t ! : .+iJ . . ) ,+t . la i  3.2 t l)t!,/nit iij



B l n t e r i  v r e l e  B l  J l e n b l ä t t e r .  f a 6 L  g l e r - h -
lang wie d ie BlumenkeLche,  I inea-
l i s c h ,  v i e l e  ö , 5  -  1 1  c m  l a n g e
staubgefäße.

Frucht .  I  -  1 ,2 cn lange schl ießfruchr  n i t
gekrüm.nter  langer SPi tze '

B1ütezei  t i  Sonmer
Sarnnelzeit: während der. vollen Blütezeit irn

Som.ner
Verwendete ?e-ilei Die Blüten
veratbeitung: im Schatten trocknen
Stando-rte: konDen auf Berg!.,iesen der nörd-

I ichen Provinzen Chinas wor.
cesctnack f re. r / .  b i t ter  {ku)
Eigenschaf t  fx ing) :  kar t  (han)
M er id ianzugehör igkei  t  (6uj - j jng) :  noch un-

k lar
Inhaf tsstof fe:  enthäl !  A lkalo ide und Flavo-

noide
W i r k u n g e n :  H  i t z e  v e . r L r e i b e n d .  e n r q l t r e n o
Anwendungsbeteiche: t4andelenrzündung, Rachen-
raumentzündungen, akure Mittelohrentzündung,
akute Bindehaulentzündlrng, akute lyTlJhan-
g l E l  s
Dosteranq: Eine Abkochung aus 5-1o g Blüten
z,r r  äußeren AnwendJng enrsprechende Menge.
Zubereicung :  l .  9egen Mänd€lentzündung

s l e l l !  m d n  d u s  l o  g  T r o - l i n s ,
10 g collmelina connunis !.
e inen Aufguß herr  öf ters an
Tag Iangsan t l inken.

2, qeqen Mitterohrentzünalung .
Bindeha r rentzündung,  Ltn-
phangat is  n 'acht  man e inen
Sud aus 15 g Tro l l ins,  159
weiße Chrysanthenur indicun,
5 g Grycy!rh izanratensis .

Benerküngen:  Der TroI l i  s  as iat icus L.  schaut
den Tro l l ius chinensis ähnl ich.  Die Inat ika-
t ionen s ind aucl i  g te ich.  Die Connet ina
comnunis enthätt FlavoconmeLin.

PrpER KADSURA (cuolsy)  ogwi

a o t a r j k :  P r p e r  k a d s J . d  r s L  e j n e  K L e L L e r p  r n -
ze und hat einen angenehmen Geruch.

Stengel i  grau, r \ I ldf ich, knot ig,  Iängs-
verlaufende Rinne, besi tzt  auch
l iurzel  n an den Knolen

l- lät te.r :  wechsels!ändig, 5 -  8,5 cn IanS,
2 , 5  -  4 , )  c m  b r e i ! . ,  e i f ö . n i g -
g e s p r t z r ,  g ä n z r a n d i g . l a n g e r  s L r e l ,
weiß und f launis behaarr,  5 -  7
Bla!tnerven

Bfütenstand: 2 -  I  cn langeTravbet d 2,s
b i s  I  m ,  h ä n g e n d .

Al ü tei? I  e inge schlecht ig,  diözie, schi ld-
artiger Blurnenketch, 3 Sta\rbbt-ät-
ter mit  je 2 Staubbeutetnr t  Frucht-
blatt ,  oberständige Fruchtknoten,

4 1

Iruc, l t :  rundl iche Beeren, d 3 -  4 nn,rot.
Bfütezeit :  Uai -  , runi
Fruchtsxand I August - September:

Sannefzeit :  August -  Oktober
Verwendete ?ej le:  Stengel.
Verarbeitung: D.ie WurzeLn und Blätler ent-
fernen und den Stenget im ktaren Wasser 30
bis 60 Mintuen ein$,eichen und dann 16 - 24
Stunden in einen }Iasserdur:chlässigen Behä1-
ter ] iegen iassen Anschl ießend scheiben-
fömig schneiden und trocknen.
Stardo.rter Konrnen in tiefen rropischen bis
subLrooiscl  en träldern oder .<üsreng-bieten
südl icher Provinzen Chinas vor,
t 'escttndck (wei) :  schart  (xrn) .  or!Ler (ku)
Eigenschaft fxjng, j mininar warm (rdei-wen)
Meridianzugehöügkeit (G ui-j ins ) : He:f^z-,

