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raten, die Industrie weitgehend 

zerstort, die Infrastruktur zusam- 

mengebrochen und das Geldwesen 

dutch eine galoppierende Inflation 

ins Groteske aufgeblaht.

Geschichte und Gegenwartsbezug

Teil 3: Abschied vom 2000jahrigen China?

Die Jahre des Ubergangs und

der gesellschaftlichen Umverwandlung (1949-1952)

Was China jetzt, in der Reparatur- 

phase, am nbtigsten hatte, war ent- 

schlossenes Armelhochkrempeln 

und lautere Gesinnung. Fiir beides 

brachten KPCh und VBA im Au- 

genblick die besten Voraussetzun- 

gen mit. Was sie mit entschlosse- 

nem Zugreifen in nur wenigen Wo- 

chen schafften, war imposant und 

nbtigte den Stadtern Respekt, ja 

Bewunderung ab.

Gliederung:

1.

Die Jahre des Reparierens und des 

Armelhochkrempelns

1.1.

Das Ende von "Luan" (Chaos) und 

die Neue Ordnung

1.2.

Die "Ubernahme" Chinas durch die

Sieger

1.3.

Der Sieg liber die Inflation

1.4.

Eine neue - wenn auch noch vor- 

laufige - Verfassung

1.4.1.

Prinzipien und Institutionen

1.4.2.

Grundentscheidungen in der Min- 

derheitenpolitik

1.5.

Die offiziellen Aufgabenstellungen 

1949/50

1.6.

Die wirtschaftliche Bilanz der 

Ubergangsphase

1.7.

Neubesinnung im Zeichen der 

"Mao-Zedong-Ideen" und Heraus- 

bildung einer neuen Klasse 

2.

Finis Sinarum? Die Abrechnung 

mit der iiberkommenen Gesell- 

schaftsordnung

2.1.

Kampagnen als Treibsatz des Ver- 

anderungsprozesses

2.2.

TodesstoB fiir die alte Gesellschaft: 

die Sechs groBen Kampagnen

2.2.1.

Das Jahrhundertereignis Bodenre- 

form

2.2.2.

Die Ehereform-Kampagne

2.2.3.

Die "Kampagne zum Widerstand 

gegen Amerika und zur Hilfe fiir 

Korea"

2.2.4.

Die Kampagne gegen die "Konter- 

revolutionare"

2.2.5.

Die "Drei- und Fiinf-Anti-Kam- 

pagnen"

2.2.6.

Die "Gedankenreform"-Kampagne

3.

Die vier milittirischen Unterneh- 

mungen der friihen fiinfziger Jahre

3.1.

Die Bereinigung der Inselfront

3.2.

Die "friedliche Befreiung" Tibets

3.3.

Der Koreakrieg

3.4.

Die Fata morgana Taiwan

4.

Die ersten auBenpolitischen Geh- 

versuche

5.

Die Bedeutung der Jahre 1949/52 

fiir die nachfolgende Geschichte

1.

Die Jahre des Reparierens und des 

Armelhochkrempelns

1.1.

Das Ende von "Luan" (Chaos) und 

die Neue Ordnung

1949/50 kam jener kritische Au- 

genblick, den jede siegreiche Auf- 

standsbewegung zu fiirchten hat: 

die Umschaltung von der Guerilla- 

auf die Normalitatsphase - und 

dies inmitten urbaner Zentren, mit 

denen die Kommunisten, die seit 

1927 in landlichen Stiitzpunktge- 

bieten gekampft hatten, keinerlei 

Erfahrung besaBen.

Zwblf Jahre Krieg lagen hinter den 

Chinesen: ihre Landwirtschaft war 

ausgepowert, das Bewasserungswe- 

sen durch wiederholte Sprengungen 

der FluBdeiche auBer Kontrolle ge

Es begann damit, daB die Stadtbe- 

wohner angenehm iiberrascht waren 

von den Truppen der "Volksbefrei- 

ungsarmee", die gem£B ihren viele 

Jahre hindurch verinnerlichten 

Verhaltensvorschriften "keine Nadel 

und keinen Faden anriihrten, nicht 

pliinderten, Frauen nicht belastig- 

ten" und, wie etwa bei der Erobe

rung von Shanghai, sogar auf den 

StraBen kampierten und mit wohl- 

tuender Zuriickhaltung dafiir sorg- 

ten, daB schon nach wenigen Tagen 

kein "Luan" (Chaos) mehr spiirbar 

war. Sogar die friihere Guomin- 

dang-Biirokratie durfte auf ihren 

Posten bleiben, nachdem sie mit 

Instruktionen versehen worden war. 

AuBerdem sorgten die neuen Her

ren fiir die Beseitigung von 

Kriegsspuren, reparierten StraBen-, 

Briicken- und Wasserleitungsscha- 

den, lieBen Schornsteine wieder 

rauchen, schalteten Kriminelle und 

StraBenganoven aus, sorgten fiir die 

Unterkunft der Bettier und steck- 

ten die Prostituierten in Umerzie- 

hungsanstalten (1). WShrend sie 

sich der eigenen Bevolkerung ge- 

geniiber zuvorkommend verhielten, 

zeigten sie den Auslandern die 

Zahne - ein Verhalten, das vor al- 

lem den Patrioten unter den Be- 

wohnern Shanghais, Tianjins und 

anderer Kiistenstadte Bewunderung 

abnotigte, und fielen iiberhaupt 

durch angenehme Manieren auf, 

wie man sie bei den Guomindang- 

Truppen durchaus nicht immer 

angetroffen hatte.

Der einfache Chinese, dem "Ord

nung" fast noch heiliger ist als dem 

Durchschnittsdeutschen, quittierte 

diese erstaunlichen Anderungen mit 

Genugtuung und sogar mit schnell 

aufkeimendem Vertrauen: Sollte 

man sich von den Kommunisten 

falsche Vorstellungen gemacht ha- 

ben, und hatte die Guomindang- 

Propaganda nicht wieder einmal
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das Kind mil dem Bade ausge- 

schiittet? Niemand mochte damals 

glauben, daB schon wenige Monate 

spater ein ganz anderer Wind we- 

hen konnte und daB eine rigorose 

Umkrempelung der Gesellschaft 

beganne, wie man sie bis dahin in 

China nicht gekannt hatte.

1.2.

Die "Ubemahme" Chinas durch die 

Sieger

An alien Ecken und Enden waren 

in den ersten Wochen und Monaten 

nach der "Befreiung" militarisch 

organisierte "Ubernahmekomitees" 

im Einsatz, um Banken, Fabriken 

und WarenhSuser sowie sonstige 

Einrichtungen des "biirokratischen 

Kapitals" der friiheren Guomin- 

dang-Herren zu beschlagnahmen 

(wirtschaftliche Ubernahmekomi

tees), von UniversitSten, Schulen 

und Verlagen Besitz zu ergreifen 

(kulturelle Ubernahmekomitees), 

militarische Einrichtungen zu be- 

setzen und lokale sowie zentrale 

Behbrdenstellen in Obhut zu neh- 

men (militSrische und administrati

ve Ubernahmekomitees).

Bis Ende 1951 waren die meisten 

GroBbetriebe, die sich vorher in 

auslandischer oder in "biirokra- 

tisch-kapitalistischer" Hand befun- 

den hatten, in "Volkseigentum" 

iibergefuhrt worden - man denke 

an die GroBbanken, Eisenbahnen, 

Schwerindustriebetriebe, an einen 

Teil der Leichtindustrien und an 

die wichtigsten Handelsagenturen.

Nach offizieller Sprachregelung er- 

hielten diese Betriebe "demokrati- 

sche Fiihrungsorgane" in Form von 

'Unternehmensverwaltungskomi- 

tees" (qiye guanli weiyuanhui), die 

aus dem Vorsitzenden/Fabrikdirek- 

tor, seinem Vertreter und verant

wortlichen Stabsmitgliedern zu- 

sammengesetzt waren (2). Nach of

fizieller Lesart standen die Komi- 

tees in standigem Kontakt zu den 

Arbeitern und kooperierten eng mit 

den bereits vorhandenen oder neu- 

gegriindeten Gewerkschaftsverban- 

den; in Wirklichkeit lag von An- 

fang an die eigentliche Entschei- 

dungsgewalt bei den Parteiaus- 

schiissen der jeweiligen Danwei 

(Grundeinheit).

1950 ergingen auch bereits die er

sten MaBnahmen zur Vereinheitli- 

chung des Handels sowie zur Mo- 

nopolisierung des AuBenhandelsbe- 

reichs. Wegweisend war dafur der 

BeschluB der Regierung vom 

10.Marz 1950 (3). Binnen- und 

AuBenhandel wurden den eigens 

dafur gegriindeten Ministerien un- 

terstellt, die sich zur praktischen 

Durchfiihrung sog. "Sonderhandels- 

gesellschaften" (4) bedienten, z.B. 

einer Nahrungsmittel-HG, einer 

Kohle-HG usw. Entsprechende Or- 

gane entstanden auch im Bereich 

des AuBenhandels (5). Die drei 

HauptSnderungen, die mit dem 

neueingefiihrten staatlichen Au- 

Benhandelsmonopol verbunden wa

ren, lassen sich mit den Stichwor- 

ten: Beschrankung auf das Nbtigste, 

Sowjetunion als Haupthandelspart- 

ner und Gleichgewicht von Ein- 

fuhren und Ausfuhren wiedergeben 

(6).

Ubernahme und Neuordnung fan- 

den, wohlgemerkt, zu einer Zeit 

statt, als die Inflation immer noch 

schreckenerregende Rekorde feierte 

und in weiten Teilen Chinas der 

Krieg weiterging: Man vergesse 

nicht, daB sich das Kampfgesche- 

hen ja noch bis weit ins Jahr 1950 

hinein erstreckte. Nach wie vor 

standen im Siiden und Siidwesten 

rd. zwei Millionen GMD-Soldaten. 

AuBerdem gab es auch noch die 

alte Regierung, die allerdings fast 

pausenlos umziehen muBte: von 

Nanjing nach Guangzhou, von dort 

- nach der Eroberung Guangzhous 

am 14,Oktober durch die VBA - 

zuriick ins fernwestliche Chongqing 

und dann, als auch diese Stadt am 

30.November 1949 fiel, via Cheng

du nach Taiwan.

Erst im November 1949 kapitulier- 

ten die GMD-Einheiten in Xigang 

und Yunnan, also in der auBersten 

Sudwestecke, sowie im fernen 

Nordwesten, in Xinjiang. Weitere 

Verbande wichen auf nichtchinesi- 

sches Gebiet aus, so z.B. hinein ins 

Landerdreieck zwischen Laos, Bir- 

ma und Thailand, das spater als 

opiumtrachtiges "Goldenes Dreieck" 

beriihmt wurde.

Bis auf einige "Rest"-Unternehmen, 

die 1950 erfolgten, war damit die 

"Befreiung" Chinas im wesentlichen 

abgeschlossen.

1.3.

Der Sieg uber die Inflation

Mit zu den Hauptleistungen der 

neuen Fuhrung, die von alien Sei- 

ten mit Dankbarkeit begriiBt wur

de, gehbrt der schnelle Sieg uber 

die seit zwolf Jahren galoppierende 

Inflation.

Wie bereits erwahnt, hatte die 

Guomindang durch drei Wahrungs- 

reformen innerhalb kurzer Zeit da

fur gesorgt, daB nahezu jedes Ver- 

trauen in die einheimische Wah- 

rung verlorengegangen und der ge- 

samte Handel mehr oder weniger 

auf Tauschwirtschaft oder aber auf 

Zahlung in Gold, Silber oder US- 

Wahrung zuriickgegangen war.

Die neue Regierung lieB die alte 

Wahrung zwar weiterbestehen (die 

Ausgabe einer "Volks"(RMB)-Wah- 

rung erfolgte erst 1955), sie ver- 

kiindete aber, im AnschluB an die 

nationale Finanzkonferenz (7) vom 

3.Marz 1950, ihre Politik des "drei- 

fachen Gleichgewichts" (san ping- 

heng) in den Bereichen des Staats- 

haushalts, der Bevolkerungsversor- 

gung und des Zahlungsverkehrs.

- Der Haushaltsausgleich wurde 

durch drastische EinschrSnkung der 

Ausgaben und durch gleichzeitige 

Erhdhung der Einnahmen bewirkt, 

die ja beide im chinesischen Kon- 

text hauptsSchlich in Naturalien 

geleistet zu werden pflegten. Bei 

der Einnahmeerhohung konnte man 

auf erstaunliche Reserven zuriick- 

greifen, nSmlich auf iibervolle La

ger, die von der alten Regierung 

zuriickgelassen worden waren, so

wie auf Nachbesteuerung solcher 

Personen, die es angeblich verstan- 

den hatten, bisher ihrer Zahlungs- 

pflicht auszuweichen, und die da

mit gegen die Steuergerechtigkeit 

verstoBen hatten. Hinzu kam, daB 

China 1950 eine ungewohnlich gute 

Ernte einbrachte (8).

- Der zweite "Ausgleich" fand im 

Giiterbereich statt. Da das Trans

portsystem in der Zwischenzeit un- 

ter tatkraftiger Mithilfe der VBA 

wiederhergestellt worden war (9), 

konnten Grundbedarfsgiiter wie 

Getreide, Baumwolle, Textilien, 

Kohle und Saiz gleichmaBiger als 

bisher verteilt und der alten Me

thode, Profit aus Engpassen zu 

schlagen, ein Riegel vorgeschoben 

werden. So wurden beispielsweise 

1950 immerhin 1,03 Mio.t Getreide 

aus der Mandschurei nach Ostchina 

transportiert: das Verkehrswesen im 

Dienste der Inflationsbekampfung 

also!

Vor allem muBten Stadte wie 

Shanghai, Tianjin und Guangzhou, 

die seit jeher eher von Import- als 

von Inlandsgetreide gelebt hatten, 

nun ebenfalls vom Binnenland her 

versorgt werden, da die Kiistenge- 

wasser 1950 noch fast vollstandig 

durch die Guomindang-Marine ab- 

geriegelt waren. Wenn damals die 

Hungersnot in Grenzen blieb, so 

nicht zuletzt auch deshalb, weil die 

meisten Familien im Hinblick auf 

die erwarteten Engpasse bereits 

Vorrate gebunkert hatten (10).
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- Der "dritte Ausgleich" ereignete 

sich im Zahlungsverkehr. Da sich 

schon in kurzer Zeit ein Netzwerk 

von Volksbanken entwickelt hatte, 

war es moglich, die umlaufende 

Bargeldmenge schnell in den Griff 

zu bekommen. Von Anfang an 

saugten die Banken riesige Bar- 

geldmengen aus dem Verkehr, 

sorgten dafiir, daB Zahlungen fort- 

an moglichst bargeldlos erfolgten 

und iibten zusatzliche Kontrolle 

durch restriktive Kreditvergabe 

aus. So kam es, daB schon drei 

Monate nach Einfuhrung der neuen 

Politik die Preisindices in den 

wichtigsten GroBstadten von 100 

(Stand Februar 1950) auf durch- 

schnittlich 75 (Mai 1950) zuruckge- 

gangen waren - ein erstaunliches 

Ergebnis, das viele Stadter dazu 

veranlaBte, respektvoll den Hut zu 

ziehen (11). Sollte man mit einer so 

effizienten Fiihrung am Ende nicht 

doch vertrauensvoller zusammenar- 

beiten!? (12)

Das damals fur Wirtschaftsfragen 

maBgebende Politburomitglied 

Chen Yun dankte in diesem Zu- 

sammenhang der VBA, die so 

energisch zugepackt habe, daneben 

aber auch dem Regierungspersonal, 

den Lehrern und Arbeitern, welche 

gemeinsamen Dienst am Volk ge- 

leistet hatten, nicht zuletzt aber 

auch der Bauernbevolkerung, die 

groBziigig Getreide geliefert und 

"Sieges-Anleihen" gezeichnet habe 

(13).

Wahrend die stSdtische Bevolke- 

rung vor allem wegen der erfolg- 

reichen Inflationsbekampfung auf- 

atmete, begriiBte die Bauernbevbl- 

kerung die Entschlossenheit, mit 

der die neue Regierung das land- 

wirtschaf tliche Bewasserungswesen 

anpackte: Bereits am 14.0ktober 

1950 erging ein "BeschluB uber die 

Regulierung des Huai-Flusses, und 

am 31.0ktober erlieB Mao Zedong 

nach einer Inspektionreise in das 

Einzugsgebiet des Gelben Flusses 

den Aufruf zur Regulierung des 

Huanghe. An beiden Fliissen hatten 

GMD-Truppen wahrend des Anti- 

japanischen und des Biirgerkriegs 

Dammsprengungen vorgenommen, 

um die nachdrangenden Feinde 

aufzuhalten. Unzahlige Hektar 

wertvollen Ackerbodens waren da- 

mit fiir Jahre verlorengegangen.

1.4.

Eine neue - wenn auch noch vor- 

liufige - Verfassung

1.4.1.

Prinzipien und Institutionen

Auch die Erkiarungen und Voll- 

zugsmeldungen zum Aufbau neuer 

Institutionen und Staatsorgane hor- 

ten sich fiir den Durchschnittsstad- 

ter beruhigend an. Die im "Ge

meinsamen Programm" vom 

29.9.1949 aufgefiihrten Zielsetzun- 

gen im Bereich der Landwirtschaft, 

der Industrie, des Verkehrs-, Fi- 

nanz- und Genossenschaftswesens 

sowie des Handels (Art.34-40) 

wurden als angemessene Antworten 

auf praktische Herausforderungen 

empfunden.

Die neuen Herren standen auch zu 

dem schon vor der Stadte-"Befrei- 

ung" in Aussicht gestellten Vier- 

Klassen-Biindnis der "Neuen De

mokratie", dessen Zielsetzungen, 

wie es in Art.l hieB, "gegen Impe- 

rialismus, Feudalismus und biiro- 

kratischen Kapitalismus" gerichtet 

seien - warum auch nicht!? Wer 

konnte ferner schon etwas dagegen 

haben, daB die Vorrechte der Aus- 

lander in China beseitigt, der bis- 

herige Besitz der "Vier groBen Fa- 

milien" nationalisiert und das "feu- 

dalistische/halbfeudalistische" Bo- 

deneigentum schrittweise den Pflii- 

gern iibereignet wiirde!? Auch die 

weiteren in Art.3 des "Gemeinsa

men Programms" aufgefiihrten Zie- 

le, namlich die wirtschaftlichen In- 

teressen und das Privateigentum 

der Vier Klassen zu schiitzen, eine 

neudemokratische Volkswirtschaft 

zu entwickeln und den Agrarstaat 

schrittweise in einen Industriestaat 

umzuwandeln, konnten dem 

Durchschnittschinesen nur recht 

sein.

Auch mit der auBenpolitischen An- 

kiindigung, daB die Volksrepublik 

sich vor allem der Sowjetunion zu- 

wenden wolle (Art. 11), konnte man 

notfalls einverstanden sein; war die 

Option fiir die UdSSR nicht die im 

Augenblick wohl einzig mogliche 

Losung? Welche Alternativen ka- 

men denn schon in Frage? Die 

USA waren wegen ihres Engage

ments fiir die GMD indiskutabel 

geworden. Auch das "Gehen auf 

eigenen Beinen" ware angesichts 

des heillosen wirtschaftlichen 

Chaos, das 1949 in China herrsch- 

te, und angesichts der gewaltigen 

Aufbaubediirfnisse selbstmorde- 

risch gewesen. Blieb nach alledem 

also nur die "EinbahnstraBe" hin 

zur Sowjetunion iibrig! Und in der 

Tat begann ja die UdSSR schon 

kurze Zeit spSter mit einer beein- 

druckenden Aufbauhilfe, von der 

die junge Volksrepublik noch auf 

Jahre hinaus abhangig sein sollte.

Vertrauen fldBten schlieBlich auch 

die in Art.41-49 des Gemeinsamen 

Programms aufgefiihrten Grund- 

rechte ein, ob es sich nun um Er- 

ziehung, Studium und Wissen- 

schaftsfbrderung Oder aber um In- 

formationsbeschaffung, Sport und 

Gesundheitswesen handelte. Ein 

beinahe "liberales Klima" schien 

sich anzukiindigen!

Auch der Aufbau der Staatsorgane 

erfolgte ziigig und vielverspre- 

chend: Bis zum Zusammentritt ei

ner auf allgemeinen Wahlen beru- 

henden Allchinesischen Volksver- 

sammlung sollte die Vollversamm- 

lung der Politischen Konsultativ- 

konferenz die Befugnisse eines na- 

tionalen Parlaments ausiiben und in 

dieser Eigenschaft so wohl die 

wichtigsten Organisationsgesetze 

erlassen (14) als auch die Mitglie- 

der jenes "Rats der Zentralen 

Volksregierung" bestellen, der als 

eine Art Standiger AusschuB der 

Vollversammlung fungieren sollte.