Inhalxsstal fe :  enthäIt  fuLoxide, t -utoenone,
Futoqinol,  Futoandde, Beta-SitosteroL,
St igmaster:o1, Beta-Pinene, AIpha-Plnene,
Linonene, Sabinene, Camphene, Isoasarone.
Fr'jrkurgr. antirhellIratisch, neridianregulierend,
suirstrat-  und energierequLierend.
Anwendungsbere iche j Rheuratismus, celenk-

sclr,nerzen, Muskelkrärnpfe, verstauch,rngen,
l .sthn. bronchiaL is.  Husten.
Dosietung. \a -  25 g
zubereitung : Abkochung, Tinktur (Mazeration)

'AE';4iE
r.Rl i  z.Li i t : ;
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CHRONIK DER OSTERREICHISCH-CHINESISCHEN BEZIEHUNGEN

1 9 .  J u n i  1 9 8 3

Die er:ste Somneruniversität übei China in österreich(aber auch ganz Europa)
beginnt auf der Frauenalpe in der Steiermark und wird am 21. Junr nrr ernen
von steirischen Landeshauptmann Dr. Josef K.rainer auf Schloß obernurau ge_
gebenen Enpfang er:öffnet. Im Rahnen der zlreiten Session, die in Wien srart_
f indet,  r ierden die TeiLnehner auch von Wissenschaftsrr inisrer Dr,  Hernz Fischer

Das ?roqranm, relches Studenten aus den USA und verschiedenen europäischen
Ländern von einer: Konbination europäischer, chinesischer: und anerikanischer
Professoren geboten wird, f indet ebenso Anklanq wie die yöqt ichkeit ,  in der
Freizei t  an Ausf lügen, Exklrrsionen Llnd fotklor istrschen Veranstalrunoen teiL_

Die veranstaltenden Institutionen, Neu york State University unat Ludwig
Boltznann Institut für China- und südostasienforschung. komrcn überein, das
Progranr.n auch im darauffolgenden Jahr anzubieten.

6 .  J u l i  1 9 e 3

Die chinesische Nachrichrenagentur Xinhua berichtet über aiie Begrüncrung
von Schreste{schaftsbeziehungen zwischen I,inz und Chengdu:

chengatu, Llnz establ lsh t ies of f r len!,sh1p

vlenna, Ji . l l ,y 6 (xlnhua) --  t les of f r lendshlp
bet '*een chengdu, capltaL of chlnörs southviestel 'n
provlnce slchuan, and Llnz, an ihdustr '1aL cj . ty_of
austr la on the danube n1ver,  was establ, lshed today.

L1hZ, 185 kl l ,ometors west of v lenna, is the thlrd

addressLng a ceremohy ln Llnz ther6 t i ,e protocol
o n  t r e  l a t t e a  r a s  s i g n e d ,  n a y o r  o f  L i , r 7  n ; L L i n J e r
s a l d  t h c  t $ o  c l t l e s  3 r e  t h o u s a n o s  o f  \ i L o n e t e r s
apart ,  but they should keep frequent contacts and
exchange experLence as weLL as informatloh on the
basls of equal l ty and f iutuaL bonof l t .

.  n e  s a l d  t h e  p : o p L e  o f  L l n z  f o L L o w  v j i l h  l r e d trnl9rgst. the Drogress racle bt the pictJresque cnengdu
clt ,  Lh the roo9r ' l l lat j ,oh d6velopment and hope
c o o p e r a t l o n  b e t r e e n  t h e  t r o  c i t i e . j  r l L L  p r o o u c .
r e s u L t s ,

in l f is spsech, naycn of cheiqdu hu :raczhao sa1i,
the s1lning cf  the pnotccol oarked the bJtLdlng of a
b!. id3€ for f r j .anclLy contacts bet\yeen the peopLes
of the tYro coL.rntr les-

he sald th9 exchanJe and cooperat ion bet,{eei , l
the two fr . londLy 01t1es w1l, t ,  promot:  the joint  deveLopment
o f  t * o  c i t L e s  1 n  t h s  f j e L d s  o f  e c o . l o : n y ,  s c i e l c e ,
technoLoltyr cLrLtur6 and arts.

th-.  deLegat ioh of chengctu arr ived in Linz on
jüLy ,  and 1s scheduled to Leave the coL.rntr 'v onj u L y  1 2 .
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24.  Auqust  198 3

Eine vom Präsidenten des öste. re ich ischen Verfassungsger ichtshofes ,  Univ.
Prof .  Dr .  ErFin Mel ichar ,  gete i tete und von Univ.Doz.  Dr .  cerd Kamrnska
fachLich betreute cruppe von hochrangigen ösrerre ich ischen.rur is ten f l iegt
im Rahnen e iner  von der  öcCF veranstaLteten Fachreise nach china und ha!
dorr  in  Peklng,  aber  auch in den chinesischen provinzen,  ceteqent ,eaL zu
einem reqen cedankenaustausch (s iehe auch den von Dr. .  Kamrnsk;  ver fat j ten
Art ike l  im Haupt te i l  d ieser :  Numer)  mir  ch inesischen Jur is ten aus dem Be_
reich der  l -egis tat ive,  der  Forschung und der  Rechtsanwafrsvere inrqunq.