Der "Rat" erwies sich in der Tat 

schon bald als prometheische Insti

tution, insofern er namlich die 

zentralen Staatsorgane aus der Tau- 

fe hob und sie mit Personal besetz- 

te, u.a. den Staatsrat (d.h. die ei- 

gentliche Regierung mit einem Mi- 

nisterprasidenten, seinen Stellver- 

tretern und den Ministern an der 

Spitze), einen MilitarausschuB (als 

hdchstes Befehlsorgan fiir die mili- 

tarischen Angelegenheiten des 

Staates), einen Obersten Volksge- 

richtshof und eine Oberste Staats- 

anwaltschaft (15). Zum Vorsitzen- 

den des "Rats der Zentralen Volks

regierung" sowie gleichzeitig zum 

Vorsitzenden des Militarausschusses 

wurde Mao Zedong, zum Vorsit

zenden des Staatsrats sowie zum 

AuBenminister Zhou Enlai gewahlt. 

Da beide Politiker auch Spitzenam- 

ter im Parteiapparat innehatten, 

bedeutete dies von Anfang an eine 

extreme Machtkonzentration in nur 

wenigen Handen.

Unter den 21 Ressorts des Staats

rats gab es zu dieser Zeit noch kein 

Verteidigungsministerium. Die 

VBA blieb vielmehr nach wie vor 

ein Parteiinstrument, auch wenn 

der neugeschaffene Posten des Mi- 

litarrats eine Entwicklung in Rich- 

tung Staatsorgan anzudeuten schien. 

Nach wie vor schlug das Herz der 

Streitkrafte im ZK-Militaraus-
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schuB, einem Posten, der seit 1934 

von Mao Zedong besetzt war - und 

bis zu seinem Tod von ihm wahr- 

genommen bleiben sollte! Das for

male Oberkommando blieb beim 

Mitbegriinder der VBA, Zhu De.

Erhielt die Zentralmacht durch 

diese Neubildungspolitik einen 

weitgehend zivilen Anstrich, so 

blieb die Regionalverwaltung 

einstweilen noch ganz unter milita- 

rischer Kontrolle. Seit 1948 war 

China in fiinf Kommandoregionen 

aufgeteilt worden (NSheres dazu 

Karte 1), an deren Spitze jeweils 

militSrische Verwaltungsausschiisse 

standen, die mit einer fast unbe- 

schrankten Machtfiille ausgestattet 

waren, und die sich keiner Wahl 

oder einer sonstigen Form der 

Volkskontrolle zu stellen hatten.

Nach der "Befreiung" des Siidwe- 

stens kam noch eine sechste Region 

hinzu.

Erst 1954 erhielten auch die Pro- 

vinzen eine zivile Verwaltung. Bis 

dahin hatten die lokalen Militarbe- 

hbrden dafiir zu sorgen, daB die 

groBen Neuordnungs- und Re- 

formvorhaben der Zentrale auch 

fern der Hauptstadt reibungslos 

durchgezogen wurden.

Die Justizorgane waren in diesen 

Aufbaujahren unselbstandige Be- 

standteile der Exekutive. Die Ge- 

walten sollten ja nicht geteilt, son- 

dern im Gegenteil konzentriert 

werden, da ja auch die Neue De

mokratie als Ausdruck konzentrier- 

ten Handelns des "Volkes" gait. Ne- 

ben den allgemeinen Justizorganen 

kristallisierten sich damals vielfalti- 

ge Sondertribunale heraus, die dann 

vor allem im Rahmen der Bodenre- 

form, der Drei-Anti- und der 

Fiinf-Anti-Kampagne sowie des 

Kampfes gegen die Konterrevolu- 

tionSre tatig wurden, und zwar als 

Vollzugsinstrumente der jeweiligen 

Parteiausschiisse. In diesen Tribu- 

nalen entwickelte sich schon bald 

eine Art "Schnittlauch-MentalitSt" 

heraus, obwohl das ZK offiziell 

immer wieder forderte, die Kopfe 

nicht einfach wie Schnittlauch ab- 

zuschneiden.

1.4.2.

Grundentscheidungen in der Min- 

derheitenpolitik

Obwohl die Minderheiten nur 6% 

der Bevdlkerung des Gesamtstaats 

ausmachten, bewohnten sie doch 

zwei Drittel des Gebiets der Volks- 

republik - und dies vor allem in 

Gebieten, die der UdSSR, Pakistan 

und Indien benachbart waren - 

strategisch also vielleicht eines Ta- 

ges von Bedeutung sein konnten! 

Drei theoretische Mdglichkeiten 

gab es, sich mit den Minderheiten 

zu arrangieren, nSmlich den Assi- 

milierungs-, den Separatismus- und 

den Schutzansatz. Wahrend der 

Herrschaft Jiang Jieshis hatte die 

Assimilierungstendenz im Zeichen 

des "Dahanzhuyi" (GroB-Hanismus) 

dominiert. Die Minoritaten galten 

als "Zongzu", die zur gesamtchine- 

sischen "Nation" (minzu) gehorten, 

wobei man wissen muB, daB der 

Ausdruck Zongzu Verwandt- 

schaftsassoziationen hervorruft. 

1949 glaubte man, diese Politik 

nicht mehr fortsetzen zu diirfen.

Aber auch dem entgegengesetzten 

Extrem des Separatismus, wie er in 

einigen AuBenregionen vorherrsch- 

te, muBte das Wasser abgegraben 

werden: So hatte sich beispielsweise 

Tibet i.J. 1911 von China losgesagt, 

und in Xinjiang war in der Zwi- 

schenkriegszeit die Bewegung zur 

Griindung einer Tiirkischen Nation 

entstanden, die in der sog. "Osttur- 

kestanischen Republik" zwei Jahre 

lang (1944/45) politische Realitat 

annahm (16).

Das von der neuen Regierung am 

9.August 1952 verdffentlichte "Pro- 

gramm uber die Nationale Regio

nale Autonomie" betonte jenen 

Schutzansatz, wie er bereits in 

Art.50-53 des Gemeinsamen Pro- 

gramms angedeutet worden war. 

Anzustreben sei ein vom Gedanken 

der "Gegenseitigkeit" bestimmter 

Mittelweg zwischen "GroB-Han- 

Chauvinismus" und "Lokalem Na- 

tionalismus".

Da die chinesischen Minderheiten, 

von einigen Ausnahmen wie Tibet 

abgesehen, nicht in GroBblocken 

zusammenleben, sondern buntmar- 

moriert liber die Landkarte verteilt 

sind, verzichtete man auf die 

Schaffung "Nationaler Republiken", 

wie sie fur die Sowjetunion cha- 

rakteristisch sind, und entschied 

sich statt dessen fiir das Konzept 

der "Nationalen Gebietsautonomie", 

dessen Hauptvorteil darin besteht, 

daB eine bestimmte Nationalitat ih- 

re Selbstverwaltungsrechte nicht 

nur innerhalb einer einzigen GroB- 

region, sondern vielmehr in all je

nen Gebieten ausiiben kann, in de- 

nen jeweils geschlossene Siedlungs- 

verbande der betreffenden Volks- 

gruppe vorhanden sind: Man op- 

tierte m.a.W. fiir das Sprengelprin- 

zip (17). In den fiinfziger Jahren 

entstanden nacheinander fiinf Au- 

tonome Regionen (zizhiqu), nam- 

lich Innere Mongolei, Uigurische 

Autonome Region Xinjiang, die 

Zhuang A.R. Guangxi, die A.R. 

Ningxia Hui und die A.R. Tibet, 

ferner 36 Autonome Distrikte und 

72 Autonome Kreise. Es kann vor- 

kommen, daB inmitten einer uigu- 

rischen Umgebung ein mongoli- 

scher Distrikt - und in diesem 

wiederum, wie das Insekt im Bern

stein, ein Hui-Kreis eingeschlossen 

ist (18).

Der Option fiir die Nationale Ge

bietsautonomie und gegen die 

Schaffung Nationaler Republiken 

lagen freilich nicht nur Flexibili- 

tatsiiberlegungen zugrunde, sondern 

auch handfeste Griinde der Staats- 

raison: glaubte doch die neue Fiih- 

rung zu wissen, daB es auf die 

Dauer gefahrlich gewesen ware, 

Gebieten mit langer Eigentradition 

wie Tibet und Xinjiang erneut 

Staatsqualitat einzuraumen. Uber

dies muBte ja Tibet iiberhaupt erst 

noch "heim ins Reich" geholt wer

den (Naheres dazu unten 3.2.).

1.5.

Die offiziellen Aufgabenstellungen 

1949/50

Aus der Sicht spaterer Jahre mag es 

scheinen, als waren die damaligen 

Uberleitungsaufgaben gleichsam im 

Vorbeigehen gelost worden; in 

Wirklichkeit aber befand sich die 

KPCh 1949/50 in einem Zustand 

nervoser Dauerspannung; denn die 

Probleme waren gleich kniippeldick 

auf sie zugekommen, sei es nun die 

Inflation, die Weiterfiihrung des 

Biirgerkriegs, die Arbeitslosigkeit 

in den Stadten, der Zusammen- 

bruch des Verkehrswesens und die 

Ernahrungsfrage - gar nicht zu re

den vom Engagement am gerade 

ausbrechenden Koreakrieg, der die 

Gefahr eines ZusammenstoBes mit 

der Weltmacht USA heraufbe- 

schwbren konnte.

Erst als sich die ersten Schwierig- 

keiten gelegt und die Nebel der 

Probleme etwas gelichtet hatten, 

trat eine gewisse Entspannung ein. 

Gleichzeitig konnte die neue Fiih- 

rung in ihren konkreten Aufgabe- 

stellungen deutlicher werden. Mitte 

1950 strich Mao Zedong als vor- 

rangiges Klassenziel acht Aufgaben 

heraus, namlich die Durchfiihrung 

der Bodenreform, die Festigung ei

ner einheitlichen Wirtschafts- und 

Finanzverwaltung, die Teildemobi- 

lisierung der Streitkrafte, die Um- 

gestaltung des Schulwesens sowie 

der kulturellen Institutionen, Ab- 

bau der Arbeitslosigkeit, "Hilfe" 

fiir "demokratische Persdnlichkeiten 

aus alien Gesellschaftskreisen" (was 

damit wohl gemeint sein konnte!?),
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Kampf gegen "Banditen, Geheim- 

agenten, ortliche Despoten und an- 

dere KonterrevolutionSre" und 

Neuausrichtung der Parteiorganisa- 

tion, deren Mitgliederzahl allein 

seit dem VII.ParteikongreB i.J. 

1945 von 1,2 Millionen auf inzwi- 

schen (Oktober 1949) 4,5 Millionen 

angestiegen war und die von jetzt 

an Jahr fur Jahr um eine weitere 

Million "explodierte" (1951: 5,7, 

1955: 9,4 und 1957 sogar 12,7 Mil

lionen) (19).

Im AnschluB an diese Zielverkiin- 

digung erfolgten einige Entschei- 

dungen mit z.T. epochaler Auswir- 

kung. Zu erwShnen sind hier zu- 

nachst einmal drei Rechtsbestim- 

mungen, nSmlich das Ehegesetz 

vom l.Mai 1950 (20), des weiteren 

das Gesetz uber die Bodenreform 

vom 3O.Juni 1950 (21) mit zusStzli- 

chen "Regelungen uber die Klas- 

sendifferenzierung" vom 20.August 

1950 (22) sowie das Gewerk- 

schaftsgesetz vom 28.Juni 1950.

Im Grenzbereich zwischen Innen- 

und AuBenpolitik fiel die Ent- 

scheidung fiir den Feldzug gegen 

Tibet, und auf dem Sektor der Au

Benpolitik schlieBlich erfolgte die 

Moskaureise Mao Zedongs sowie 

das Eingreifen in den Koreakrieg.

Zwei MilitSr- und drei Reformun- 

ternehmen waren Vorhaben, die 

die organisatorischen und wirt- 

schaftlichen Fahigkeiten der jungen 

Volksrepublik bis zum ZerreiBen 

beanspruchen muBten. Sie machten 

die Annaherung an die UdSSR um 

ein weiteres Mai unausweichlich.

1.6.

Die wirtschaftliche Bilanz der 

Ubergangsphase

Die wirtschaftlichen Erfolge der 

Jahre 1949 bis 1952 konnten sich 

sehen lassen: Der gemeinsame 

Bruttoproduktionswert von Indu

strie und Landwirtschaft war von

46.6 Mrd.Yuan i.J. 1949 auf

82.7 Mrd. Ende 1952 angestiegen 

(Angaben in Preisen von 1952). 

Bestritten Industrie und Landwirt

schaft an dieser Summe 1949 einen 

jeweiligen Anteil von 30,1:69,9%, 

so hatte sich dieses VerhSltnis bis 

1952 auf 41,5:58,5% verschoben 

(23). Ferner war der Anteil des 

staatlichen Sektors an der Industrie 

im gleichen Zeitraum von 28,3% 

auf 48,7% gestiegen. Trotz dieses 

Fortschritts war der Anteil des df- 

fentlichen Eigentums einstweilen 

freilich noch verhaltnismaBig un- 

bedeutend: Am Sozialprodukt von 

1952 beispielsweise hatte der staat- 

liche Sektor lediglich mit 19,3%, 

der Einzelbetriebssektor dagegen 

mit 71,4% Anteil (Genossenschaf- 

ten: 1,6%, staatlich-privat: 0,7% 

und "kapitalistischer Sektor": 7%) 

(24). 1952 wurde das Sozialprodukt 

zu 15,7% akkumuliert und zu 

84,3% konsumiert (25).

1.7.

Neubesinnung im Zeichen der 

"Mao-Zedong-Ideen" und Ileraus- 

bildung einer Neuen Klasse

Kaum waren die schlimmsten 

Schaden der Ubergangsperiode be- 

hoben, setzte eine ideologische 

Riickbesinnung ein, die im Zeichen 

der bereits beim Vll.Parteitag 

(1945) formell in die Parteisatzung 

aufgenommenen "Mao-Zedong- 

Ideen" stand. Im Oktober 1951 er- 

schien der erste Band der "Ausge- 

wShlten Werke" Mao Zedongs, am 

10.April 1952 Band II und am 

10.April 1953 Band III. Dann aller- 

dings dauerte es bis September 

1960, ehe Band IV und bis April 

1977, ehe Band V erschien: Dieser 

Editionsrhythmus UBt deutliche 

Schwankungen der Mao-Konjunk- 

tur erkennen, die dann nach 1978 

fast ganz zum Stillstand kommen 

sollte. In den Anfangsjahren aber 

folgten die "Schube" bezeichnen- 

derweise schnell hintereinander. 

Nachtraglich kann man feststellen, 

daB die Jahre 1945 und 1949 ff 

neben denen der Kulturrevolution 

Hohepunkte des Mao-Kults waren.

Im Zeichen des "Endsiegs" begann 

sich das VerhSltnis zwischen Par- 

teifiihrern und Volk mit fast be- 

angstigender Geschwindigkeit zu 

wandeln: Hatten die KPCh-Spit- 

zenmitglieder noch 1945 in den 

LoBhbhlen von Yan’an gehaust, so 

waren sie bereits vier Jahre spater 

in jene Beijinger Verwaltungsge- 

baude und Dienstwohnungen ein- 

gezogen, die seit der Ming-Dyna- 

stie von der kaiserlichen Biirokratie 

benutzt zu werden pflegten. Waren 

die KP-Fiihrer noch 1945 von ih- 

ren Feinden gejagt worden, so pra- 

sentierten sie sich jetzt als stolze - 

und feme - Sieger; zeigten ihre 

Portraits 1945 noch Miniaturfor- 

mat, so wuchsen sie nach 1949 im 

Zeichen eines schnell zunehmenden 

Personenkults zu Riesenikonen aus; 

hatten die Parteifiihrer 1945 noch 

"massennah" gelebt, ihr eigenes 

Gemuse Oder ihr Tabakfeld bestellt 

und die wenigen auslandischen Be- 

sucher ohne sonderliche Distanz 

empfangen, so waren sie nun hinter 

hohen Mauern verschwunden, zeig

ten Beriihrungsscheu gegenuber den 

"Massen" und empfingen auch aus- 

landische Besucher nach "kaiserli- 

chem" Ritual. Andre Malraux, der 

am Vorabend der Kulturrevolution 

in seiner Eigenschaft als franzbsi- 

scher Kulturminister nach China 

kam, muBte unendliche Zimmer- 

fluchten durchschreiten, ehe er mit 

Marschall Chen Yi und Zhou Enlai 

in Kontakt kam. Als er auf Einla- 

dung einer "Fiihrenden Personlich- 

keit" in die GroBe Halle des Volkes 

trat, lag vor ihm ein liber 100 m 

langer Korridor, an dessen Ende 

sich im Gegenlicht etwa zwanzig 

Personen in hierarchischer Reihung 

postiert hatten - unter ihnen, wie 

sich erst im letzten Augenblick 

zeigte, Mao Zedong, der von An- 

fang an das Gesprach in die Hand 

nahm und einen Dauermonolog 

fiihrte, wahrend die anderen, unter 

ihnen auch Liu Shaoqi, kein einzi- 

ges Wort SuBerten. Malraux konnte 

nach dieser merkwiirdigen Begeg- 

nung den Eindruck nicht loswer- 

den, eine Audienz beim "bronzenen 

Kaiser" gehabt zu haben (26).

In der Tat hatte die KPCh schon 

wenige Monate nach ihrem Einzug 

in Beijing eine riesige Mauer um 

sich herum aufgebaut: Die Spitzen- 

funktionare lebten auf dem Gelan- 

de des alten Kaiserpalasts, fuhren 

in gardinenverhangten Limousinen 

durch die "Massen", umgaben ihr 

Privatleben mit einem dichten 

Schleier des Geheimnisses, mono- 

polisierten samtliche Machtpositio- 

nen und Kommandohbhen in Staat 

und Wirtschaft und bedienten sich 

im iibrigen einer immer machtiger 

wuchernden Apparatur, um die 

"Feinde des Volkes" zum Schweigen 

zu bringen: Schon in den ersten 

Jahren der Machtergreifung war 

die KPCh m.a.W. vom gleichen 

Schicksal ereilt worden wie die 

"Bruderparteien" in den anderen 

"sozialistischen" Landern: Sie hatte 

die Qualitaten einer "Neuen Klasse" 

angenommen. Auch die "Drei- 

Anti-Bewegung" (unten 2.2.4.) 

konnte daran nichts mehr Sndern!

2.

Finis Sinarum? Die Abrechnung 

mit der uberkommenen Gesell- 

schaftsordnung

Was Jahrzehnte, Jahrhunderte und 

- wie die "feudalistische" Boden- 

ordnung - sogar Jahrtausende in 

China bestanden hatte, wurde 

durch orkanartige Massenbewegun- 

gen innerhalb von nur zwei bis 

drei Jahren hinweggefegt. Bei frii- 

heren Aufstandsbewegungen hatte 

es immer nur einen Dynastiewech- 

sel gegeben - diesmal wurde die 

gesamte bisherige Gesellschaftsord- 

nung im wahrsten Sinne des Wortes 

auf den Kopf gestellt.
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2.1.

Kampagnen als Treibsatz des Ver- 

anderungsprozesses

Kaum waren die vordringlichsten 

Reparaturarbeiten erledigt, wurde 

auch schon wieder die unverkenn- 

bare Handschrift Maos lesbar, in- 

sofern namlich die bereits wahrend 

der Yan’an-Zeit eingeschliffene 

klassische Yundong (Massenkam- 

pagne) erneut in den Vordergrund 

riickte und zum Hauptinstrument 

samtlicher Veranderungsprozesse 

bis 1978 wurde. Dabei liefen die 

Kampagnen immer wieder auf eine 

Politisierung der ’’Massen" hinaus, 

selbst wenn es um Fragen zu gehen 

schien, die auf den ersten Blick 

ganz unpolitisch waren, wie etwa 

der Kampf gegen den Analphabe- 

tismus Oder fur eine bessere Ka- 

derausbildung.

Mit Hilfe der Yundong sollte ein 

ruckweiser BewuBtseinsverSnde- 

rungsprozeB in Gang gehalten wer- 

den. Kaum war die eine Bewegung 

vorbei, hatte bereits die nSchste - 

mit jeweils prSzise umschriebener 

Zielsetzung (z.B. Boden-, Ehe-, 

Gedankenreform etc.) - anzusprin- 

gen.

Im Gegensatz zur offiziellen 

Sprachregelung liefen solche Kam

pagnen niemals spontan ab, son- 

dern standen unter sorgfaitiger 

Lenkung der KP, die das prozes- 

suale Viertaktschema (Vorberei- 

tung, Mobilisierung des Umfelds, 

Durchfiihrung, Ergebniszusammen- 

fassung) sowie den Studienstoff 

und die Prozentzahl der "auszugra- 

benden" (wachulai) Personen genau 

festlegte. Ohne strenge Parteikon- 

trolle hatten die Massenkampagnen 

nicht zu jenem Herrschaftsinstru- 

ment werden kbnnen, als das sie 

sich drei Jahrzehnte lang bewShr- 

ten.

Den angegriffenen Personen blieb 

stets nur der eine Ausweg, "Ge- 

standnisse abzulegen" und ohne Zb- 

gern miindliche, meist aber unend- 

lich oft zu wiederholende schriftli- 

che Selbstkritik zu leisten, mochten 

die Anschuldigungen auch noch so 

ungerechtfertigt Oder absurd sein. 

Wehe dem, der nicht zerknirscht zu 

sein - ja sich zu verteidigen wagte: 

Er machte sich allein schon kraft 

dieser AufsSssigkeit des Wider- 

stands gegen Partei und Staat 

schuldig und bekam augenblicklich 

den "Zorn der Volksmassen" zu 

spiiren! "Revolution" sollte ja, wie 

Mao es ausgedriickt hatte, fiir nie- 

manden ein "Deckchensticken" sein!

Ein "Angriffsobjekt" fand sich 

augenblicklich in auBerster Isolie

rung: Kein Kollege, Freund oder 

Familienmitglied, das es gewagt 

hatte, jetzt noch Solidaritat zu 

iiben.

Ein viertes Kampagnenkriterium 

war - neben praziser Zielsetzung, 

KP-Anleitung und zerknirschtem 

"Gestandnis" - die durch genaue 

zeitliche Rahmendaten begrenzte 

Dauer. Dadurch unterschied sich 

die Kampagne von der kontinuier- 

lich verlaufenden Strukturreform, 

wie sie (anstelle von Massenbewe- 

gungen) nach 1978 angestrebt wur- 

den. Aus der Sicht der friihen 

fiinfziger Jahre aber wirkte sich 

jede Form von "Reformismus" fast 

wie Gift auf Kampagnen aus, da es 

den "Reformern" an revolutionarer 

Gestimmtheit fehlt und weil sie 

auBerdem gesellschaftliche Ande- 

rungen nicht durch schnelle chirur- 

gische Eingriffe, sondern durch 

langfristige homoopathische Do- 

sierungen bewirken wollen (27).

In einem Bericht vor dem 4.Plenum 

des I.Nationalen Volkskongresses 

vom 26.6.1957 bezeichnete Zhou 

Enlai riickblickend fiinf Kam

pagnen als Wegbereiter fiir die 

Konsolidierung der neuen Herr- 

schaft: Mit der Bodenreform habe 

man den Feudalismus zerstort, mit 

der "Anti-Amerika-, Pro-Korea"- 

Kampagne den "westlichen" Ein- 

fluB zunichte gemacht, mit der 

Kampagne gegen die Konterrevo- 

lutionare die Hauptelemente der 

Opposition beseitigt, mit der 

Fiinf-Anti-Bewegung die Bour

geoisie ausgeschaltet und mit der 

"Gedankenreform" die Intellektuel- 

len (wenigstens teilweise) "heriiber- 

gewonnen". Hinzufiigen sollte man 

hier noch die Ehereform, die als 

Teil der Bodenreform gehandhabt 

wurde.

2.2.

TodesstoB fur die alte Gesellschaft 

die Sechs groBen Kampagnen

2.2.1.

Das Jahrhundertereignis Bodenre

form

Die mit Abstand einschneidendste 

Massenbewegung gait der Bodenre

form, die aus vielerlei Griinden 

iiberfallig geworden war. Erstens 

forderten verschiedene Ideologien, 

von Sun Yixian ("Das Feld dem 

Pfliiger") bis hin zum Marxismus, 

eine grundlegende Veranderung des 

iiberkommenen Bodenregimes; 

zweitens muBte die neue Fiihrung 

aus antikolonialistischen sowie 

"yan’anistischen" Autarkiegriinden 

darauf bedacht sein, nicht mehr 

von auslandischen Getreideimpor- 

ten abhangig zu sein, vor allem 

aber reichten, drittens, die langst 

kontraproduktiv gewordenen tradi- 

tionellen Anbaumethoden nicht 

mehr aus, um die rasch wachsende 

Bevolkerung zu ernahren. Immer- 

hin hatte sich die chinesische Ein- 

wohnerschaft zwischen 1770 und 

1950 von rd. 250 auf inzwischen 

500 Millionen verdoppelt: Am 

l.Juli 1953 wurden 601.938.035 

Menschen gezShlt. Dieses von Jahr 

zu Jahr rapidere Wachstum hatte 

sich vor allem auf den Ddrfern 

hbchst negativ bemerkbar gemacht, 

da hier die BodenflSche pro Kopf 

statistisch auf die Halfte zusam- 

mengeschmolzen war. Diese rein 

statistische Umrechnung verharm- 

lost jedoch die Wirklichkeit, um 

die es weitaus schlimmer bestellt 

war, da der Ackerboden ja nicht 

gleichmSBig verteilt war, sondern 

sich in immer weniger Handen 

konzentrierte. Zwar gab es de jure, 

anders als im europaischen Mittel- 

alter, keine an die Scholle gebun- 

dene Hbrigkeit. De facto freilich 

bestand auch hier "feudale" Abhan- 

gigkeit, war doch der Kampf um 

das Stiickchen Land fiir Millionen 

von Bauernfamilien im wahrsten 

Sinne des Wortes zu einer Uberle- 

bensfrage geworden: Nach offiziel- 

ler Lesart besaBen die "Grundbesit- 

zer" (dizhu), deren Zahl mit 4% der 

Landbevdlkerung angegeben wurde, 

rd. 70-80% des Ackerbodens (28). 

Die Propaganda arbeitet zwar fiir 

derbe Magen, so daB man bei Be- 

zifferungen dieser Art sogleich 

miBtrauisch wird; doch zeigen 

Feldstudien aus der damaligen Zeit, 

daB es sich bei solchen Angaben in 

der Tat nicht nur um eine petitio 

principii, sondern um Wirklichkeit 

handelte. Als Beispiel seien hier 

Ergebnisse von C.K.Yang (29) an- 

gefiihrt, die dieser am Vorabend 

der Bodenreform (1948/50) in dem 

Dorf Nanjing (Provinz Guangdong) 

sammeln konnte.

Von den 230 Familien des Dorfes 

gehbrten dreiBig zu den "Grundbe- 

sitzern und Reichen Bauern" 

(= 13%), siebzig zu den "Mittelbau- 

ern" (= 30,5%) und hundert zu den 

"Armen Bauern" (= 43,5%); dreiBig 

waren "nichtland wirtschaf tliche"

Gewerbetreibende.

6,2% des gesamten Ackerbodens 

der Gemeinde Nanjing standen in 

Kollektiveigentum, namlich als 

"Clanboden" (fiir die Unterhaltung 

des Ahnenkults), als "Erziehungs- 

boden" (fiir die Deckung von Ko- 

sten der Erziehung und Ausbil-
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dung) sowie als "Tempelboden" (zur 

Unterstiitzung der Mdnche und der 

Dorfkulte sowie zur Unterhaltung 

der religidsen Bauwerke). Die iibri- 

gen 93,8% standen im Privateigen- 

tum einzelner Personen. Funf Fa- 

milienclans, die zusammen 2,18% 

der Dorfbevolkerung ausmachten, 

besaBen jeweils rd. 310 Mu (15 Mu 

= 1 ha), also zusammen nicht weni- 

ger als 23,8% des gesamten Acker- 

bodens der Gemeinde. Auf der an- 

deren Seite muBten zwanzig Fami- 

lien (= 8,7% der Dorfbevdlkerung) 

ohne jeden Bodenbesitz auskom- 

men. Zwischen beiden Extremen 

lagen die "Reichen", "Mittleren" 

und "Armen" Bauern, denen 5- 

10 Mu bzw. 3-4 Mu bzw. 1-2 Mu 

gehbrten. Da die meisten Mittleren 

und Armen Bauern ihre statistisch 

4,8 Personen umfassenden Familien 

von den ErtrSgen des eigenen Bo

dens unmoglich ernShren konnten, 

blieb ihnen nichts anderes iibrig, 

als seufzend PachtverhSltnisse ein- 

zugehen; kein Wunder, daB rd. 70% 

des gesamten Ackerlands in Nan

jing (840 Mu) verpachtet und nur 

30% (360 Mu) von den Eigentii- 

mern selbst bearbeitet wurden. 

Pacht war freilich nicht gleichbe- 

deutend mit Armut. "Reiche" Bau

ern, die nur kleinere Flachen hin- 

zupachten muBten, erzielten in der 

Regel durchaus erfreuliche Ernte- 

ergebnisse. Wer freilich ganz oder 

uberwiegend auf Zupacht ange- 

wiesen war, geriet schnell an den 

Rand des Existenzminimums.

Ublich in Nanjing war eine Pacht- 

dauer von nur drei Jahren; dies 

hatte den Nachteil, daB giinstige 

Ernten bei der Vertragserneuerung 

in aller Regel Pachterhohungen 

nach sich zogen. In friiheren Zeiten 

war der Pachtzins z.T. in Geld, z.T. 

in Naturalien zu entrichten, gegen 

Ende der vierziger Jahre aber, als 

der Fabi seinen inflationaren Hd- 

henflug begann, wurden nur noch 

Naturalien akzeptiert - und zwar 

meist in Form ungeschalten Reises. 

Die Hbhe des Entgelts bestimmte 

sich nach der Bodenqualitat. Bei 

hochgradigem Boden (gute Boden- 

qualitat + voile Bew^sserung) waren 

43-50% der Ernte, bei mittlerem 

Boden (schlechtere Bodenqualitat 

und weniger gut bewassert) durch- 

schnittlich 43% und bei niedriger 

Qualitat (unbewassert) bis zu 25% 

der Ernte an den Verpachter zu 

entrichten, und zwar zweimal jahr- 

lich unmittelbar nach den Ernten 

(31).

Charakteristisch filr die Pachtver

haitnisse in Nanjing (wie auch filr 

die meisten Dbrfer Chinas) war ei

ne Garantieriicklage, die der Pach- 

ter schon bei Beginn des Pachtver- 

hdltnisses zu leisten hatte und die 

ebenfalls zumeist in Produkten zu 

erfolgen hatte, wodurch die wirt- 

schaftlichen Moglichkeiten des fi- 

nanziell ohnehin arg gebeutelten 

Pachters noch starker schrumpften 

- vor allem dann, wenn der "Ga- 

rantiefall", also beispielsweise ein 

schweres Unwetter, eintrat, in des- 

sen Gefolge das Uberleben der be- 

treffenden Pachterfamilien im 

wahren Sinne des Wortes in Frage 

gestellt war (32).

Wie hoch lagen die Produktionsko- 

sten? Bei "Reisboden" mittlerer 

Giite waren vier Posten zu beriick- 

sichtigen: Die Steuer beanspruchte 

in Nanjing 7,1% der Erntemenge, 

die Pachtzahlung 43%, der Dunge- 

mittelanteil 5,7% und der Saatgut- 

anteil 1,4% der Ordnung - alles in 

allem also 57,2% (33).

Einige Bauern lebten vom Nettoer- 

trag nicht schlecht. Familien bei

spielsweise, die 30 Mu Boden besa- 

Ben und alles verpachteten, erhiel- 

ten einen "Jahreszins" von rd. 9.000 

Catties (chinesisch: jin = 0,56 kg), 

von dem nach Abzug der Steuern 

und brtlichen Abgaben noch 6.450 

ungeschalter oder 4.192 Catties ge- 

schalter Reis blieben - dies war das 

Dreifache der Menge (2.141 Cat

ties), die eine Durchschnittsfamilie 

zum Leben bendtigte.

Auch Reiche Bauern konnten zu- 

frieden sein. Wer beispielsweise, 

bei einem eigenen Bodenanteil von 

10 Mu, 40% Eigenland und 60% 

Pachtland bearbeitete, hatte am 

Ende einen Nettoerlds von fast 

8.400 Catties geschaltem Reis. So- 

gar Mittlere Bauern kamen noch 

gut davon und erzielten bei 70% 

Pachtanteil durchschnittlich rd. 

2.600 Catties geschalten Reis - also 

immer noch die doppelte Menge 

dessen, was als Minimum gait.

Schlimm dagegen war es um die 

Armen Bauern bestellt. Bei durch

schnittlich 1,2 Mu Eigen- und 

4,8 Mu Pachtanteil kam ein Net

toerlds von nur 1.507 Catties ge

schaltem Reis heraus - eine Menge, 

die weit unter dem Minimum von 

2.141 Catties lag. Falls es zu Na- 

turkatastrophen kam, bedeutete 

dies auf alle Faile Hunger - wenn 

nicht Schlimmeres. Nun gab es 

zwar die Moglichkeit, Kredite auf- 

zunehmen, die den Nehmer jedoch 

fast immer in noch hdhere Abhan- 

gigkeit zum Geber brachten. In den 

Jahren 1948-50 beispielsweise lag 

der normale Zinssatz in Nanjing 

bei 20% pro Halbjahr oder bei 40% 

pro Jahr (34), wobei allerdings zu 

bedenken ist, daB in Nanjing keine 

Wucherer und keine gewerbsmaBi- 

gen Geldverleiher am Werke waren.

Geht man mit Yang davon aus, daB 

Nanjing reprSsentativ filr "das" 

chinesiche Dorf schlechthin war, so 

wird die SchluBfolgerung unaus- 

weichlich, daB die Forderung nach 

einer Bodenreform nicht etwa nur 

die spleenige Idee einiger Weltver- 

besserer war, sondern daB sie sich 

mit zwingender Notwendigkeit aus 

dem desolaten Zustand zumindest 

der Halfte der chinesischen Bau- 

ernbevdlkerung heraus ergab - und 

dies waren in damaliger Zeit im- 

merhin rund 200 Millionen Men- 

schen. Der beklagenswert niedrige 

Lebensstandard reduzierte unwei- 

gerlich auch die Absatzmdglichkei- 

ten einer modernen Industrie - und 

fbrderte damit wiederum die Ten- 

denz zur wirtschaftlichen Stagna

tion. Was den Grundbesitzern niitz- 

te, schadete m.a.W. der chinesi

schen Volkswirtschaft.

Die Untersuchungen Yangs werden 

durch Schilderungen des UNRRA- 

Beauftragten, William Hinton, be- 

statigt, der sich 1947 einige Monate 

lang in dem 1000-Seelen-Dorf 

Zhangzhuang (Siidjiangxi) aufhielt. 

Die meisten der dortigen Familien 

muBten sich taglich mit zwei, zu 

Beginn des Winters sogar mit nur 

einer einzigen Mahlzeit pro Tag 

begniigen. Unterernahrt, wie sie 

waren, bewegten sie sich so wenig 

wie mbglich und bemuhten sich, 

bis zum Friihling bei Kraften zu 

bleiben. Ihre mageren Mais-, Hir- 

se- oder Weizenbestdnde muBten 

sie durch Kleie, Spreu, wilde Gra

ser von den Hugeln und selbst 

durch Blatter und Rinde von den 

Baumen erganzen, sobaid der 

"Chunhuang" (Fruhjahrshunger) 

einsetzte. Jeder Tag, den man 

iiberlebte, wurde als Geschenk 

empfunden (35). Der chinesische 

StandardgruB "Ni chiguo fanma?" 

("Hast Du schon Deinen Reis ge- 

habt?") zeigte in Zhangzhuang also 

seinen authentischen sozialen Hin- 

tergrund.

Bei kaltem Wetter hiillten sich die 

Bauern in baumwollwattierte Klei- 

dung, die sie doppelt so dick er- 

scheinen lieB, als sie wirklich wa

ren. Da diese Textilien nur gewa- 

schen werden konnten, wenn man 

das Futter herausnahm, war es in 

der kalten Jahreszeit nahezu un- 

moglich, sich von den im Kattun 

nistenden LSusen zu befreien. "Ihr 

standiges BeiBen und, als Folge da-
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von, das unaufhdrliche Kratzen er- 

zeugten WSrme. An warmen Win- 

tertagen sah man immer eine ganze 

Reihe von Menschen mit ihren 

wattierten Jacken in sonnenbe- 

schienenen Ecken hocken. Sie 

machten Jagd auf die LSuse und 

zerquetschten sie mit groBer Ge- 

schicklichkeit zwischen den Dau- 

men" (36). StSndig auch waren die 

Bauern auf der Suche nach Nah- 

rungs- und Diingemitteln.

Ganz in diesem Sinne auch erin- 

nerte sich Mao Zedong in einem 

Gesprach mit Andre Malraux (37) 

an die GroBe Hungersnot in seiner 

Heimatprovinz Hunan: "Auf 3 km 

in der Runde gab es in meinem 

Dorf an gewissen BSumen bis zu 

4 m hinauf kein Stuck Rinde mehr. 

Die Verhungernden hatten sie auf- 

gegessen. Aus Menschen, die ge- 

zwungen waren, sich von Rinde zu 

ernShren, konnten wir bessere 

KSmpfer machen als aus den Hei- 

zern Shanghais Oder gar aus den 

Kulis."

Auch Dungemittel fiir die eigenen 

Felder waren knapp. Da die Kinder 

und die Alten stSndig nach organi- 

schen Stoffen suchten, wirkten die 

StraBen und Hdfe im chinesischen 

Durchschnittsdorf hdchst aufge- 

raumt und proper. Angesichts der 

Diingemittelknappheit gingen man- 

che Grundbesitzer dazu uber, ihren 

Tagelbhnern oder PSchtern das 

Verrichten der Notdurft auf den 

Feldern zu untersagen und ihnen 

vertraglich den Gang zur VerpSch- 

terlatrine aufzuerlegen (38). Vor 

Ernte-RuckschlSgen waren selbst 

die Reichen Bauern, ja manchmal 

nicht einmal die Grundbesitzer ge- 

feit. Wahrend des Antijapanischen 

Kriegs muBten bisweilen sogar die 

japanischen Besatzer Hunger lei- 

den. Angesichts dieser unvorstell- 

baren Knappheit an Nahrungsmit- 

teln und Kleidung war es kein 

Wunder, daB sich der Verteilungs- 

kampf in den Dbrfern manchmal 

bis aufs Messer zuspitzte, und daB 

dabei die wohlhabenderen Schich- 

ten die Oberhand behielten, da sie 

nun einmal fiber das knappste aller 

Giiter, namlich den Boden, verfiig- 

ten - und vielleicht sogar noch 

fiber etwas Kapital, das sie zu 

Hbchstzinsen ausleihen konnten. 

HSufig freilich verwendeten die 

Bauern, die auf Kredite angewiesen 

waren, die Gelder in ihrer Not 

nicht fiir produktive, sondern fiir 

konsumtive Zwecke, indem sie da- 

mit die durch die Tradition gebo- 

tenen Ausgaben fiir Beerdigungen, 

Krankheitsfaile oder Hochzeiten 

bestritten oder sich ganz einfach 

fiber den Friihjahrshunger hinweg- 

retteten. Als Folge davon waren die 

Pachter in der Regel so verschul- 

det, daB sie auch noch ihr letztes 

Gerat, ihr letztes Schwein und ihr 

letztes Huhn weggeben muBten und 

dann im wahrsten Sinne des Wortes 

vbllig mittellos dastanden. Kein 

Wunder, daB in der Bauernsprache 

immer wieder das Wort "essen" 

(chi) auftauchte, ob es sich nun um 

"Reis essen" (chifan) oder um "Bit- 

ternis essen" (chi ku) handelte; 

haufig wurde die Regierung als 

"menschenfressender Tiger" (chi ren 

hu) bezeichnet.

Die Situation war umso trostloser, 

als sich nirgends auch nur der ge- 

ringste Hoffnungsschimmer zeigte. 

Uralt, wie das Bodensystem war, 

hatte es bisher alien Reformversu- 

chen widerstanden und sich in sei- 

nen drei Grundelementen (Subsi- 

stenzwirtschaft auf Kleinstparzellen 

mit Getreidemonokultur) seit 2000 

Jahren kaum verSndert. Noch in 

den spaten vierziger Jahren konnte 

sich auf den Dorfern so gut wie 

niemand vorstellen, daB sich hieran 

je etwas andern wurde, zumal tra- 

ditionelle Brauche und iiberkom- 

mene Dorfverwaltungsmethoden 

fiir betrachtliche Stabilitat sorgten 

- man denke an die (h£ufig allzu 

kostspieligen) Rites de passages, die 

das Leben des Bauern jahrein, 

jahraus begleiteten, aber auch an 

das solide administrative Regel- 

werk, in dessen Rahmen die (nur 

bis zur Kreisebene hinabreichen- 

den) staatlichen Behorden mit den 

landbesitzenden Schichten des je- 

weiligen Dorfes (der Gentry) in- 

formell eng zusammenzuarbeiten 

pflegten - ein "Gewohnheitsrecht", 

das den besitzenden Klassen in al

ler Regel noch ein Quentchen 

Macht mehr uber die Srmeren Bau

ern verlieh.

War der Uberlebenskampf schon in 

friedlicheren Zeiten hart genug, so 

steigerten sich die Note bei Natur- 

katastrophen und vor allem in 

Kriegszeiten, an denen ja im China 

der dreiBiger und vierziger Jahre 

bekanntlich kein Mangel war: Man 

denke an die Warlord-Wirren, an 

die japanischen Anti-Guerilla- 

MaBnahmen, in deren Gefolge die 

Dorfbewohner durch die Land- 

schaft gehetzt, ihnen ihr letztes 

Stuck Vieh abgeschlachtet und das 

letzte Hirsekorn wegtransportiert 

wurde, nicht zuletzt aber auch an 

den Biirgerkrieg, der sich von 

1946-1949 hinzog. Das Leben war 

in diesen Jahrzehnten im wahrsten 

Sinne zu einem Krieg aller gegen 

alle geworden.

Jede Obrigkeit oder soziale Bewe- 

gung, die in dieser Not Perspekti- 

ven fiir eine Anderung der unhalt

bar gewordenen Zustande bot, 

muBte die Bauern spontan und fast 

magisch an sich ziehen. Die Guo- 

mindang sollte es gerade auf den 

Dorfern zu spiiren bekommen, 

welche Chance sie vertan hatte, als 

sie es versSumte, dem Programm 

Sun Yixians zu folgen und das 

"Land dem Pfliiger" zu iibereignen.