Ein von österre ich ischen Botschaf ter  Dr .  l ro l fgang r . io t te gegebener Empfang
führ t  d ie österre ich ischen Jur is ten,  an Ende ihres .cufenthal tes in  pekingf
in  österre ich ischer  Atnosphäre,  nochnats n i r  den jur isr lschen Gesprächs
partnern in  der  chinesischen r {auprsradt

In Eonqkong err0ögl icht der österreichische ceneralkonsut Edüard Adler
inleressante abscht ießende Diskussionen nr i t  Verrretern der Chinese unr_
versi ty of Eongkonq,

27. August 1983

xlnhua berichtet üirer die Tournee des Vetatener Doppetse:retts:

ausrrlan xdusicials tr)reroiere in beiji!8

b 6 1 j 1 n g ,  a J g  / s t  2  ( x i  , h J d )  - -  t h e  v e L o e i

3:;i::.;:";:;-.:,..1;i.'l: j j.{l!l:""1i:: ;;:,'i
i : j3 i :" ' ; " : j " i i ; : "" : l " i [ :  ,*"  1,  0 Jr t ' ;  peopLe,s

_  
d r e s < - t o - i n  r c t l c i a l  c o r L J . e s ,  1 2  s r i g e ,  j

i;iif ;;i.ii:,rliri:, "i:,iiiii:ril:: ii:!:ii;"*'"'r 3nm appL ause.

ounl!; . .rr"t"tun. 
aLso perforneo fcLk meLodles ind

"*X3!tii il"*[!"li:{li::!,8";",*äB""ustr1an cl*es

- - , t h e _ c o n c e r t , v a s  c L i T a x e o  b y  t h e  L a s t  t n r o e

öi."i-':T",:3$, ;#T:::':,äi;!ll"-oJs 
ariirlan',,sicisns

n d n d s  r h ) t h n l c a l , L y ,  t h s  o e i j i ; q  - j : l c  L o , / e n s
; i : j r i : " : i : : , . .  : rcore r r  t -her i  favor i te  " tÄe

.  1r neturn fcn the enthuslasT olt .e .us1: irns 
""0ää-t iö 'Jä" i , i i i  ; i t l ' :  B; i i : ! : . i " rn 

"0n".i i ]? ! . : : i f  
r3d jJqt  L6arreo rpcr  ar r iva l  i ; -oÄr j i " r j  

- " ' "

^^^.r!1" f?nl l  vice-chalnman 3f lhe crl lnese nuslclansl

iiii'ili ii!it:l'l::i"i;"i."H:i!li:"i;33":"i; :r r o m  t h e  t r r 9 e  l u s t l " l l n  c o r i p o s e r s .

. .  
! t h e  c o n c e r t  t o n i t h t  e h a b L e s  L r s! ' ar ,-ne -d.:rers ,re, rneLr t".rr""+i";":"3,.,.i;!,

" r J s l :  , o f ,  t n e  p e o p L e ,  "  j a j . d  l r a o ,  d L s o  h o l o r d r yp n g s l d e r t  o f  t h e  c e n l r a l ,  t r L : s l c  ö O n S e r v a i ) r y .

^ ^ - t h e , a J : t n t a n  " u s l c i a n s  \ y l L L  9 1 r ' e  t r o  T o r e
: ; : " i : ; " . n : : . o " t j t " t  

ä n d  t h e n  p e i f o n  i ' l  r l r a n
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17. oktober 1983

Ein bis 20. Oktober anberaumter Weltkongreß für: wissenschaftliche Akupunktur,
den die österreichische cesettschaft für Akupunktur Llnd Auricutotnerapre, dieInternat ionale Gesel lschaft  zu Erforschung der crenzgebiete der t4ecl iz in und
das ludr,r'iq Boltzoann hsttut für Akupunkrur: qeneins;n veransralLe!, Desrnnr

Unter den aus 20 r-ändern konr,nenden 5oo Teitnehnern befinden sich auch 6 hoch_
rangige Speziafisten aus der VR China, darunter auch der präsiatent cler Chine_srschen cesel lschaft  für Akupunkrur,  prof.  Wang xuetai .