An ihrer Stelle nahm sich nun eine 

andere politische Kraft der Boden- 

frage an - die KPCh - und sie tat 

es, wie sich bald zeigen sollte, mit 

durchschlagendem Erfolg. Schon in 

den vierziger Jahren war den mei- 

sten Bauern die - anfangs noch 

dumpfe - Erkenntnis gekommen, 

daB die "Volksarmee", die sich 

iiberall in den nordchinesischen 

DOrfern auszubreiten begann, fiir 

ihre - der Bauern - Interessen ein- 

trat. Anfangs mochten sie das nicht 

so recht glauben. Doch nach und 

nach begann die VBA dann doch 

zu einem Stuck Hoffnung mitten in 

der Hoffnungslosigkeit zu werden. 

Immerhin rekrutierte sie sich ja aus 

Ddrflern, half den Bauern bei der 

Ernte, pochte auf keinerlei Privile- 

gien und lieB sich vor allem keine 

jener Disziplinlosigkeiten zuschul- 

den kommen, die der Bauer an den 

Soldaten immer so gehaBt hatte. 

Kein Wunder, daB schon bald die 

Redensart aufkam, "daB die Rei

chen ihre Gotter, die Armen aber 

ihre Achte Armee haben" (39).

Die Balu hatte es schon in den 

dreiBiger und vierziger Jahren 

trefflich verstanden, die Archety- 

pen traditioneller Bauernerhebun- 

gen neu zu beleben und fiir ihre 

Zwecke nutzbar zu machen. Seit 

Jahrtausenden waren in dbrflichen 

Grenzsituationen immer wieder 

"briiderliche Gemeinschaften" ent- 

standen, die sich zunSchst in Ge- 

heimgesellschaften organisierten, 

und deren angestaute Wut und 

Verzweiflung sich dann expolo- 

sionsartig fiber das ganze Land 

auszubreiten und die Dynastie hin- 

wegzusprengen pflegte. Auch in 

den dreiBiger und vierziger Jahren 

des 2O.Jhdts. war es der Balu ge- 

lungen, die Hoffnung, das Vertrau- 

en und den Brudersinn unter den 

Bauern wieder zur Entfaltung zu 

bringen - und zwar angesichts 

wachsender Kriegsnote, in deren 

Schatten der Wille nach Gleichheit 

zu einem fast "religiosen Gefiihl" 

wurde - dies wohlgemerkt in einer 

Gemeinschaft, die in normalen 

Zeiten hierarchischer aufgebaut ist 

als irgendeine andere Sozietat der
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Welt! Die Bauern waren in ihrem 

Elend ganz gewiB eine "Klasse an 

sich", und wurden im Laufe des 

Kampfes - vor allem gegen die Ja- 

paner - dann auch zu einer "Klasse 

fur sich". Die These von Frantz 

Fanon, daB nSmlich Klassen sich 

erst durch den gemeinsamen Be- 

freiungskampf als solche begreifen 

lernen, hat in der damaligen chine- 

sischen Praxis eine triumphale Be- 

statigung gefunden - besser gesagt: 

hat diese These iiberhaupt vorweg- 

genommen! Das gemeinsame "Wir"- 

Gefiihl zwischen Armee und Be- 

volkerung wurde noch dadurch 

verstSrkt, daB der Balu damals eine 

Reihe von Disziplinvorstellungen 

zur zweiten Natur geworden war, 

die unter dem Stichwort "Drei 

Hauptregeln der Disziplin, Acht 

Punkte zur Beachtung" auswendig 

gelernt wurden: Kommandogehor- 

sam; "Nimm den Massen nicht eine 

Nadel, nicht einen Faden weg"; 

Ablieferung alien Beuteguts. So- 

dann die Acht Punkte: Sprich hdf- 

lich, zahl fur das, was Du kaufst! 

Gib zuriick, was Du entliehen hast! 

Leiste Ersatz fur das, was Du be- 

schadigt hast! Schlag und be- 

schimpfe niemanden! Schiitze die 

Ackerbaukulturen! Beiastige nie- 

mals Frauen! und MiBhandle nie- 

mals Gefangene! (40) Immer wieder 

wurde auch gefordert, daB die Ar

mee mit dem Volk "zu einem Gan- 

zen verschmilzt", daB sie sich wie 

ein "Fisch im Wasser des Volkes" 

bewegen soil, daB "die Armee fin- 

das Volk sorgt", und daB sich ihre 

Mitglieder als "Diener des Volkes" 

zu verstehen haben. Ganz in die- 

sem Sinne auch machten sich 

KPCh und Balu an die Anderung 

der iiberkommenen Bodenordnung 

heran. In den friihen vierziger Jah- 

ren begniigten sie sich noch mit 

der "doppelten Senkung", namlich 

mit der Pachtherabsetzung um 

mindestens 25% und der Reduzie- 

rung von Darlehenszinsen auf jahr- 

lich hbchstens 10%. Erst 1948 wur

de dann die "doppelte Herabset- 

zung" durch eine echte Bodenre- 

form, namlich durch "gleichmaBige 

Verteilung des Bodens" (pingfen 

tudi), ersetzt (41). Kein Wunder, 

daB die "Begeisterung" der Armen 

Bauern kaum Grenzen hatte. Nicht 

zu Unrecht stellt William Hinton 

(42) die chinesische Bodenreform 

und die amerikanische Sklavenbe- 

freiung auf eine Stufe.

Nach Ausrufung der Volksrepublik 

setzte die Bodenreform Mitte 1950 

im ganzen Lande ein. Das am 

30.6.1950 in Kraft getretene Bo- 

denreformgesetz gab eine prazise 

Zielsetzung an: "Das auf feudaler 

Ausbeutung durch die GroBgrund- 

besitzerklasse beruhende Bodenei- 

gentumssystem soil abgeschafft und 

das Bodeneigentum der Bauern 

eingefiihrt werden, um auf diese 

Weise die landlichen Produktiv- 

krafte freizusetzen, die landwirt- 

schaftliche Produktion zu entwik- 

keln und den Weg fur die Indu- 

strialisierung des neuen China zu 

ebnen." Enteignet werden sollten 

neben dem Ackerboden auch land- 

liche Grundstiicke, die zu Ahnen- 

schreinen, Tempeln, Kidstern, Kir

chen, Schulen und anderen nicht- 

landwirtschaftlichen Organisationen 

gehorten (§ 3). Lediglich fur Mo- 

scheen sollten gewisse Ausnahme- 

bestimmungen gelten. Verschont 

bleiben sollten vorerst die Reichen 

Bauern, die ja zur Vierklassenfront 

der Neuen Demokratie gehorten, 

und die daher in der Phase des 

Kampfes gegen "feudalistisches" 

Bodeneigentum noch verschont 

bleiben muBten (43). § 6 des Ge- 

setzes bestimmte denn auch, daB 

vorerst nur Grundbesitzer, nicht 

jedoch Reiche Bauern oder gar 

Mittelbauern enteignet werden 

diirften.

GemaB §§ 10 ff sollte das be- 

schlagnahmte Eigentum und das 

ubrige Produktionseigentum "ein- 

heitlich, gleich und rational" an die 

landlosen Bauern verteilt werden; 

hierbei sollten durchaus auch ehe- 

malige Grundbesitzer mit beriick- 

sichtigt werden, damit sie mit ihrer 

eigenen Hande Arbeit den Lebens- 

unterhalt bestreiten konnten (§ 10) 

- zumindest gait dies theoretisch!

Zustandig fur Enteignung und 

Neuverteilung waren im allgemei- 

nen zwei Organe, namlich "Boden- 

reformkomitees" (tudi gaige wei- 

yuanhui), deren Mitglieder z.T. 

gewahlt, z.T. von oben ernannt 

wurden (§ 28), sowie - zur Unter- 

stiitzung dieser Komitees - sog. 

"Volkstribunale" (renmin fating), 

die auf Kreisebene zu organisieren 

waren, und deren Aufgabe darin 

bestand, durchs Land zu reisen und 

bei der Bestrafung jener "despoti- 

schen Elemente" mitzuwirken, die 

Verbrechen begangen hatten oder 

sich der Durchfiihrung der Boden

reform widersetzten (§ 32). Zwar 

heiBt es im Gesetz ausdriicklich, 

daB willkiirlicher Arrest, korperli- 

che Ziichtigung oder Tbtung "strikt 

verboten" seien, doch wurden diese 

Formalbestimmungen spater durch 

anderslautende Parteidirektiven 

"uberholt", die die Hinrichtungen 

eher zur Regel als zur Ausnahme 

erklarten.

In einem ZusatzbeschluB der Re

gierung "Uber die Ermittlung des 

Klassenstatus der Bauern" vom 

4.8.1950 (44) waren im tibrigen 

auch die Kriterien fur die Katego- 

risierung der Bauern (Grundbesit

zer: dizhen, Reiche Bauern: funong, 

Mittelbauern: zhongnong, Arme 

Bauern: pinnong und Arbeiter: 

gongren) festgelegt worden. Als 

Grundbesitzer hatten all jene Per- 

sonen zu gelten, die zwar Boden 

besaBen, ihn aber selbst nicht be- 

arbeiteten und ihren Lebensunter- 

halt durch Ausbeutung bestritten, 

sei es nun in Form von Bodenver- 

pachtung, Kreditvergabe oder An- 

heuerung von Arbeitskraften. Rei

che Bauern unterschieden sich von 

ihnen dadurch, daB sie grdBere Bo- 

denfiachen pachteten, sie aber 

nicht selbst bearbeiteten, sondern 

zu diesem Zweck Arbeitskrafte an- 

heuerten oder aber den Weg der 

Unterverpachtung wahlten.

"Grundbesitzer", die sich auf diese 

Weise definitorisch eingegrenzt sa- 

hen, waren kurze Zeit spater tddli- 

chen Verfolgungen ausgesetzt. Al- 

lerdings blieben in den Netzen der 

Dorftribunale lediglich die kleine- 

ren Fische hangen. Die machtigen 

Grundbesitzer waren schon wah- 

rend des Biirgerkriegs nach Bei- 

ping, Tianjin oder Shanghai, in 

manchen Fallen sogar nach New 

York oder San Francisco ausgewi- 

chen - auch die Angehdrigen der 

zweiten Garnitur waren zumindest 

in die Provinzhauptstadte geflohen, 

und selbst die Drittrangigen hatten 

sich in Kreisstadte zuriickgezogen. 

Was auf den Ddrfern iibrigblieb, 

waren nur die allerkleinsten Fische, 

die, gemessen an westlichen Vor- 

stellungen, keineswegs als wohl- 

habend gelten konnten, die sich 

aber, wie es nun hieB, auf Kosten 

der armeren Dorfbevolkerung ge- 

mastet hatten, und die nun dafiir 

biiBen sollten.

Die Schauprozesse und Massenhin- 

richtungen der Bodenreformperiode 

gehbren mit zu den diistersten Ka- 

piteln der sinokommunistischen 

Friihgeschichte.

Die "Kampfversammlungen" wur

den vorbereitet durch Arbeitsgrup- 

pen, die in der Regel von Kreis- 

parteikomitees entsandt wurden, 

dariiber hinaus aber auch von "Ak- 

tivisten" aus dem Kreis der ddrfli- 

chen Kernmiliz oder aber - eben - 

durch die Bodenreformausschiisse. 

Sie nahmen die Klasseneinteilungen 

vor, veranlaBten die Bauern zur 

"Riickbesinnung auf erlittenes Un

recht" und dachten mit den Bauern 

gemeinsam laut dariiber nach, war-
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um der eine im Dorf wohlhabend, 

der andere aber ewig arm geblie- 

ben sei (45): Warum haben wir alle 

solange gelitten? Warum sollen wir 

uns eigentlich nicht an den Grund- 

besitzern rachen? Wovor haben wir 

Angst? Wer soil sich bei den 

Kampfversammlungen zu Wort 

melden? Und in welcher Reihen- 

folge? Wie sollen wir die Vermbgen 

des Delinquenten verteilen? Sollte 

er am Ende nicht gar Vermdgens- 

gegenstande vergraben haben, so 

dab man entsprechende Informa- 

tionen notfalls aus ihm herauszu- 

priigeln hatte?

Der ProzeB gegen den durch- 

schnittlichen "Grundbesitzer" be- 

gann zumeist mit einer Anklage- 

versammlung (kongsuhui), zu der 

am festgelegten Tag der Landre- 

formausschuB und zumeist auch ein 

Vertreter des Kreisbauernbundes 

zusammentraten. Der drtliche 

Grundbesitzer ("Ortskaiser") pflegte 

von einer Milizeinheit vorgefuhrt 

und vor versammelter Dorfbauern- 

schaft des Verbrechens angeklagt 

zu werden, sei es nun der Zusam- 

menarbeit mit den japanischen Be- 

satzern, der Ausbeutung von Ar

men und Mittleren Bauern oder 

aber der Aufstellung von Mintuan 

(Guomindang-Milizen). Anschlie- 

Bend erging die Aufforderung an 

die Bauern, einzeln vorzutreten und 

ihm seine Verbrechen ins Gesicht 

zu schreien. Hierbei kam es zu vdl- 

lig neuen Selbsterfahrungen. Seit 

Jahrhunderten an Unterwiirfigkeit 

gewohnt, hatte es bisher ein Armer 

Bauer kaum je gewagt, dem "Dorf- 

kaiser" offen entgegenzutreten. 

William Hinton war Augenzeuge 

einer solchen Konfrontation: Ein 

Bauer sprang auf, stiirzte auf den 

Angeklagten zu, schlug ihn mit der 

flachen Hand ins Gesicht und for- 

derte ihn schreiend auf, der Ver- 

sammlung zu gestehen, was er ge- 

stohlen habe. In diesem Augenblick 

trat eine beklemmende Stille ein. 

Wortlich: "Der Schlag lieB die zer- 

lumpte Menge erbeben, als ob ein 

elektrischer Funken alle Muskeln 

anspannte. Sie hatten in ihrem Le- 

ben noch nie gesehen, daB ein 

Bauer einen Beamten schlug." (47) 

Als freilich fur jedermann sichtbar 

wurde, daB der MiBhandelte kei- 

neswegs aufbegehrte, sondern in 

sich zusammensank und um Ver

gebung flehte, wurde den Bauern 

auf einmal bewuBt, daB sie sich 

seit Jahren von einem SchwSchling 

hatten ausbeuten lassen - und ihre 

Wut steigerte sich nun bis zur Ra- 

serei. Dies war der Augenblick, da 

das Tribunal die "Massen" um ein 

"gerechtes Urteil" bat. Kein Wun

der, wenn die Daumen fast immer 

nach unten gingen. Das Tribunal 

pflegte daraufhin zu erklaren, daB 

es verpflichtet sei, "den Willen des 

Volkes zu erfiillen" und die Todes- 

strafe zu verhangen (48). Hinrich- 

tungen wurden in der Regel sofort 

vollzogen - und, wo immer mdg- 

lich, in ihren Einzelheiten auch per 

Radio ubertragen (49).

Wahrend der zweieinhalb Jahre 

dauernden Bodenreformkampagne 

(Juni 1950 bis Ende 1952) wurden 

"mehrere Millionen" Grundbesitzer 

hingerichtet (50) - die genaue Zahl 

UBt sich aus naheliegenden Griin- 

den nicht ermitteln; sie lag aber 

hoch, wenn man bedenkt, daB die 

Grundbesitzerschaft offiziell bei 

4% der damaligen landlichen Be- 

vblkerung, also bei etwa 16 Millio

nen Personen angesiedelt wurde, 

wobei es sich iibrigens um eine po- 

litisch postulierte - und keineswegs 

soziologisch ermittelbare - Zahl 

handelt; hatte die Fiihrung doch ex 

ante festgelegt, daB "Grundbesitzer" 

und "Reiche Bauern" zusammen rd. 

10% der landlichen Bevdlkerung 

ausmachen (sollten) (51).

Aber auch Grundbesitzer, die den 

Orkan der Landreform iiberlebten, 

hatten nichts mehr zu lachen. Als 

die ersten Intellektuellen im Zuge 

der "Rechtsabweichlerkampagne" 

Ende der fiinfziger Jahre auf die 

Dorfer verschickt wurden, fanden 

sie dort ilberall noch die korperlich 

und geistig gebrochenen ehemali- 

gen "Dizhu", die seit Jahren noch 

bei jeder Kampagne als ideologi- 

sche FuBabstreifer hatten herhalten 

miissen, und denen auch jetzt noch 

die niedrigsten und beschwerlich- 

sten Arbeiten aufgebiirdet wurden, 

am liebsten die Entsorgung der 

Kloaken.

Ihr Vermogen hatten sie ohnehin 

langst verloren. Bei der Verteilung 

ihrer Habe hatte sich schon in den 

Jahren 1947 ff eine Praxis heraus- 

gebildet, die mehreren Prinzipien 

folgte: Da gait einmal der Leit- 

spruch "Shui dou shui fen" ("Wer 

kSmpft, bekommt einen Anted"). 

Ein zweites Zuteilungskriterium 

war die Bediirftigkeit, die auf 

Grund bestimmter Einschatzungs- 

kriterien ermittelt wurde, ein drit- 

ter MaBstab der Erfolg im sog. 

"Fanshen" (wortlich: "Korper um- 

drehen"); maBgebend war m.a.W. 

der Fortschritt bei der inneren 

Einstellung, der sich vor allem im 

Engagement gegeniiber der Achten 

Armee manifestierte!

Die Bewertung der EmpfSnger so- 

wie die praktische Umverteilung 

wurden durch eigens zu diesem 

Zweck gewUhlte Bauernverbinde 

sowie durch die ihnen befehls- 

pflichtigen Dorfmilizen iibernom- 

men.

Das Dorf Zhangzhuang erlebte 

nach der Umverteilung von 

1.452 Mu im Marz 1948 einen 

Stimmungswandel ohnegleichen: 

Die Bauern fiihlten sich plotzlich 

nicht mehr vom Hungertod be- 

droht, waren mit einem Schlag frei 

von Schulden, schliefen unter ih

rem eigenen Dach, arbeiteten auf 

ihrem eigenen Grund und Boden, 

brachten ihr eigenes Saatgut ein 

und hatten zum ersten Mai in ih

rem Leben den Eindruck, ihr 

Schicksal bis zu einem gewissen 

Grad in eigenen HSnden zu halten

(52) . Das Wort "Begeisterung" hatte 

damals ganz gewiB nicht jenen 

hohlen Beigeschmack, der ihm spS- 

ter zuwuchs, als sich die Bauern 

plotzlich wieder ihres Privateigen- 

tums beraubt sahen, in Volkskom- 

munen hineingelobt wurden oder 

aber in Hinterhof-Essen Eisen zu 

schmelzen hatten.

Ende 1952 bereits war der landli- 

che Feudalismus und Halbfeuda- 

lismus durch teils physische, teils 

soziale (Enteignung) Liquidierung 

der Grundbesitzerklasse geldst. Die 

Reichen Bauern, die einstweilen 

noch einmal davongekommen wa

ren, wurden schon wenige Jahre 

spater im Wege der "Vergenossen- 

schaftungsbewegung" enteignet - 

gleichzeitig iibrigens neben den 

ehemals landlosen Bauern, die fur 

kurze Zeit Bodeneigentiimer ge- 

worden waren.

Einstweilen aber hatten rund 300 

Millionen ehemals landlose oder 

Arme Bauern insgesamt 700 Mio. 

Mu Land zugeteilt erhalten. Damit 

gait, wie es in unzahligen Meldun- 

gen feierlich hieB, das seit Jahrtau- 

senden bestehende Feudaleigentum 

an Grund und Boden als abge- 

schafft. Die chinesische Bauern- 

schaft bestand jetzt nur noch aus 

"Mittelbauern", die definitionsge- 

mSB etwas Land besitzen, das sie 

mit eigenen H&nden bearbeiten

(53) .

Mit dieser Umverteilung war die 

Bodenreform freilich noch lange 

nicht zu Ende. Vielmehr hatte der 

UmwandlungsprozeB erst so richtig 

begonnen - und sollte iiber die 

"Gruppen der gegenseitigen Hilfe" 

und iiber die Vergenossenschaftung 

bis hin zur Volkskommunenbewe- 

gung weitergehen.
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Bereits im September 1951 erging 

eine ZK-Resolution uber "gegen- 

seitige Hilfe und genossenschaftii- 

chen ZusammenschluB in der 

landwirtschaflichen Produktion". 

Die Parteiausschusse der einzelnen 

Ebenen setzten diese Direktive so 

tatkraftig durch, daB bereits Ende 

1953 nicht weniger als 43% aller 

Bauernhaushalte in "Gruppen der 

gegenseitigen Hilfe" (nongye hu- 

zhuzu) oder gar schon in Genos- 

senschaften organisiert waren. Sol- 

che Hilfsgruppen hatte es bereits 

1943 im Stiitzpunktgebiet Guang- 

xi/Gansu/Ningxia gegeben (54). 

Nach 1952 erwiesen sie sich als ge- 

eignete Plattform fur eine rationel- 

lere Produktion. Ein guter Maulesel 

beispielsweise konnte am Tag 

120 Mu bearbeiten; da aber die 

meisten Familien in der Regel bei 

weitem nicht einmal die HMfte 

dieser FlSche besaBen, wire die 

Kapitalinvestition in einen Maul

esel, in einen Karren, in einen 

Pflug oder eine SSmaschine im 

VerhSltnis zum Grundbesitz viel zu 

hoch gewesen. Warum sich also 

nicht zusammentun? Gegenseitige 

Hilfe hatte es auf den Dorfern 

zwar immer schon gegeben, doch 

nun wurde sie in Form einer riesi- 

gen Massenbewegung institutionali- 

siert. AuBerdem wurden die Hilfs

gruppen durchaus popular, da sie 

auch ihre unterhaltsamen Seiten 

hatten, vor allem fur die Frauen, 

die bisher ihre Arbeit (z.B. Spinnen 

oder Weben) in der Regel allein zu 

Hause hatten erledigen miissen, die 

nun aber zu gemeinsamer Arbeit 

zusammenkamen.

Insoweit leuchtete die damals allge- 

genwartige Parole "Sich organisie- 

ren!" durchaus ein. Die meisten 

Bauern konnten freilich noch nicht 

ahnen, daB sie schon kurze Zeit 

spater dazu "uberredet" wurden, die 

"Zusammenarbeit" noch um ein 

weiteres Stuck zu intensivieren und 

zu diesem Zweck auch ihren Bo- 

denbesitz in ein Kollektiv einzu- 

bringen!

Am Rande der Bodenreform ent- 

standen auch die ersten Genossen- 

schaften. Bereits im Marz 1951 

konnte man immerhin 45.000 sol- 

che Einheiten registrieren, und 

zwar zumeist Versorgungs- und 

Markt-, aber auch Verbraucherge- 

nossenschaften mit insgesamt 25 

Millionen Mitgliedern. Bereits im 

Juli 1950 auch war die "Allchinesi- 

sche Vereinigung der Genossen- 

schaften" aus der Taufe gehoben 

worden (55). Zu ihren Mitgliedern 

gehorten sowohl Bauern als auch 

Arbeiter, die einen Teil ihres Ver- 

mbgens einbrachten (56). Mit der 

Bodenreform kam auch ein neues 

Steuersystem auf, das ebenfalls 

vorher in den Stiitzpunktgebieten 

ausprobiert worden war, und das 

sich durch Leistungsorientierung 

auszeichnete. Friiher war der flei- 

Bigste Bauer bestraft worden, da er 

einen fixen Teil seiner Ernte hatte 

abliefern miissen. Das neue System 

berechnete den zu versteuernden 

Grundbetrag nicht nach dem tat- 

sSchlichen Ernteergebnis des lau- 

fenden Jahres, sondern auf der 

Grundlage der Durchschnittsernten 

mehrerer vorausgegangener Jahre. 

Nicht das Land als solches und 

auch nicht die Ernte als solche 

wurde besteuert, sondern der sog. 

"Standard-Mu", als welcher eine 

FlSche Ackerland definiert wurde, 

die 10 Dou Hirse abwarf. Um her- 

auszufinden, wieviel Standard-Mu 

ein Bauer besaB, muBte man ein- 

fach den durchschnittlichen Jahres- 

ertrag in Dou berechnen und ihn 

durch 10 teilen. AuBerdem gab es 

bei der Bebauung von Neuland 

Steuerfreibetrage. Beides, namlich 

die Berechnung nach Standard-Mu 

und die Freibetrage, leuchteten 

dem Bauern ein und spornten ihn 

zum "Produktionskampf an, der 

damals zur allgemeinen Devise ge- 

worden war.

Auch auf Taiwan riickte die Bo

denreform gleich von Anfang an in 

den Mittelpunkt des innenpoliti- 

schen Geschehens. Die Guomin- 

dang, die ihr Zdgern in der Re- 

formfrage auf dem Festland so 

teuer hatte bezahlen miissen, wollte 

nun auf der Insel keine Zeit verlie- 

ren und begann noch im Jahr ihrer 

Ankunft mit energischen Refor

mer. Das Programm wurde in drei 

Stufen abgewickelt:

- Bereits 1949 begann die Land- 

pachtermaBigung, wobei 37,5% des 

Normalertrags als absolutes Maxi

mum der Pachtzinszahlung fixiert 

wurden.

- Ab 1951 verkaufte die Regierung 

dann die groBen Staatsiandereien, 

die aus japanischem NachlaB iiber- 

nommen worden waren und die 

immerhin 20% der gesamten Ak- 

kerfiache ausmachten, an rd. 

156.000 Bauern, die bisher als 

Pachter geiebt hatten. Die Kaufra- 

ten wurden hierbei so bemessen, 

daB sie nicht hdher waren als der - 

seit 1949 zu entrichtende - Pacht- 

zins von 37,5%.

- 1953 begannen dann die hSrte- 

sten chirurgischen Eingriffe; gait es 

doch, den privaten Grundbesitzern 

alien Boden abzunehmen, der 3 ha 

(= 45 Mu) iiberschritt, und ihn so- 

dann an die "Pfliiger" zu iibereig- 

nen. Hier entwickelte die Regie

rung zwei Zahlungsmethoden, die 

ebenso genial wie zukunftsweisend 

waren: Sie zahlte namlich den 

Grundbesitzern 70% des Grund- 

stiickswerts mit sog. "Landgut- 

schriften" (einer Art Ratenzahlung, 

die vom Pachter teils in Bargeld, 

teils in Reis- und SuBkartoffellie- 

ferungen eingeldst werden muBte) 

und 30% mit Aktien der Staatsin- 

dustrie. Praktisch wurden damit 

zwei Fliegen auf einen Streich er- 

legt: Der Staat sparte Kaufgeld und 

pumpte zugleich Investitionsgelder 

in die damals noch in den Kinder- 

schuhen steckende Industrie. Dieses 

"Land dem Pfluger"-Programm be

gann im Februar 1953 und endete 

bereits im Januar 1954. Insgesamt 

wurden 139.000 ha oder 55% des 

gesamten privaten Pachtlandes von 

der Regierung aufgekauft und an 

194.823 bisherige Pachtbauern wei- 

ter verauBert.

Die Politik loste fast raketenartige 

Erfolge aus (Indexzahlen: 1952: 

100; 1960: 143,2; 1968: 226) (57).

Den Zwei-Stufen-Schritt (Pacht- 

zinsherabsetzung und Eigentums- 

verteilung) hatte es zwar auch auf 

dem Festland gegeben, doch wur

den hier, in Taiwan, die Grundbe- 

sitzer in ihren Eigentumsrechten 

nur geschmaiert, nicht jedoch per- 

sbnlich verfolgt oder gar liquidiert.

Nicht nur im landwirtschaftlichen 

Sektor, sondern auch auf anderen 

Gebieten der Wirtschaft begann der 

Staat erheblichen EinfluB auszu- 

uben, vor allem im Bereich der 

Entwicklungsplanung (Vierjahres- 

piane seit 1953), bei der Devisen- 

kontrolle, beim Ausbau von Son- 

derwirtschaftszonen sowie bei der 

Zinspolitik. Vor allem aber behielt 

sich die Regierung das Monopol im 

Bereich der Energieindustrie, der 

Zuckerwirtschaft und der Diinge- 

mittelindustrie vor.

Auch hier machte sich eine lange 

"antikapitalistische Tradition" be- 

merkbar, die sich historisch bis auf 

das Jahr 81 v.Chr. zuriickfiihren 

ISBt. Damals hatte die "Eisen-Salz- 

Diskussion" (tieyelun) stattgefun- 

den, bei der beschlossen worden 

war, daB die wichtigsten Produk- 

tionsmittel jener Jahrhunderte, 

namlich Saiz und Eisen, nicht der 

privaten Verfiigung anheimgestellt, 

sondern vielmehr staatlichem Mo

nopol iiberantwortet werden sollten. 

Zwar hat es im Laufe der Jahrhun-
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derte immer wieder VerstbBe gegen 

dieses Gebot gegeben, als Denkre- 

gulativ ist es jedoch erhalten ge- 

blieben und hat sich auf die Wirt- 

schaftspolitik im modernen Taiwan 

niedergeschlagen.

2.2.2.

Die Ehereform-Kampagne

Eng verzahnt mit der Landreform- 

bewegung verlief die Einfuhrung 

des neuen Eherechts durch das am 

l.Mai 1950 verklindigte und aus 

nur 27 Paragraphen bestehende 

Ehegesetz, das gerade auf den Dor- 

fern umwaizende Auswirkungen 

zeitigen sollte:

Das traditionelle chinesische Fami- 

lienrecht war bestimmt gewesen 

von der Herrschaft des Mannes 

uber die Frau und des Alters liber 

die Jugend. Es war patrilinear, pa- 

triarchalisch, patrilokal und patro

nym; es verneinte die freie Part- 

nerwahl, verbot die Wiederverhei- 

ratung von Witwen, duldete das 

Nehmen von Nebenfrauen, behan- 

delte EheschlieBungen als Kaufver- 

trag, durch den die Braut gegen 

Leistung eines ansehnlichen "Ge- 

schenks" an Familie und Clan des 

Brautigams iiberging, und ermbg- 

lichte Kindesverlobungen.

Ehe, Familie und Clan waren Teil 

eines umfassenden "feudalistischen" 

Gesellschaftssystems, das auf der 

Basis einer selbstgeniigsamen 

Agrarwirtschaft aufbaute, in der 

die Spannung zwischen Grundbe- 

sitzer- und Pachtbauerntum den 

"Hauptwiderspruch" bildete. Sino- 

kommunistischen Sprachgepflogen- 

heiten zufolge waren es "vier Strik- 

ke" (politische, Sippen-, religibse 

und Gatten-Gewalt), mit denen das 

chinesische Volk 2.000 Jahre lang 

"gefesselt" war.

Das Ehegesetz der Guomindang 

von 1930 hatte den "Feudalismus" 

zwar in den Stadten z.T. abschiit- 

teln helfen, nicht aber auf den 

Dbrfern, wo die Mehrheit der chi- 

nesischen Bevblkerung lebt. Hier 

fanden die Kommunisten ihr klas- 

sisches Betatigungsfeld: Marksteine 

der Entwicklung waren die Ehege- 

setze von 1931, 1934 und 1950, die 

jeweils von ausgreifenden Kam- 

pagnen begleitet waren. Das Ehe

gesetz von 1950 wurde manchmal 

auch "Frauengesetz" genannt, weil 

es, wie kein anderes Rechtswerk, 

die Frauenemanzipation gefbrdert 

hat, manchmal aber auch "Schei- 

dungsgesetz". Im Gegensatz zum 

traditionellen Recht und zum Ehe

gesetz von 1930 zShlt die Regelung 

von 1950 keine spezifischen Schei- 

dungsgriinde auf. Hier sollte 

m.a.W., ebenso wie bei Eingehung 

der Ehe, weitgehende Freiheit 

herrschen, von der in China aller- 

dings - angesichts der iiberkomme- 

nen strengen Ehemoral - in der 

Praxis nur ausnahmsweise Ge- 

brauch gemacht wird. In alien 

(auch den vermbgens-, unterhalts- 

und kinderbezogenen) Fragen soil- 

ten sich die Ehepartner nach Mbg- 

lichkeit giitlich einigen - wie iiber- 

haupt der Grundsatz des auBerge- 

richtlichen Arrangements uber dem 

gesamten neuen Familienrecht 

stand.

Das Ehegesetz von 1950 war von 

auBerordentlich juristischer Simpli- 

zitat. Die in westlichen Rechtsord- 

nungen so detailliert ausgestalteten 

Einzelbereiche wie Verlbbnis, 

"Nicht-Ehe", Aufhebbarkeit, Schei- 

dung etc. wurden hier uber nur 

zwei Leisten gezogen: Eheschlie- 

Bung - Ehescheidung. Das neue 

Gesetz sollte m.a.W. auch den Fa- 

milienrechtsjuristen uberfliissig 

machen (auf den man ja auch in 

Yan’an hatte verzichten kbnnen!).

Als materielle Voraussetzung der 

Ehe sollten von nun an Freiwillig- 

keit, Ehefahigkeit (Altersbestim- 

mungen) und Nicht-Vorliegen von 

Eheverboten gelten, wobei aller- 

dings "durch die Hintertlir" dieser 

Eheverbote wieder traditionelle 

Gesichtspunkte ins Spiel kamen 

(59). Das "neudemokratische" Ehe- 

recht war, neben der Bodenreform, 

das zweite groBe "antifeudalisti- 

sche" Reformwerk der friihkom- 

munistischen Periode.

2.2.3.

Die "Kampagne zum Widerstand 

gegen Amerika und zur Hilfe fur 

Korea"

Verglichen mit der Bodenreform 

war die am 4.November 1950 aus- 

gerufene "Kampagne zum Wider

stand gegen Amerika und zur Hilfe 

fur Korea" (kang Mei yuan Zhao) 

geradezu ein Spaziergang, wenn- 

gleich auch sie tiefgreifende Wir- 

kungen nach sich zog, namlich die 

weitgehende Auslbschung westli

chen Gedankenguts und westlicher 

Einrichtungen.

Vor allem die am Koreakrieg nun 

wirklich nicht schuldigen Kirchen- 

und Religionsgemeinschaften, die 

nach Jahrzehnten intensivster Mis- 

sionsarbeit zum Teil tiefe Wurzeln 

im chinesischen Volk hatten schla- 

gen kbnnen, erlitten nun ihr Fias- 

ko. Den StartschuB gab ein Volks- 

zeitungsartikel vom 20.11.1950 mit 

dem Titel "Was wir liber die katho- 

lischen und protestantischen Kir

chen wissen sollten". Im Dezember 

1950 ergingen mehrere Bestimmun- 

gen liber die "Behandlung und Re- 

gistrierung kultureller, padagogi- 

scher und sozialer Einrichtungen, 

die yon Auslandern oder mit aus- 

landischem Kapital betrieben wer- 

den". Rd. 20.000 protestantische 

Priester, Diakone und YMCA-Ver- 

treter wurden in den Jahren 1951/ 

52 verfolgt, eingekerkert oder in 

Umerziehungslager geschickt. Die 

AuslSnder wurden nach einer mehr 

oder weniger langen Gefangniszeit 

zumeist des Landes verwiesen.

Noch harter und gezielter waren 

die Schlage gegen die Katholische 

Kirche, deren (chinesische) Spit- 

zenvertreter z.T. exekutiert oder 

ebenfalls jahrelang eingekerkert 

wurden. Sogar Frauenorden sahen 

sich mit Vorwiirfen des "Imperia- 

lismus" konfrontiert. Die Nonnen 

des Waisenhauses Sacre Coeur in 

Nanjing wurden angeklagt, sie hat- 

ten jahrelang Kleinkinder massa- 

kriert (60).

Was von den einst bliihenden Kir- 

chengemeinden nach dieser "Kam

pagne" noch iibrigblieb, wurde ver- 

staatlicht (Universitaten, Schulen, 

Krankenhauser, Waisenhauser, Bi- 

bliotheken, Kirchengebaude etc.) 

oder in Massenorganisationen ein- 

gebracht, die der "Patriotischen 

Drei-Selbst-Bewegung" (san zi ai- 

guo yundong) unterworfen wurden 

(62). Die christlichen Kirchen 

muBten von jetzt an in "dreifacher 

Hinsicht unabhangig" sein, namlich 

organisatorisch, finanziell und pa

storal. Vor allem lief diese patrioti- 

sche Selbstbewegung auf ein Mis- 

sionsverbot hinaus.

Die "Anti-Amerika, hilf Korea"- 

Kampagne wurde, neben Bodenre

form und Anti-Konterrevolutions- 

Bewegung zu den sog. "Drei Gro- 

Ben Kampagnen" (san da yundong) 

zusammengezogen (63).

2.2.4.

Die Kampagne gegen die "Konter- 

revolutionare"

Was auf den Dbrfern die Grundbe- 

sitzer, waren in den Stadten die 

"Konterrevolutionare" (fan geming 

fenzi). Offiziell wurde unterschie- 

den zwischen aktiven und ehemali- 

gen Konterrevolutionaren. Zu den 

ersteren gehbrten diejenigen, die 

"nach der Befreiung... nicht aufge- 

hbrt haben, ihre konterrevolutiona

re Konspiration fortzusetzen (64); 

den ehemaligen Konterrevolutiona

ren ist jener Personenkreis zuzu-
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rechnen, der wahrend der GMD- 

Zeit aktiv gegen die Revolution 

gekampft und dabei Verbrechen 

begangen hat" (65).

Die Kampagne wurde durch einen 

ZK-BeschluB vom lO.Oktober 1950 

eingeleitet - ein Datum, das fur die 

spateren Opfer auf zweifache Weise 

verhangnisvoll war: Zum einen 

nSmlich hatte Mao Zedong zwei 

Tage vorher an die "Volksfreiwilli- 

gen" den Befehl gegeben, nach Ko

rea einzumarschieren. Daneben 

aber ist der "Doppelzehnte", der an 

den Aufstand von Wuhan i.J. 1911 

erinnert, der wichtigste Feiertag 

der "Republik China", hat also 

Symbolwert in der Guomindang- 

Ideologie. Die Kampagne hatte 

m.a.W. von Anfang an etwas mit 

der Guomindang und dem Ancien 

Regime zu tun und stand auBerdem 

unter dem diisteren Vorzeichen des 

Koreakriegs.

Niemand hatte freilich zu sagen 

gewuBt, was unter einem "Konter- 

revolutionar" nun genau zu ver- 

stehen sei. Diese Unklarheit wurde 

auch keineswegs durch die am 

20.Februar 1951 erlassenen "Be- 

stimmungen" (tiaoli) uber die "Be- 

strafung von KonterrevolutionSren" 

beseitigt, die in 21 Paragraphen 

hbchst verschwommen abgefaBte 

TatbestSnde auffiihrten (66). Auch 

die gleichzeitig ergangenen "Be- 

stimmungen liber die Einziehung 

des Vermdgens von Konterrevolu- 

tionaren" vom 22.6.1951 (67) und 

die "Voriaufige Regelung liber die 

Beaufsichtigung von konterrevolu- 

tionSren Elementen" vom 2.6.1952 

brachten keine Klarheit. Betroffen 

war nach Lage der Dinge praktisch 

die gesamte politische und admini

strative Elite des Ancien Regime, 

soweit sie sich der Verfolgung 

nicht durch Flucht hatte entziehen 

konnen. Daneben seien "Konterre- 

volutionare" aber auch innerhalb 

der KPCh, in der VBA, in Erzie- 

hungs-, Industrie- und Handels- 

kreisen sowie in religidsen Zirkeln 

aufzuspiiren - hieB es offiziell (68).

Als konterrevolutionare Straftatbe- 

stande wurden in § 2 (der Be- 

stimmungen vom 20.2 1951) solche 

"Verbrechen" aufgezahlt, die "dar- 

auf abzielen, das volksdemokrati- 

sche Regime zu stiirzen und die 

Volksdemokratie zu unterminieren". 

In den §§ 3 ff folgen dann ge- 

wisse Konkretisierungen, z.B. 

"Kontakte zu Imperialisten" sowie 

"Vaterlandsverrat" (§ 3), "Anstif- 

tung von Regierungsangestellten 

oder Soldaten zum Widerstand" 

(§ 4), "Anstiftung zu bewaffneter 

Erhebung" (@ 5), "Spionage" (§ 6), 

"Mitgliedschaft in einer konterre- 

volutionaren oder Spionage-Orga- 

nisation" (§§ 7 und 8), "Zerstd- 

rung aller Arten von Volkseigen- 

tum" (§ 9), "Erweckung von Un- 

zufriedenheit" (§ 10), "Heimliche 

Grenziiberschreitung oder Organi

sation von Massenfluchten" (§§ 11 

und 12), sowie Weitergabe von Ge- 

heimnissen (§ 13).

In § 18 heiBt es - unter MiB- 

achtung des Grundsatzes "Nulla 

poena sine lege" -, daB die Be- 

stimmungen auch auf solche kon- 

terrevolutionaren Verbrechen an- 

wendbar sein sollen, die bereits vor 

ErlaB der neuen Regelung began

gen wurden.

Es liegt auf der Hand, daB mit so 

ungenau gefaBten Tatbestanden na- 

hezu jede miBliebige Person und 

jedes abweichende Verhalten in- 

kriminiert werden konnten. Be- 

zeichnend auch, daB es keinerlei 

ProzeBvorschriften gab, die fur den 

Angeklagten wenigstens ein Mini

mum an Schutz gegen willkiirliche 

Ubergriffe hatten bringen kdnnen 

- und dies, obwohl die meisten der 

oben aufgezahlten "konterrevolutio- 

nSren Verbrechen" mit Todesstrafe 

bedroht waren!

Die Sicherheitsbehbrden und Mili- 

tartribunale hatten also freie Hand 

und konnten jeden auch nur ent- 

fernt verdachtigen Regimegegner 

zu "Kampfversammlungen" vorfiih- 

ren, die hSufig in iiberfullten 

Sportstadien vor einer aufgeheizten 

("revolutionSr gestimmten") Zu- 

schauermenge stattfanden, und die 

fast ausnahmslos mit Todesurteilen 

endeten. Bei einer Kampfversamm- 

lung im FuBballstadion von Shen

yang am 25.4.1951 beispielsweise 

wurden zwischen 10 Uhr vormit- 

tags und 3 Uhr nachmittags 19 

"Konterrevolutionare" zum Tode 

verurteilt (69); jedes Verfahren 

dauerte also rd. eine Viertelstunde. 