28.  August  1983

Eine vom ehemal iqen stv .  uNo-Generalsekietä{  Tanq Minqzhao gele i tete Dele
qation der association for the hternational understanding of China, lteLcher
auch d ie s tv .  Generalsekretär in Frau Wang Wuran angehört ,  t r i f f t  auf  Ein la-
dung des Austrian comdtte for the Inter:naLional understanding of china zu
einen zueiwöchigen Aufenthal t  in  Osterre ich e in.
Die hohen Gäste verden unter  anderen von Bundeskanzler  Dr .  Sinowatz,  Wissen-
schaf tsminis ter  Dr .  F ischer ,  Bundesparte iobnann Dr,  l4ock,  Präsldent  Dr .
l 4 e  _ c ' a !  z u  I ä n g e ! e n  G e s p r ä c r e n  e n p f a r g e n ,
Die DeLegat ion besucht  außer Wien d ie Bundesländer Niederösrerre ich,  Ober-
österre ich,  Salzburg,  Ste iermark und BurgenLand,  Der:  ch inesische Botschaf ter
wang shu gibt anläßlich des Besuches der DeLegation einen Er,rpfang, an den
viefe Persönf ichkei ten des ösrerre ich ischen KutrurLebens re i lnehEr.

d4Ä jlzirlx beb1lleil:e ue,,L!z eon KalnitulrLl unta1"\'Ledeh
,  VAN öSTERRE' ICHERN I /N '  CHlNESEN"

zu! VotLzugÄWQ,i,6 von S. b90,- l^ta.tl: S. 920'-l

und dQl Aoebzn eiÄch"Letxene ß.Llibawl. von GetLd Karnltl'^lLL

"CH'INA CEMALT' CI1INESISCHE ZEITGESCH'ICHTE
IN 61T'ERN FRIEORICH SCHIFFS'

zurn Vot zug'ptrLi^ von S. 285,- lÄ/,4-t1: s, 315,-l

aL6 ll)un^eh rn,U penÄiinl'Lche,L w Afiung
C,a.L AutotLzn

BESIELIUI/GEN AN: öGCF, 1080 9IEN, (dICKENBURGGASSE 4, Tel'edon: 43 91 93 x
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S\AAROVSKI
U nternehmensgruppe

Drei Ind ustrieunternehmen
Viele Produktionssparten
Alles Qualitätserzeugnisse

S1AAROVSK

Ine

D.  Swarovsk i  &  Co. ,
A-6112 Wat tens  -T i ro l
Pos t fach  15

Schmucksteine und
_ v s l E r  I  d u 5  u r d s
lmitationsperlen
Echte und synthetische
Schrnucksteine
Strass-Lusterbehang
Besatzanikel mit Glas-
scnmucKsternen

)Swaref Iex(-Ref lektoren
für Leitpfosten, Leit-
schienen und Markierun-
9en
Ref lektierende Gürtel und
Armbänder für Personen
schutz
Wildwarnreflektoren
Geschenk-, Souvenir-
und Werbeartikel aus
Hochbleikristall
Technische Glasartikel

Swarovski Optik K.G.

l i \  A .6060 Ha l l  In  T i ro l

HABICHT-Feidstecher
HABICHT Zielfernrohre
HABICHT Ausziehfern-
rohre
ACFAL Bril lengläser
Optische Spezialgeräte

Tyro l i t  Sch  te i f  m i t te twerke
Swarovski K.G.
A-6130 Schwaz -T i ro l

Schleifwerkzeuge in
Korund und
Siliciumkarbid

Schleifwerkzeuge in
Diamant  und CBN
Elastic Schleifwerkzeuge



Neue China-Reisen
der öccr

Dank der guten Beziehungen, welche die österreichisch-chinesi-
sche Gesellschaft mit dem Staatlichen Chinesischen Reisebüro
seit vielen fahren unterhält, wurde für 1 984 die Ankündigung von
aufregenden Reisen in Gebiete möglich, welche bis dahin dem
Toudsmus nicht erschlossen waren - zum Wasserfest der Dai im
subtropischen Xishuangbann a, zu den malerischen Wasserfällen
und ethnologisch interessanten Minoritäten der neu geöffneten
Provinz Guiz-hou oder zum sagenumwitterten Kloster Kumbum.
Neben der Reise ,,China neu entdeckt" (7. April-3. Mai 1984) und
der,,Klösterreise" (gemeinsam mit Prior Angerer von Stift Geras,
29. August-22. September 1984), welche in Neuland führen, offe-
riert die Gesellschaft in bewährter Zusammenarbeit mit dem Nie-
derösterreichischen Landesreisebüro,,Perlen des China-Touris-
mus" (4.-28. Juli 1984), wobei die schönsten und malerischsten
Gegenden Chinas in einer Reise vereint werden, eine Studienreise
f'ir Arzte und medizinisch lnteressierte unter Leitung des vom
Fernsehen her bekannten Akupunkturspezialisten Dr. Alexander
Meng (1.-20. August 1984) und eine Tibet-Reise.

ANFRAGEN an die ÖGCF
1080 wien, Wickenburggasse 4
Telefon: 4397 93