Die von wochenlangen Verhdren 

und Torturen korperlich gezeichne- 

ten und seelisch gebrochenen De- 

linquenten wurden von Miliziona- 

ren und Volkspolizisten gefesselt 

ins Stadionrund mit seinen etwa 

70.000 "Richtern" gebracht und 

hatten sich - Biindel von Elend - 

mit gebeugtem Haupt auf den Bo

den zu kauern. Ein gut prSparierter 

Ankiager trat vor ihn, beschuldigte 

ihn mit vor Erregung kreischender 

Stimme der grauenhaftesten Ver

brechen, ohne daB der Angeschul- 

digte auch nur eine Sekunde lang 

die Moglichkeit gehabt hatte, sich 

zur Wehr zu setzen. Wagte er es 

trotzdem, seine Demutshaltung zu 

verlassen, wurde er sogleich wieder 

mit einer um den Hals angebrach- 

ten Schlinge zur Raison gebracht. 

Die Anklage war noch nicht zu 

Ende, als die ersten Schreie aus 

dem Stadion kamen: "Schlagt das 

Biest tot!" (70) Am nachsten Tag 

fanden die Exekutionen statt, de- 

nen diesmal allein in Shenyang 400 

Menschen zum Opfer fielen (71).

Der VIILParteitag i.J. 1956 muBte 

einraumen, daB in den Jahren 

1951/52 leider viele Unschuldige 

hingerichtet und verfolgt worden 

seien; doch habe man durch die 

Verfolgung der Konterrevolution 

andererseits die Volksmacht festi- 

gen kdnnen. Nach diesem kurzen 

Mea culpa gingen die Delegierten 

sofort wieder zur Tagesordnung 

uber: 100.000 mehr oder weniger! 

Es gibt keinerlei offizielle Angaben 

uber die Zahl der "konterrvolutio- 

naren" Opfer - westliche Schatzun- 

gen gehen von etwa zwei Millionen 

Hingerichteten aus (72).

Wer nicht vor den ErschieBungs- 

kommandos endete, hatte zumin- 

dest das traumatische Erlebnis ei

ner oft jahrelangen Gefangniszeit 

zu durchlaufen. In den Gefangnis- 

sen fanden sich auch zahlreiche 

Ausiander wieder, die u.a. im Zuge 

der "Anti-US, pro-Korea"-Kam- 

pagne aufgegriffen worden waren, 

vor allem Missionare. Sie alle ka

men hier zum ersten Mai mit Me

thoden der "Hirnwasche" (xi’nao) in 

Beriihrung, so z.B. der belgische 

Missionar Dries van Coillie, der in 

einem Mitte der sechziger Jahren 

weit verbreiteten Bericht aus dem 

"Wartezimmer bei Bruder Tod", ei

nem Beijinger GefSngnis, Einzel- 

heiten ausbreitet, die ein bezeich- 

nendes Licht auf die Methodik der 

"Umerzieher" werfen (73). Auch 

hier liefen sSmtliche Prozeduren 

darauf hinaus, von den Gefangenen 

ein "Bekenntnis" zu erhalten. Van 

Coillie ist etwas verwirrt und fragt 

"Welche Verbrechen soil ich beken- 

nen? Morde? Wieviele Morde mus- 

sen es denn sein? Einer, zwei? 

Oder Spionage?" (74) Da er sich so 

wenig einsichtig zeigt, macht er 

bald mit Folterungen Bekannt- 

schaft, die von korperlicher MiB- 

handlung uber pausenlose Be- 

schimpfungen bis hin zur Schlaf- 

verweigerung reichen. Kein Gefan- 

gener, der hier auf die Dauer nicht 

"weichgekocht" worden ware. So- 

bald einer einzubrechen begann, 

anderte sich die Behandlungsme- 

thode, indem, nach Wochen des 

Terrors, wie der Deus ex machina 

ein freundlicher und wohlwollender
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Gesprachspartner auftauchte, der 

sich die Klagen des Opfers gedul- 

dig und verstandnisvoll anhorte 

und ihm zu verstehen gab, daB es 

einen doch ganz naheliegenden 

Ausweg gebe, namlich einfach eine 

vollstandige Niederschrift ali jener 

"Verbrechen" anzufertigen, die man 

als "Konterrevolutionar" nun einmal 

begangen habe. Ob er, Coillie, 

nicht ab und zu einen Brief ins 

Ausland geschrieben habe? Als die 

Frage bejaht wurde, reagierte der 

Gesprachspartner mit einem er- 

leichterten "Na also" und konnte 

weiterhin befriedigt feststellen, daB 

der Brief in ein "reaktionSres Land" 

gegangen, und daB in dem Schrei- 

ben obendrein noch von China die 

Rede gewesen sei. Das Selbstbe- 

zichtigungsschreiben, daB nach 

dieser "Zirkusdressur" herauskam, 

hatte urspriinglich folgende Fas- 

sung: "Ich, van Coillie, internatio- 

naler Spion, habe militarische Ge- 

heiminformationen weitergeleitet 

an reaktionare und volksfeindliche 

Regierungen" (75). Die Richter 

wurden nach der Lektiire dieses 

Schreibens nun schon wesentlich 

freundlicher, verlangten allerdings, 

daB es noch einige weitere Male 

umgeschrieben und mit noch mehr 

Details angereichert werde.

Wer Pech hatte, konnte aufgrund 

eines solchen Gestandnisses nun 

ohne weiteres zum Tode verurteilt 

werden. Fur einen Auslander wie 

Coillie diente es freilich lediglich 

als Ausgangspunkt fur eine langere 

"Umerziehung", die durch perma- 

nente Kritik- und Selbstkritiksit- 

zungen innerhalb der Zellenge- 

meinschaft, durch immer neue Be- 

kenntnisschreiben und durch einen 

marathonhaften Politunterricht be- 

wirkt wurde, dessen Ziel es war, 

Begriffe und Vorstellungen mit 

neuen Inhalten zu "besetzen".

Gefangene pflegten, wenn iiber- 

haupt, erst dann entlassen zu wer

den, wenn ihre Kontrolleure sicher 

sein konnten, daB aus den Schiilern 

auf bestimmte Worte und Signale 

hin sogleich exakte Antworten her- 

aussprudelten: "Sprich das Wort 

Demokratie aus oder die Worte Im- 

perialismus, Kolonialismus, Be- 

triebsgesellschaft, Fiinfjahresplan, 

Kreml, Wall Street, Korea, freie 

Wahlen, Produktion, Grundbesitz, 

Sozialismus, Eisenhower, Lenin... 

und so noch Hunderte mehr. Ein 

solches Wort auszusprechen ist 

gleichbedeutend mit einem Druck 

auf den Knopf, der automatisch 

jene Platte ablaufen IftBt, die sich 

nach Jahren der Herzens- und Ge- 

hirnwasche im Kopf gebildet hat 

(76). All dies geschieht, wie Coillie 

aus eigener Erfahrung weiB, "unter 

dem Zwang einer Angstpsychose. 

Man ist wie ein Roboter. Man 

driickt auf den Kropf ’Sowjet

union’ - und dann strbmt es au

tomatisch heraus". SchlieBlich gin

gen auch die Gefangenen dazu 

iiber, sich gegenseitig zu indoktri- 

nieren und zu examinieren. Man 

war "lieber Raub- als Versuchstier". 

Gleichwohl hatte man immer 

freundlich zu sein. Als einer der 

Zellengenossen bei einer abendli

chen Studiensitzung gefragt wurde, 

ob er mit seiner Behandlung zu- 

frieden sei, pries er freudestrahlend 

die Giite des Richters, bewunderte 

die Versdhnlichkeit und Barmher- 

zigkeit der Regierung und brachte 

anschlieBend in seiner Begeisterung 

noch diesen gesamten miindlichen 

Vortrag zu Papier. Nicht wenig er- 

staunt waren die Aufseher, als sie 

ihn noch in der gleichen Nacht er- 

hangt in seiner Zelle auffanden - 

einen "begeisterten Selbstmdrder", 

der fur den verbitterten van Coillie 

zum "Sinnbild des Volkes im kom- 

munistischen China" iiberhaupt ge- 

worden war (78).

Neben dem physischen Suizid gebe 

es, wie van Coillie meint, viele 

Millionen, die psychischen Selbst- 

mord begingen: Mit Spruchbandern 

und unter Trompetengeschmetter 

brSchten zahlreiche Burger ihre 

Steuern zum Finanzamt, und unter 

den Rhythmen von Volkstanzen 

baten "Kapitalisten", Kaufleute und 

Hauseigentlimer die Regierung um 

die Gunst, ihren Besitz, ihre Fabri- 

ken, Maschinen, Hauser und Maga

zine dem Staat zum Geschenk ma- 

chen zu durfen. Kinder beschul- 

digten ihre Eltern und Studenten 

forderten "aus Vaterlandsliebe" ihre 

Eltern vor die Schranken von 

Kampfversammlungen (79).

Van Coillie schlagt hier einen viel- 

leicht allzu weiten Bogen von sei- 

nen eigenen Erlebnissen zu den Er- 

fahrungen des ganzen Volkes. Doch 

gibt er ganz gewiB einen realisti- 

schen Teilausschnitt jener Stim- 

mung wieder, wie sie unter all je- 

nen Millionen von Chinesen 

herrschte, die von der KPCh da- 

mals zum "Un-Volk" erkiart wor- 

den waren.

2.2.5.

Die "Drei- und Funf-Anti-Kam- 

pagnen"

Die "San fan"- und die "Wu fan"- 

Kampagne pflegen zwar immer in 

einem Atemzug genannt zu werden, 

doch unterschieden sie sich sowohl 

ihrem zeitlichen Verlauf als auch 

vor allem dem angegriffenen Per- 

sonenkreis nach.

Die Bewegung gegen die "Drei 

Ubel" (der Korruption, der Ver- 

schwendung und des Biirokratis- 

mus), die im Dezember 1951 be- 

gann, richtete sich weniger gegen 

ehemalige GMD-Funktionare, die 

ja zum grdBten Teil bereits als 

"Konterrevolutionare" zur Verant- 

wortung gezogen worden waren, als 

vielmehr gegen Regierungskader 

und -angestellte, die z.T. sogar 

Parteimitglieder waren (80). Die 

KPCh-Fiihrung hatte die schmerz- 

liche Feststellung treffen miissen, 

daB FunktionSre, die noch vor we- 

nigen Jahren ein Muster an Selbst- 

losigkeit gewesen waren, sich nach 

der "Befreiung" zu "kleinen Kdni- 

gen" entwickelt hatten, die sich in 

ihrer neuen Macht sonnten, uberall 

herumkommandierten, verschwen- 

derisch mit dem ihnen anvertrauten 

Vermdgen umgingen und vereinzelt 

bis zum Hals in Korruption ver- 

sunken waren - ein Tatbestand, 

den Mao Zedong auf den "zerset- 

zenden EinfluB der Bourgeoisie" 

zuruckfiihrte (81).

Die Drei-Anti-Bewegung, die bis 

Oktober 1952 dauern sollte (82), 

wurde in sSmtlichen Regierungsor- 

ganisationen, Schulen, Industriebe- 

trieben und Massenorganisationen 

durchgefiihrt, wobei jeweils ein 

"Sparsamkeitsuberwachungskomitee" 

den Kampagnen-Ablauf iiberwach- 

te. Was die Ausschiisse an MiBgrif- 

fen, Unterschlagungen, Veruntreu- 

ungen, Schiebereien und Korrup

tion zutage fbrderten, verschlug so 

manchem Parteigenossen die Spra- 

che. Die Unterschlagungsobergren- 

ze, von der ab gemSB dem ein- 

schiagigen ZK-BeschluB Todesur- 

teile gefailt werden sollten, lag da- 

mals bei 15 Mio. Renminbao (un- 

gefahr 1.500 neue Yuan). Das Po- 

litbiiromitglied Peng Zhen gab zu 

bedenken, daB, wenn man bei die- 

sem Limit bliebe, nahezu sSmtliche 

Kader der mittleren Ebene exeku- 

tiert werden miiBten. Als die Ober- 

grenze verdoppelt wurde, blieb 

Peng immer noch bei seiner War- 

nung (83). Mao Zedong entschied 

schlieBlich, daB nur "gegen die 

korruptesten" Kader ein "Haupt- 

schlag" gerichtet werden diirfe, 

wahrend alle anderen Funktionare, 

die der "Korruption mittleren oder 

geringeren AusmaBes schuldig" sei- 

en, lediglich "umerzogen" werden 

miiBten (84).

Nach offizieller Angabe wurden 

wahrend der San-Fan-Kampagne 

rd. 4,5% aller Verwaltungskader 

aus ihren Amtern "hinausgesaubert" 

(85).
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Mitte 1953 erfuhr die Drei-Anti- 

Bewegung eine Neuauflage, da 

Korruption, Verschwendung und 

vor allem das standige Rekurrieren 

auf ZwangsmaBnahmen und bar- 

sche Befehlserteilung bei der ersten 

Kampagne immer noch nicht hat- 

ten ausgerSumt werden kbnnen 

(86).

Nicht nur in den Stadten, sondern 

auch auf den Dbrfern waren die 

alten Honoratioren vielfach durch 

"neue Tyrannen" abgelbst worden, 

denen ihre Machtstellung zu Kopf 

gestiegen war (87). Selbst Mitglie- 

der der Bauernverbande und der 

Bodenreformausschusse hatten sich 

inzwischen in Korruptionsfaile 

verwickelt und waren dazu iiber- 

gegangen, persbnliche Gegner 

durch "Hexenjagden" auszuschalten, 

indem sie zu Verleumdungen grif- 

fen ("Du warst Mitglied der GMD") 

und nicht einmal vor Vergewalti- 

gungen zuriickschreckten (88).

Im M^rz 1952 lief parallel zur 

Drei-Anti- eine sog. Fiinf-Anti- 

Bewegung (gegen Bestechung, 

Steuerhinterziehung, Veruntreuung 

von Staatseigentum, Betrug und 

Verrat von Staatsgeheimnissen) an, 

die wegen der plakativen und ahn- 

lich klingenden Wortwahl zumeist 

mit der Drei-Anti-Bewegung in 

enge Verbindung gebracht wird, in 

Wirklichkeit aber ganz andere 

Kreise ansprach, namlich "Kapita- 

listen sowie die nichtkapitalisti- 

schen selbstandigen Handwerker 

und Kaufleute mit Familienbetrie- 

ben, nicht aber die StraBenver- 

kaufer" (89). Dieser Personenkreis 

wurde in fiinf Kategorien unter- 

teilt, namlich "diejenigen, die die 

Gesetze einhalten; diejenigen, die 

die Gesetze im wesentlichen ein

halten; diejenigen, die sie teils ein

halten, teils brechen; diejenigen, 

die ernste GesetzesverstbBe bege- 

hen, und diejenigen, die die Geset

ze iiberhaupt nicht einhalten". In 

den GroBstadten machten, wie Mao 

Zedong es ausdriickte (90), "die er

sten drei Kategorien etwa 95% und 

die beiden anderen ca. 5% aus". 

Diese Eingrenzung hat nichts mit 

Statistik, sondern typischerweise 

wiederum mit dem Willen zu tun, 

einen solchermaBen anvisierten 

Prozentsatz von Personen zu "be- 

kampfen". Ziel der Kampagne war 

es, die "Fiinf Ubel" auszurotten und 

die Spekulation im Handel auszu- 

merzen, ...die private Industrie in- 

nerhalb des vom Staat festgelegten 

Rahmens zu entwickeln..., den pri- 

vaten Handel Schritt fiir Schritt 

einzuschranken und ...die Plane des 

Staates fiir die Monopolisierung des 

Absatzes der Privatindustrie auszu- 

weiten... sowie gleichzeitig die Pri

vatindustrie und den Privathandel 

zunehmend in unseren Plan einzu- 

beziehen" (91).

Bis Ende September 1952 waren rd. 

76% der auf dem Angriffsplan ste- 

henden Kaufleute in sieben GroB

stadten durch Volkstribunale im 

Sinne der "Fiinf Verbrechen" fiir 

schuldig befunden worden (92). In 

der Stadt Shanghai waren 160.000 

Kaufleute uberpriift und durch ta- 

gelange Dauerverhdre zu "Gestand- 

nissen" veranlaBt worden (93). Am 

Ende wurden 500 von ihnen exe- 

kutiert, 4.000 zu langjahrigen Frei- 

heitsstrafen und 30.000 zu Gefang- 

nisstrafen bis zu 10 Jahren verur- 

teilt; auBerdem konnte man bei ih

nen rd. 1,25 Mrd.USS requirieren. 

Auf dem Hbhepunkt der Kampa

gne lag die tagliche Selbstmordrate 

bei etwa 100 Fallen (94). Insgesamt 

diirfte sich die Zahl der Selbstmor- 

de wahrend der Drei- und Fiinf- 

Anti-Kampagnen in ganz China 

auf etwa 200.000 belaufen haben 

(95).

Mit der Fiinf-Anti-Kampagne 

begann iibrigens auch die Demon

tage der Viererkoalition und damit 

der "Neuen Demokratie". Die "Na

tionale Bourgeoisie" war das erste 

Opfer, dem wahrend der Vergenos- 

senschaftungsbewegung die Rei- 

chen und Oberen Mittelbauern so

wie, beginnend mit dem Jahre 

1956, die "Kleinbourgeoisie", d.h. 

die Intellektuellen, folgen sollten. 

Zeitlich gesehen setzte die hier 

sichtbar werdende Salamitaktik 

1952 ein, obwohl fiir die Neue 

Demokratie urspriinglich Jahrzehn- 

te des Ubergangs angekiindigt wor

den waren.

2.2.6.

Die "Gedankenreform"-Kampagne

SchlieBlich gab es da noch die In

tellektuellen, die als Angehbrige 

der sog. "Kleinbourgeoisie" ein 

wichtiger Bestandteil der Vierer

koalition waren, und die sich nur 

schlecht mit dem Gedanken an- 

freunden konnten, "Diener des 

Volkes" zu sein (96). Im Oktober 

1951 befand das ZK, daB es hbch- 

ste Zeit sei, sie durch Kritik und 

Selbstkritik auf den richtigen Weg 

zu bringen (97). Am 17.November 

1951 erlieB die Gesamtchinesische 

Vereinigung fiir Literatur und 

Kunst einen BeschluB iiber die 

"Reform des Denkens" (sixiang gai- 

zao) (98). Im Januar 1952 wurde 

dann, im typischen Kampagnenstil, 

die anfangs punktfbrmige Bewe- 

gung auf sSmtliche Kopfarbeiter 

ausgeweitet, seien es nun Kiinstler, 

Wissenschaftler, Professoren oder 

aber Mitglieder der "Demokrati- 

schen Parteien" sowie Vertreter der 

Religionsgemeinschaften (99).

Was sich hier entwickelte, war die 

erste an die Adresse der "Intellek

tuellen" (zhishi fenzi) gerichtete 

Kampagne, der im Laufe der nach- 

folgenden Jahre noch viele andere 

folgen sollten und bei denen je- 

weils ein Gang hbher geschaltet 

wurde.

Anders als im Westen ist der "Intel- 

lektuelle" in China nicht der skep- 

tisch Hinterfragende, in welcher 

Eigenschaft er ja augenblicklich als 

"Konterrevolutionar" bekampft 

wiirde, sondern vielmehr der Wis- 

sende, der arbeitsteilig an den ge- 

sellschaftlichen Prozessen mitzu- 

wirken hat.

Anders als Grundbesitzer und 

"Konterrevolutionare" wurden die 

Intellektuellen in dieser ersten Pha

se noch mit Samthandschuhen an- 

gefaBt. Das Grundmodell der revo- 

lutionaren Umschulung, in dessen 

Verlauf die Intellektuellen wieder 

zu Werktatigen werden sollten, ist 

von Robert J.Lifton aufgrund ein- 

gehender Befragungen beschrieben 

worden (100). Danach durchlief der 

Standardlehrgang, dem zumeist 

sechs bis zehn Personen angehbr- 

ten, im allgemeinen drei Phasen: 

(1) "Zusammenfinden in der Gro- 

Ben Gemeinschaft" durch Vorle- 

sungen und Diskussionen, durch 

die beim Teilnehmer eine Sehn- 

sucht nach Identifikation mit den 

groBen Zielen der Kommunisti- 

schen Bewegung erweckt werden 

sollen. Sodann folgt (2) der "Mi- 

lieueinbruch - die Periode der 

emotionellen Konflikte", in deren 

Verlauf ein Umschwung vom Ideo- 

logischen zum Persbnlich-Emotio- 

nellen erfolgen soil. Der einzelne 

wiirde sich - so die Erwartungen - 

durch Kritik, Selbstkritik und um- 

fassende "Bekenntnisse" aus seinen 

friiheren sozialen Netzen herauslb- 

sen und neue Bindungen anstreben. 

In Phase 3 folgen dann "Unterwer- 

fung und Wiedergeburt": das Er- 

lernte wird noch einmal zusam- 

mengefaBt, eine abermalige Klas- 

senanalyse erstellt und ein endgiil- 

tiges Bekenntnis zur neuen gemein- 

samen Sache formuliert. Bekennt- 

nisberichte werden zweckmaBiger- 

weise immer und immer wieder 

neu geschrieben, so daB dem Um- 

zuerziehenden keine Chance bleibt, 

das Ritual nur auBerlich mitzuspie- 

len, innerlich aber der alte Adam 

zu bleiben.
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Anfang der funfziger Jahre gait es 

aus den Kdpfen der "Intellektuel- 

len" vor allem folgende Riickstande 

"herauszusaubern": (1) politisch:

MiBtrauen gegeniiber der KPCh, 

Nostalgic gegeniiber der GMD, 

Verehrung fur Amerika, Gleich- 

giiltigkeit gegeniiber den "Massen", 

Reformismus, Konservativismus 

und Biirokratismus; (2) sozial: 

Mangel an Pflichtgefiihl, rein tech- 

nische Ausrichtung, Opportunis- 

mus, Verachtung der kdrperlichen 

Arbeit; (3) ideologisch: "freischwe- 

bendes" Sektierertum, Dogmatis- 

mus, Formalismus, Liberalismus, 

"rein berufliches" Interesse und 

(4) personlich: Geltungsbediirfnis, 

Ichbezogenheit, AnmaBung und 

Verschwendungssucht.

Die Gedankenreformkampagne war 

nicht zuletzt durch die Diskussion 

uber den Film "Das Leben des Wu 

Xun" angefacht worden, in dem 

nur die Sonnenseite der Qing-Zeit 

herausmodelliert, jedoch nichts 

uber den "groBen Kampf des chi- 

nesischen Volkes gegen die auslSn- 

dischen Aggressoren und gegen die 

einheimischen reaktionSren Feudal- 

herren" ausgesagt worden war. Ein 

solches "ideologisches Durcheinan- 

der" sei gefahrlich, schade dem 

Uberbau in der neuen Gesellschaft 

(101) und miisse iiberhaupt als ty- 

pisch fiir das Denken vieler Intel- 

lektueller, vor allem aber vieler 

Kiinstler, angesehen werden. Wie 

richtige und falsche Kunstwerke 

voneinander zu unterscheiden sei- 

en, war bereits bei der "Aussprache 

in Yan’an iiber Literatur und 

Kunst" im Mai 1942 deutlich her- 

ausgearbeitet worden (102). DaB 

die GrundsStze von damals, nim- 

lich die Forderung nach einer mas- 

sennahen, volkstiimlich geschriebe- 

nen und regimelegitimatorischen 

Kunst auch jetzt noch giiltig wa- 

ren, ging deutlich aus den Preis- 

verleihungen des Jahres 1951 her- 

vor. Damals erhielt der Roman der 

Schriftstellerin Ding Ling "Die 

Sonne strahlt iiber dem Sanggan- 

FluB", Zhou Libos Roman "Der 

Orkan" und das bis heute wohl be- 

riihmteste Werk der modernen 

Biihnenliteratur, nSmlich die Oper 

"Das weiBhaarige MSdchen" den 

Stalin-Preis fiir Literatur. "Das 

weiBhaarige MSdchen" erzShlt die 

Geschichte einer jungen Frau, die 

den Nachstellungen eines Grundbe- 

sitzers dadurch entgeht, daB sie 

sich im dorfnahen Wald versteckt. 

AberglSubische Bauern, die sie 

manchmal bei Nacht zu Gesicht 

bekommen, halten sie fiir ein Ge- 

spenst, doch werden sie am Ende 

von der Achten Armee iiber den 

wahren Sachverhalt aufgeklSrt. Der 

Grundbesitzer wird hingerichtet, 

das Madchen kehrt ins Dorf zuriick 

und das Leben geht unter gliickli- 

cheren UmstSnden in einer neuen 

Gesellschaft weiter: eine typische, 

dem damaligen Kampf gegen den 

Aberglauben niitzliche Geschichte, 

die spater umgeschrieben und fiir 

Zwecke der Kulturrevolution zu- 

rechtgemacht wurde.

Fiihrende Parteikreise machten sich 

offensichtlich keine Illusionen iiber 

den Erfolg der "Gedankenreform". 

Noch 1956 beispielsweise wies 

Zhou Enlai in seinem bekannten 

Intellektuellen-Bericht darauf hin, 

daB mindestens 60% der "hdheren 

Intellektuellen" noch weit davon 

entfernt seien, an den Kommunis- 

mus zu glauben (103).

3.

Die vier militlrischen Unterneh- 

mungen der fruhen funfziger Jahre 

Nachdem die VBA bis Ende 1949 

das Festland im wesentlichen mili- 

tSrisch unter Kontrolle gebracht 

hatte, blieben ihr noch drei Aufga- 

ben, nSmlich die Besetzung der 

dem Festland vorgelagerten kleine- 

ren Inseln, ferner die "Heimholung" 

Tibets ins Reich und die "Befrei- 

ung" Taiwans. Als vierte, vdllig 

unvorhergesehene Aufgabe kam 

pldtzlich auch der Koreakrieg ins 

Visier.

3.1.

Die Bereinigung der Inselfront

Im April 1950 war die VBA so 

weit, daB sie auch maritime Unter- 

nehmen starten konnte.

Innerhalb kurzer Zeit gelang es ihr, 

im April 1950 die tropische Insel 

Hainan sowie im Mai 1950 die 

zwischen Ningbo und Shanghai lie- 

gende Inselgruppe Zhoushan zu be- 

setzen.

Nach diesen, eher im Ubungsstil 

verlaufenden Unternehmen glaubte 

man, auch bereits den Schlussel zu 

Taiwan zu besitzen. Mit dem Aus- 

bruch des Koreakriegs jedoch 

riickte dieses Ziel in weite Feme, 

zumal nun die amerikanische 

7.Flotte in der Formosa-StraBe zu 

patrouillieren begann.

3.2.

Die "friedliche Befreiung" Tibets

DaB Tibet ein unabldslicher Be- 

standteil des chinesischen Mutter- 

landes sei, der sich erdreistet hatte, 

die Krise von 1911 zur Aufkiindi- 

gung der Reichseinheit auszunut- 

zen, und der daher so bald wie 

mbglich wieder heim ins Reich ge- 

holt werden muBte, duldete weder 

fiir die KPCh noch fiir die GMD 

den geringsten Zweifel.

Die Fiihrung in Beijing hatte des- 

halb wenig Skrupel, bereits im Juli 

1950 den Angriffsbefehl auszuge- 

ben, der an die Erste und Zweite 

Feldarmee erging, die im Kampf 

mit den Guomindang-Truppen bis 

in die Provinz Sichuan (Erste Feld

armee unter Peng Dehuai) und, im 

Siidwesten, in die ehemalige Pro

vinz Xigang (Zweite Feldarmee 

unter Liu Boshang) vorgestoBen 

und daher bis an die tibetischen 

Grenzen herangeriickt waren.

Der Ersten Feldarmee standen fiir 

das Tibet-Unternehmen zwei, der 

Zweiten Feldarmee sieben Divisio- 

nen zur Verfiigung. Beide Verb^n- 

de riickten bis September 1970 in 

die etwa 800 km voneinander ent

fernt liegenden BereitstellungsrSu- 

me ein, von wo jeweils eine der 

beiden ins Hochland hinauffiihren- 

den StraBen ihren Ausgang nah- 

men, namlich in den Raum von 

Wenquan ("HeiBquellen") (Provinz 

Qinghai), von wo eine Trasse iiber 

das tibetische Amdo nach Lhasa 

fiihrt, und an die Grenze von Ost- 

sichuan, von wo aus die Hochge- 

birgsstraBe via Chamdo nach Lhasa 

einfadelt.

Es war an einem der noch sonni- 

gen, aber schon beiBend kalten 

Oktobertage, als sich die Truppen 

ins Hochland hinaufarbeiteten. Da- 

bei muBten sie entdecken, daB das 

StraBensystem weitaus unzulangli- 

cher war, als es sich die Fiihrung 

vorgestellt hatte. So kam es, daB 

die Infanterieverbande mehr mit 

der Natur und ihren Widrigkeiten 

als mit dem tibetischen Gegner zu 

tun hatten. Der Tibet-Feldzug 

wurde m.a.W. unterderhand zu ei

nem StraBen- und Briickenbauun- 

ternehmen. Erst nach Wochen des 

Vormarsches hatte die Zweite 

Feldarmee erste Gefechtsberiih- 

rung, und zwar im Vorfeld von 

Chamdo. Als die VerbSnde sich je

doch der Stadt naherten, hatte die 

3.000 Mann starke tibetische Besat- 

zung bereits das Weite gesucht. 

Ohne einen einzigen SchuB war 

damit die StraBenverbindung zum 

etwa 1.000 km entfernten Lhasa 

geoffnet worden.

Angesichts des hereinbrechenden 

Winters verschanzten sich die chi

nesischen Truppen entlang der Zu- 

fahrtsstraBe nach Lhasa, um dort 

abzuwarten und der Diplomatie den 

Vorrang zu lassen. Vor die Wahl 

zwischen freiwilliger Kapitulation 

und militarischer Eroberung ge- 

stellt, entsandte die tibetische Re

gierung im April 1951 eine Delega

tion nach Beijing, die am 23.Mai
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1951 jene beriihmte "17-Punkte- 

Vereinbarung uber die friedliche 

Befreiung" unterzeichnete, derzu- 

folge Tibet die "Riickkehr" ver- 

sprach, wahrend China versprach, 

das "gegenwartige politische System 

in Tibet nicht zu andern" (104).

Aufgrund dieses Abkommens mar- 

schierte die VBA am 9.September 

1951 in Lhasa ein (105).

AuBer einigen Scharmiitzeln mit 

den Einwohnern des Chamdo-Ge- 

biets, den "Khambas", im Oktober 

1950, war Tibet also fast ohne ei- 

nen SchuB Pulver erobert worden. 

Die erste unangenehme Priifung 

fur die Chinesen sollte erst 1959 

folgen.

Die Eile, mit der das Tibet-Unter- 

nehmen eingeleitet worden war, 

wurde u.a. damit begrundet, daB 

Amerikaner und Briten Absichten 

hatten erkennen lassen, sich im 

hochgelegenen Tibet eine strategi- 

sche Ausgangsbasis zu schaffen, 

weshalb rasches Handeln vonnbten 

gewesen sei (106).

Mit dem Tibet-Unternehmen setzte 

sich das junge volksrepublikanische 

China in die vblkerrechtlichen 

Nesseln. Selbst Jahrzehnte spater 

hatte es noch Legitimationsschwie- 

rigkeiten, nicht zuletzt auch nach 

dem neuerlichen Aufstand der Ti- 

beter i.J. 1987. Vor allem die west- 

liche Welt mochte sich nicht mit 

den chinesischen Geschichts-, Be- 

freiungs- und Leistungsargumenten 

befreunden (107).

Die schlechten Erfahrungen beim 

Tibet-Feldzug veranlaBten Beijing, 

mit besonderer Eile zwei StraBen 

nach Lhasa auszubauen, und zwar 

die 2.255 km lange Strecke von 

Ya’an sowie die 2.100 km lange 

StraBe von Xining (Provinz Qing- 

hai). Beide Strecken konnten be- 

reits am 25.12.1954 dem Verkehr 

iibergeben werden.

3.3.

Der Koreakrieg

Mit zu den traumatischsten Erfah

rungen der jungen Volksrepublik 

gehort die Verwicklung der '’chine

sischen Volksfreiwilligen" in das 

Korea-Unternehmen, zu dem Mao 

Zedong am 8.Oktober 1950 in sei

ner Eigenschaft als Vorsitzender 

des Revolutiondren Militaraus- 

schusses des chinesischen Volkes 

den Eingriffsbefehl ausgab (108). 

China schaltete sich dort zu einem 

Zeitpunkt ein, als der Krieg seine 

dritte Phase erreicht hatte. Voraus- 

gegangen war in Phase 1 der nord- 

koreanische Uberraschungsangriff 

auf Siidkorea, der am 25.Juni 1950 

begonnen hatte und in dessen Ver- 

lauf ganz Siidkorea bis auf eine 

Restflache von 80 x 80 km im 

Umfeld der Hafenstadt Pusan er

obert wurde.

Die zweite Phase hatte mit dem 

Landungsmanbver der von McAr

thur befehligten UNO-Truppen im 

Riicken der nordkoreanischen Ver- 

bande eingesetzt, in dessen Entfal

tung die Armeen McArthurs den 

38.Breitengrad iiberschritten und 

auf den Yalu, also den GrenzfluB 

zwischen Nordkorea und China, 

zumarschierten. Beijing lieB den 

Amerikanern durch Vermittlung 

des indischen Botschafters erklaren, 

daB es dieses Vorgehen als drohen- 

den Angriff auf sein eigenes 

Staatsgebiet betrachte und sich des- 

halb notfalls zur Gegenwehr ge- 

zwungen sehe.

Die dritte Phase begann mit dem 

Angriff der rd. 1/4 Million '’chine

sischen Volksfreiwilligen", die sich 

fast unbemerkt an die vorriicken- 

den UNO-Truppen herangearbeitet 

hatten, wobei ihnen ihre jahrelange 

Ausbildung im Nachtmarsch, im 

Verschanzen sowie in der Ausnut- 

zung von Gelandebesonderheiten 

zugute gekommen war. Die bis da- 

hin arglose 8.US-Armee wurde am 

25.11.1950 mit solcher Wucht ge- 

troffen, daB sie regelrecht zuriick- 

geschleudert wurde und ihr Heil in 

panikartiger Flucht suchte. Nur die 

iiberlegene Feuerkraft der ameri- 

kanischen Artillerie, die Unver- 

trautheit der chinesischen Truppen 

mit Verbundwaffen und nicht zu

letzt auch die einer schnellen Ver- 

folgung entgegenstehenden eisigen 

Temperaturen von bis zu -55 Grad 

verhinderten die Vernichtung des 

US-Verbandes. Erst in der Hdhe 

des 38.Breitengrads konnte die 

UNO-Front wieder stabilisiert 

werden, um allerdings bereits am 

l.Januar 1951 einem erneuten 

Schlag der VBA ausgesetzt zu sein.

Drei Starken hatten die chinesi

schen "Volksfreiwilligen" in dieser 

Anfangsphase ausspielen kdnnen, 

namlich ihre quantitative personelle 

Uberlegenheit, ihre Kampfmoral 

und das Moment der Uberra- 

schung, das von ihrem Oberkqm- 

mandierenden, General Lin Biao, 

prSzise kalkuliert worden war.

Beim zweiten GroBangriff am 

Neujahrstag 1951 waren davon nur 

noch zwei Momente ubriggeblie- 

ben, namlich Quantitat und 

Kampfmoral. Unter drohnenden 

Anfeuerungsrufen rollte eine Re- 

giments-"Welle" nach der anderen 

gegen den Feind an, iiberrannte 

dessen Verteidigungsstellungen und 

eroberte bereits drei Tage spater 

Seoul, iiber das nun zum dritten 

Mai die GeiBel des Krieges hin- 

wegging.
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Spatestens jetzt freilich bekamen 

die VBA-Verbande die konzen- 

tnerte Feuerkraft eines waffen- 

technisch weit iiberlegenen Gegners 

zu spiiren, der mit Hilfe von Artil

lerie und Luftwaffe eine Material - 

schlacht fiihrte, gegen die mit der 

uberkommenen Menschenwellen- 

Taktik auf die Dauer nicht anzu- 

kommen war. Schon kurze Zeit 

spater kam denn auch der chinesi- 

sche Angriff zum Erliegen.

In diesem kritischen Zeitpunkt gab 

Lin Biao das Oberkommando an 

General Peng Dehuai ab. Der 

Grund fur diesen Wechsel ist nie 

bekannt geworden. Ahnte Lin die 

bevorstehenden Schwierigkeiten 

Oder zwang ihn seine Krankheit 

zum Riickzug?

Kaum hatte Peng sein Amt uber- 

nommen, als im Februar 1951 der 

Gegenangriff der Alliierten be

gann, dem die VBA-Verbande Me

ter um Meter weichen muBten. 

Auch ihre erneute Gegenattacke 

vom April 1951 konnte schnell ab- 

gefangen werden. Eine zweite chi- 

nesische Gegenoffensive begann am 

16.Mai 1951 - diesmal mit einer 

Verbissenheit, wie sie selbst wah

rend des bisher ohnehin schon op- 

ferreichen Kriegsgeschehens ein- 

malig bleiben sollte. Manche chine- 

sische Divisionen verloren beim 

Angriff der aufeinanderfolgenden 

Infanteriewellen iiber die Haifte 

ihres Bestands - und dies, obwohl 

im allgemeinen kaum mehr als ein 

Geiandegewinn von 20 km Tiefe 

erzielt werden konnte. Ausgeblutet 

und erschdpft kam die Front zum 

Stillstand.

Damit begann der vierte Abschnitt 

der Korea-Kampagne, namlich die 

Phase des Stellungskriegs, die bis 

zu den Waffenstillstandsverhand- 

lungen (Beginn: 10.7.1951) fortdau- 

erte. Als am 28.Juli 1953 in Pan- 

munjom das Waffenstillstandsab- 

kommen unterzeichnet wurde, und 

zwar von der UNO auf der einen, 

von Kim Ilsung und Peng Dehuai 

auf der anderen Seite, erkiarte 

China, sein Ziel erreicht zu haben, 

namlich den prasumtiven Angriff 

des "US-Imperialismus" auf China 

abzuwehren. Dieser Erfolg war 

freilich teuer erkauft worden: rd. 

eine Million Chinesen hatten, ne- 

ben 800.000 Nordkoreanern, 

142.000 Amerikanern und 17.000 

Angehdrigen der UNO-Streitkrafte 

aus 13 Landern, ihr Leben lassen 

miissen - gar nicht zu reden von 

den vielen Millionen getoteten Zi- 

vilisten. In einem gemeinsamen 

Kommunique der sino-koreani- 

schen Seite vom 14.8.1953 wurde 

erkiart, daB in den vergangenen
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drei Jahren 1.093.800 Feinde aus- 

geschaltet und u.a. 12.200 Flugzeu- 

ge abgeschossen Oder beschadigt 

worden seien.

Ein Wermutstropfen fur die junge 

Volksrepublik war die Weigerung 

von 14.000 der rd. 20.000 in Ge- 

fangenschaft geratenen "Volksfrei- 

willigen", in ihre Heimat zuriickzu- 

kehren; die meisten zogen es vor, 

sich in Taiwan eine neue Heimat 

zu suchen.

Die Auswertung der Erfahrungen 

aus dem Koreakrieg fiel hbchst 

ambivalent aus: Fur Lin Biao hatte 

das Geschehen erneut bewiesen, 

daB das Konzept, "mit Hirse und 

Gewehr" zu kSmpfen, noch lange 

nicht veraltet sei. Demgegeniiber 

war Peng Dehuai, der ja die weni- 

ger ruhmreiche Phase des Korea- 

kriegs erlebt hatte, zu der Erkennt- 

nis gekommen, daB ein moderner 

Gegner nicht nur mit hochmoti- 

vierten Soldaten, sondern vor allem 

auch mit modernen Waffen be- 

kampft werden miisse. Die Forde- 

rung nach Modernisierung der 

VBA verschwand seitdem nie mehr 

aus der innermilitSrischen und po- 

litischen Diskussion der VR China.

Kein Wunder, daB die beiden Ko- 

rea-Helden und Protagonisten 

grundlegend verschiedener MilitSr- 

konzepte auch in den nachfolgen- 

den Jahren zu den Hauptkontra- 

henten der "Strategie"-Debatte 

wurden. Peng stiirzte 1959 und 

muBte dem neuen Verteidigungs- 

minister Lin Biao Platz machen, 

nach dessen zwblfjahriger Herr- 

schaft allerdings das Erbe Pengs 

eine Renaissance erlebte (109).

Der Schatten des Koreakriegs fiel 

auch auf die Heimatfront und 

fiihrte dort zu einer Verscharfung 

der ohnehin schon hart gefiihrten 

Kampagnen gegen die Grundbesit- 

zer und die Konterrevolutionare. 

Die durch den Krieg ausgelosten 

Emotionen gaben auch die klimati- 

schen Rahmenbedingungen fur die 

Kampagne zum "Widerstand gegen 

Amerika und zur Hilfe fur Korea" 

ab.

3.4.

Die Fata morgana Taiwan

Die "Befreiung" Taiwans und Ti- 

bets waren noch bei der Ansprache 

Liu Shaoqis zum l.Mai 1950 als 

vorrangige von insgesamt sechs 

"gegenwartigen Hauptaufgaben" ge- 

nannt worden (110). Die VBA md- 

ge sich "aktiv fur einen Feldzug 

dorthin vorbereiten. Man vergesse 

nicht, daB Taiwan in der PrioritS- 

tenliste sogar noch vor Tibet stand' 

(Hl)

Wenn es dann doch nicht zur "Be

freiung" kam, so hatten sich die 

auf die Insel geflohenen GMD- 

Verbdnde dafiir hauptsftchlich bei 

der in der StraBe von Formosa pa- 

trouillierenden 7.US-Flotte zu be- 

danken. Die Volksrepublik konnte 

Taiwan nicht nur nicht zuriicker- 

obern, sondern muBte im Gegen- 

teil, bis 1954, Blockaden der tai- 

wanesischen Marine an der stidost- 

chinesischen Kiiste auf einer Lange 

von fast 1.000 km uber sich erge- 

hen lassen - eine Situation, die erst 

durch Errichtung eines neuen Ha- 

fens in Sudostchina, Zhanjiang, 

bereinigt werden konnte. Zu wirk- 

lich ernsthaften "Taiwan-Krisen" 

kam es im Vierjahresrhythmus 

1954, 1958 und 1962.

Am 28.Juni 1950 gab Zhou Enlai 

eine ErklSrung ab, in der er na- 

mens der chinesischen Regierung 

die USA beschuldigte, sich in in- 

nerchinesische Angelegenheiten 

einzumischen und das chinesische 

Volk an der "Befreiung Taiwans zu 

hindern".

4.

Die ersten auBenpolitischen Geh- 

versuche

In den Jahren 1949 bis 1952 unter- 

nahm China auch seine ersten au

Benpolitischen Gehversuche, die 

allerdings noch ziemlich unbehol- 

fen wirkten. Dies wurde besonders 

deutlich beim ersten Auftritt einer 

chinesischen Delegation in der 

westlichen Welt, namlich vor der 

UNO-Vollversammlung im Herbst 

1950.

Zur Situation: 1950 war der Korea

krieg ausgebrochen, und auBerdem 

hatten die USA ihre Entschlossen- 

heit bekanntgegeben, Taiwan zu 

verteidigen. Allerdings gehdrte die 

Volksrepublik damals nicht der 

Weltorganisation an; zwar hatte das 

KP-Mitglied Dong Biwu zusammen 

mit mehreren GMD-Vertretern an 

der Grundungsversammlung der 

UNO in San Francisco im April 

1945 teilgenommen, doch war das 

Vertretungsrecht fur China bei der 

inzwischen in Taiwan ansassigen 

Regierung der "Republik China" 

verblieben (die bekanntlich erst 

1971 von der Volksrepublik aus 

dieser Position verdrangt werden 

konnte). Trotz ihrer Nicht-Mit- 

gliedschaft aber wurde die VR 

China wegen der Korea-Frage auf 

Betreiben Indiens und der Ost- 

blocklSnder zur Teilnahme an der 

Vollversammlung eingeladen.

So kam es, daB im November und 

Dezember 1950 eine neunkopfige 

Delegation der Volksrepublik unter 

Fiihrung Wu Xiuquans (des spate- 

ren "Armee-AuBenministers") in 

New York eintraf, um "Chinas De

but auf dem internationalen Par- 

kett" zu geben (112). Die "kapitali- 

stische Welt" war damals aus chine- 

sischer Sicht noch mit Teufeln ge- 

fiillt. Kein Wunder, daB Wu seine 

Mission als eine Art Kampfauftrag 

betrachtete: "Vom militarischen 

Kriegsfeld waren wir auf die Red- 

nerbiihne gegangen, um den 

Kampf gegen den iiberstarken und 

arroganten imperialistischen Staat 

Nr.l zu wagen, bei dem es Auge 

um Auge und Zahn um Zahn ge- 

hen wurde" (113). Die Delegation 

war im "ungeheuer teuren" Wal- 

dorf-Astoria-Hotel untergebracht 

und sah sich in der Offentlichkeit 

uberall von Politikern und Journa- 

listen umdrSngt (114). Nur zwei 

PlStze von Wu entfernt saB am 

Verhandlungstisch der "halsstarrige 

Imperialist Dulles, der so tat, als 

bemerke er uns uberhaupt nicht. 

Ich aber blieb gelassen und warf 

einen Blick auf diese gefiihllose, 

prominente amerikanische Figur, 

die keinen Mut hatte, uns anzuse- 

hen. Er saB dort und starrte hinter 

seinen Brillenglasern nach vorn, 

wobei er seinen Mund so verzerrte, 

daB es einem sowohl abstoBend als 

auch lacherlich vorkam" (115).

Ebenfalls mit am Verhandlungs

tisch saB der Vertreter Taiwans, 

der, wie Wu voller Abscheu fest- 

stellte, ausschlieBlich englisch 

sprach, obwohl ja das Chinesische 

als eine der offiziellen Sprachen 

der UNO offiziell anerkannt war, 

und der sich nicht schSmte, auf 

diese Weise die "nationale Ehre zu 

verletzen" (116).

Wu hielt flammende Reden gegen 

den US-Imperialismus, der in die 

FuBstapfen der japanischen Impe- 

rialisten von 1895 getreten sei, und 

der Taiwan zu einem unversenk- 

baren Flugzeugtrager ausbauen 

wolle (117). WShrend China einen 

Resolutionsentwurf liber die ameri

kanische Aggression gegeniiber 

Taiwan einbrachte, konterten die 

USA mit einem - im Nu verab- 

schiedeten - Resolutionsentwurf, 

der die Chinesen als "Aggressoren" 

in Korea brandmarkte, woraufhin 

die Beijinger Delegation "wutent- 

brannt die Sitzungshalle verlieB" 

und das "Schlachtfeld" auf Bereiche 

auBerhalb der UNO verlegte (118). 

Auf Schritt und Tritt offenbarte 

sich hier auBenpolitische Unerfah- 

renheit. U.a. rannten die Chinesen 

voll ins offene Messer der USA.

Wu suchte Zuflucht bei Symbolen: 

Hatte es z.Zt. der Ankunft seiner 

Delegation in New York einen gro- 

Ben Sturm gegeben, der die ganze 

Stadt in makabre Finsternis hullte 

und sich wie ein Fanal "fur den
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Sturz des Imperialismus" ausnahm, 

so "konnten wir jetzt, beim Riick- 

flug, die gliihende Sonne uber un- 

serem Vaterland wie ein Symbol 

der neugeborenen Volksrepublik 

aufgehen sehen" (119).

Der Bericht Wus wurde deshalb mit 

einiger Ausfiihrlichkeit zitiert, weil 

er so ungemein bezeichnend war 

fur die damalige Haltung der 

Volksrepublik gegeniiber der Au- 

Benwelt: Uberall lag Feindesland, 

sieht man einmal von den soziali- 

stischen Bruderstaaten ab. Kein 

Wunder, daB sich China am lieb- 

sten in sich selbst verkrochen und 

AuBenpolitik vermieden hatte, 

wenn es nur irgendwie mdglich 

gewesen ware! (120)

Trotz dieser Verweigerungshaltung 

aber wurde die junge Volksrepu

blik bis Ende 1952 nicht nur von 

samtlichen sozialistischen Staaten, 

sondern auch schon von einer Rei- 

he auBersozialistischer Regierungen 

anerkannt, namlich von Indien, 

Birma, Indonesien und Pakistan 

sowie von Schweden, Danemark, 

der Schweiz und Finnland.

Den eigentlichen auBenpolitischen 

Durchbruch erlebte Beijing aber, 

wie gesagt, gegeniiber den soziali

stischen "Bruderiandern":

Am 16.Dezember 1949 war Mao 

Zedong um 12 Uhr mittags mit ei- 

nem Sonderzug in Moskau einge- 

troffen und auf der Stelle zum 

Mittelpunkt zahlloser Gesprache 

und Feierlichkeiten geworden. Die 

Verhandlungen allerdings tiberlieB 

er einer Expertendelegation unter 

der Leitung Zhou Enlais, der vier 

Tage spater, am 2O.Januar, nach 

Moskau kam.

Trotz auBerlicher Hdflichkeit stan- 

den die Gesprache und Verhand

lungen von Anfang an unter kei- 

nem guten Stern. Was die sowjeti- 

sche Seite anbelangt, so konnte Sta

lin den Verdacht nicht loswerden, 

daB China sich auf bestem jugo- 

slawischen Wege befinde. Die chi- 

nesische Seite andererseits hatte 

nicht vergessen, daB Stalin jahre- 

lang gegen die Mao-Bewegung 

konspiriert hatte, indem er bei- 

spielsweise Li Lisan, Wang Ming 

und andere "linke Dogmatiker" als 

Emissare der Komintern gegen die 

Bauernpolitik Maos hatte aufreten 

lassen, und daB, zweitens, die So- 

wjetarmee vor ihrem Abzug aus 

der Mandschurei fast alle dort von 

den Japanern installierten Maschi- 

nenanlagen und Zubehdrteile de- 

montiert und in die UdSSR ab- 

transportiert hatte (121). Vom An- 

shan-Hiittenkombinat, von der 

Shenyanger Munitionsfabrik und 

dem Xiaofengman-Wasserkraftwerk 

waren beispielsweise nur nackte 

Gebaude iibriggeblieben. Selbst 

Klaviere, Sofas und Mobel, die 

einst den japanischen Beamten und 

Offizieren gehbrt hatten, waren 

abtransportiert worden. Nach einem 

Bericht des amerikanischen State 

Department vom 15.12.1956 waren 

der nordostchinesischen Industrie 

durch diese Demontagen bereits 

Ende 1946 Verluste in einer Hohe 

von 858 Mio.USS entstanden, die 

Wiederherstellungsauf  wendungen 

von voraussichtlich 2 Mrd.USS er- 

fordern wlirden (122).

Obwohl beide Seiten sich also zu- 

nachst hdchst miBtrauisch gegen- 

iibertraten, versuchten sie doch von 

Anfang an, die gegenseitigen Be- 

denken zu zerstreuen. Stalin bei

spielsweise drlickte seinen Besu- 

chern gegeniiber das Bedauern dar- 

iiber aus, daB er und andere 

Kreml-Machthaber in der Vergan- 

genheit sich in die chinesische Re

volution "eingemischt" hatten (123). 

DaB der Fiihrer des Weltkommu- 

nismus sich zu einer solchen 

Selbstkritik iiberwinden konnte, 

muB die chinesischen Gaste nicht 

wenig beeindruckt haben!

Mao und Zhou beschlossen unter 

diesen Umstanden die Plunderun- 

gen in der Mandschurei "zu verges

sen" (124) und gaben gleichzeitig 

die Parole aus, daB China sich ganz 

"nach einer Seite" (namlich zur So

wjetunion hin) lehnen werde, und 

daB es weder einen jugoslawischen 

noch einen pro-britischen Oder gar 

pro-amerikanischen Kurs ein- 

schlagen wolle. Nachdem nunmehr 

das Eis gebrochen war, kam fast so 

etwas wie "Flitterwochenstimmung" 

auf. Am 14.Februar wurde in An- 

wesenheit Maos und Stalins ein 

ganzes Biindel von Vereinbarungen 

unterzeichnet, darunter ein "Ver- 

trag liber Freundschaft, Biindnis 

und gegenseitigen Beistand (125), 

ferner ein "Abkommen liber die 

Siidmandschurische Eisenbahn, Lu

shun (Port Arthur) und Dalian 

(Dairen Dalny)" (126), ein "Ab

kommen liber die Gewahrung lang- 

fristiger Wirtschaftskredite an Chi

na" (127) sowie zwei "Erkiarungen", 

namlich die liber die Ungiiltigkeit 

der im August 1945 zwischen der 

UdSSR und der GMD-Regierung 

geschlossenen Vertrage und Ab

kommen sowie die liber die Aner- 

kennung des unabhangigen Status 

der Mongolischen Volksrepublik 

(128).

Mit der Eisenbahn- und Hafenfra- 

ge war ein bilaterales Problem an- 

gesprochen, das bis ins 19.Jhdt. zu- 

riickreichte. RuBland hatte damals 

die Qing-Regierung gezwungen, 

der zaristischen Regierung den Bau 

und die Verwaltung der Hafen von 

Liishun und Dalian zu bewilligen. 

Nach Niederwerfung der Japaner 

i.J. 1945, die das zaristische Erbe 

1906 angetreten hatten, war die 

Verwaltung der drei Streitobjekte 

wieder in sowjetische Hande iiber- 

gegangen. China hatte sie gern so- 

fort zurlickgenommen, muBte aber 

den Wiinschen der Sowjetunion 

nach einer Ubergangsperiode bis 

1952 nolens volens Rechnung tra- 

gen.

In einen weiteren sauren Apfel 

muBte China beiBen, als es namlich 

die bereits 1945 von der GMD aus- 

gesprochene Unabhangigkeit der 

Mongolischen Volksrepublik aner- 

kannte.

Beijing konnte damals auch noch 

nicht ahnen, daB die Sowjetunion 

um Vertragsveriangerung bei den 

Hafen bitten wurde. Zwar gab die 

Sowjetunion 1952 die Verwaltung 

der Stidmandschurischen Eisenbahn 

an die Chinesen ab (129), bat je- 

doch gleichzeitig um die Verian- 

gerung der Hafenrechte in Lushun 

und Dalian (130) - eine Zumutung, 

der man in China schweren Her

zens nachgeben muBte, weil Mos

kau die Bitte mit seinen strategi- 

schen Verpflichtungen gegeniiber 

Korea begriindete. Erst im Mai 

1955 erfolgte dann der sowjetische 

Abzug auch aus den Marinestlitz- 

punkten (131).

Trotz kleiner Wolken am Himmel 

verlieB Mao aber Moskau Im 

17.2.1950 in geldster Stimmung. Im 

selben Zug reiste auch Ho Chi 

Minh via China nach Vietnam zu- 

riick. Unter den zwei Auslandsrei- 

sen Maos, die beide in die Sowjet

union flihrten, war der dreimonati- 

ge Aufenthalt Anfang 1950 die mit 

Abstand ISngste Visite.

Seit diesem Moskau-Besuch malte 

die Propaganda das sino-sowjeti- 

sche Verhaltnis in rosaroten Far- 

ben. Hinter den Kulissen freilich 

liefen die Beziehungen bei weitem 

nicht so reibungslos, wie es nach 

auBen hin den Anschein hatte. Der 

Teufel lag vor allem im Detail. So 

kam es beispielsweise schon bald zu 

Meinungsverschiedenheiten liber 

die Festlegung des Tauschwerts 

zwischen chinesischen Yuan und 

sowjetischen Rubeln. Eiskalt suchte 

die sowjetische Seite einen mbg- 

lichst hohen Rubelwert herauszu- 

handeln (132), stieB dabei aber auf 

heftigen chinesischen Widerstand. 

Des weiteren versuchte Moskau, 

moglichst viele sino-sowjetische 

Joint Ventures auf die Beine zu 

stellen, um auf diese Weise, wie die 

Chinesen spater malizibs ausfiihr-
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Funftens sollte man das Tibet- 

Trauma nicht vergessen, das durch 

die "Befreiung" von 1951 hervorge- 

rufen wurde und das, wie die Er- 

eignisse von Ende 1987 zeigen, 

nicht so schnell in Vergessenheit 

gerat. Auch der Koreakrieg zeigt 

nach wie vor auBenpolitische 

Nachwirkungen. So ist beispiels- 

weise das gespannte Verhaltnis 

Chinas zu Siidkorea und die Dis- 

kussion um die Teilnahme chinesi- 

scher Sportier an den Olympischen 

Spielen in Seoul nach wie vor von 

den Ereignissen der Jahre 1950 ff. 

iiberschattet.

Eine sechste, wenn auch verhait- 

nismSBig harmlose Nachwirkung 

von damals ist das Fortleben von 

Eigentumsanspruchen zahlreicher 

auslSndischer Firmen, die 1949 ff. 

expropriiert wurden. Am 5.Dezem- 

ber 1987 wurde z.B. ein Abkom- 

men mit der britischen Regierung 

unterzeichnet, demzufolge alle 

ehemals enteigneten britischen 

Firmen ihre "historischen" EntschS- 

digungsanspruche bis Ende 1988 

bei der Bank of China anmelden 

sollen (141).

Das Hauptgeschehen in der kurzen 

Ubergangsperiode 1949-52 ist aber, 

wie gesagt, das Jahrhundertereignis 

der Bodenreform und der damit 

zusammenhangenden Liquidierung 

des "Feudalismus und Halbfeuda- 

lismus".

Hier muB man sich freilich sofort 

fragen, ob durch die spSteren Ver- 

genossenschaftungs- und Volks- 

kommunebewegungen nicht neue 

"neo-halbfeudalistische" VerhSltnis- 

se entstanden sind. Ein solcher 

Eindruck drSngt sich nicht nur 

dem unvoreingenommenen auslan- 

dischen Beobachter auf, sondern 

ergibt sich zwischen den Zeilen 

auch bei der Lektiire reformeri- 

scher Betrachtungen uber den Geist 

der Jahre 1958 ff. und 1966 ff. 

Damals wurden, wie es in der be- 

ruhmten ZK-Resolution "Uber ei- 

nige Fragen in unserer Parteige- 

schichte seit Griindung der VR 

China" vom 27.6.1981 heiBt (142), 

zahlreiche "linke Fehler" begangen, 

und zwar durch die "leichtfertig" 

ausgeldste Kampagne zur Errich- 

tung ISndlicher Volkskommunen 

sowie durch "blinden Dirigismus, 

Ubertreibung von Produktionszif- 

fern und durch den damals iibli- 

chen ’kommunistischen Wind’".

Insofern wSren die MaBnahmen zur 

Forderung der Landwirtschaft, wie 

sie nach 1978 ergriffen wurden, 

eine Art "zweiter Befreiung" - 

diesmal vom "Neo-Halbfeudalis- 

mus"!
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Yu-Hsi Nieh

Jiang Jingguo

und sein politisches Erbe

Zur neuen politischen (Constellation in Taiwan

i.

Kurzbiographie Jiang Jingguos

Am 13.Januar d.J. starb Jiang Jing

guo (Chiang Ching-kuo), President 

der Republik China und Vorsitzen- 

der der Regierungspartei Guomin- 

dang (Kuomintang; im folgenden 

GMD), auf Taiwan im Alter von 

77 Jahren. Nach offiziellen Anga- 

ben erlag er einem Herzschlag, der 

durch starkes Bluterbrechen und 

einen Schock verursacht worden 

war.1

Familie, Ausbildung und Leben in 

der UdSSR (1910-1937)

Jiang Jingguo war der Mteste Sohn 

von Jiang Jieshi (Chiang Kai- 

shek), der 1975 wahrend seiner 

Amtszeit als Staatsprasident der 

Republik China in Taiwan starb. 

Jiang junior kam am 27.April 

(nach dem traditionellen chinesi

schen Mondkalender am 18.Marz) 

1910 in Xikou im Kreis Fenghua 

der siidbstlichen chinesischen Pro- 

vinz Zhejiang zur Welt. 1916-1921 

erhielt er eine konfuzianische Er- 

ziehung zunachst in der Wushan- 

Schule in seinem Heimatort und 

spater in der Longjin-Schule in der 

Kreisstadt Fenghua. 1922-1925 

hielt er sich in Shanghai auf und 

besuchte dort die modernen Schu- 

len von Wanzhu und Pudong. Auf- 

grund seiner Beteiligung an einer 

Massendemonstration Ende Mai 

1925 gegen die Kolonialmachte 

Japan und England in den Konzes- 

sionsvierteln der chinesischen Me

tropole wurde er von der Schule 

verwiesen. Daraufhin ging er nach 

Beijing, wo er eine private Fremd- 

sprachenschule besuchte, deren 

Leiter, Wu Zhihui, ein Vorkampfer 

der GMD und Freund Jiang Jieshis 

war. Bald wurde er wieder wegen 

seiner Teilnahme an einer Demon

stration gegen die Regierung in 

Beijing verhaftet. Nach der Frei- 

lassung kehrte er im August 1925 

zu seinem Vater nach Guangzhou 

(Kanton), dem revolutionaren 

Stiitzpunkt der GMD, zuriick.2

Dort leitete Jiang Jieshi die Kadet- 

tenanstalt von Huangpu (Whampoa 

Military Academy), die 1924 mit 

sowjetischer Unterstiitzung gegriin- 

det worden war. Im Auftrage Sun 

Yixians (Sun Yatsen), dem Griinder 

der GMD, hatte Jiang Jieshi im 

Jahre 1923 von August bis Novem

ber Moskau besucht, um dort die 

sowjetische Parteimaschinerie und 

deren politische und milit^rische 

Struktur zu studieren. 1925 war die 

GMD noch eng sowohl mit den 

Russen als auch mit den chinesi

schen Kommunisten verbiindet. So 

konnte Jiang Jiangguo ohne groBe 

Schwierigkeiten von seinem Vater 

die Erlaubnis bekommen, zur Wei- 

terbildung in die Sowjetunion zu 

reisen.

Mit einer Gruppe junger Chinesen 

kam Jiang Jingguo im Oktober 

1925 in Moskau an. Sein Leben in 

der Sowjetunion, das insgesamt elf 

Jahre und sechs Monate dauerte, 

war wie ein Abenteuer. Gleich 

nach der Ankunft wurde er an der 

Sun Yat-sen Universitat, einer An- 

stalt fiir die Ausbildung chinesi- 

scher Revolutionare in der sowjeti- 

schen Hauptstadt, aufgenommen, 

und im Dezember desselben Jahres 

trat er in das Kommunistische Ju- 

gendkorps ein. Als er im April 

1927 gerade den Lehrgang absol- 

vierte, begann in China die anti- 

kommunistische Sauberungsbewe- 

gung des rechten GMD-Fliigels 

unter der Fiihrung von Jiang Jieshi 

wahrend des Nordfeldzuges der 

chinesischen Revolutionsarmee ge

gen die Warlords (Militarmachtha- 

ber). Obwohl Jiang Jingguo seinen




