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Brunhild Staiger

Chinas Intellektuelle im

ReformprozeB:

Anspruch und Wirklichkeit

Zu den wichtigsten gesellschaft- 

lichen Veranderungen im nachmao- 

istischen China zahlt die Anhebung 

des Status der Intellektuellen in der 

chinesischen Gesellschaft. Die 

durch Deng Xiaoping 1978 einge- 

leitete neue Politik gegeniiber der 

Intelligenz wurde neben den Wirt- 

schaftsreformen zu einem der An- 

gelpunkte der Reform- und Off- 

nungspolitik, ist sich die politische 

Fuhrung doch bewuBt, daft der Er- 

folg der Modernisierungspolitik 

entscheidend von den Leistungen 

der Intellektuellen abhangt - na- 

mentlich der Wissenschaftler und 

Techniker, Lehrer, Professoren, 

Arzte und anderen Akademiker, 

aber auch der Journalisten, Schrift- 

steller und Kiinstler. Alle diese 

Gruppen von Intellektuellen sollen 

nach den Vorstellungen der Partei 

ihren Beitrag zur Modernisierung 

Chinas leisten, und zwar sowohl 

der materiellen als auch der kultu- 

rellen Modernisierung.

Da der Staat auf den Sachverstand, 

die Fahigkeiten und Konzepte der 

Intellektuellen angewiesen ist, um 

die "Vier Modernisierungen" voran- 

zutreiben, ist es verstindlich, daB 

er sich ihre Unterstiitzung und ihr 

Wohlwollen sichern mdchte und 

sich ihrer in besonderem MaBe an- 

nimmt. Ein weiterer Grund, wes- 

halb die Intellektuellen das bevor- 

zugte Interesse des Staates finden, 

liegt darin, daB die meisten von 

ihnen staatliche Stellungen inne- 

haben und somit in den Kompe- 

tenzbereich staatlicher Institutionen 

fallen. Seit Beginn der Reformpoli- 

tik betreibt die Partei eine syste- 

matische Aufwertung der Intelli

genz, indem sie deren Lebensbe- 

dingungen zu verbessern versucht 

und ihr eine grdBere Autonomie 

zugesteht. Der Propagandagehalt 

dieser Politik ist allerdings hbher 

als ihr Wahrheitsgehalt einzuschat- 

zen. Als Gegenleistung erwartet die 

Partei, daB die Intellektuellen sich 

entsprechend den Vorstellungen 

verhalten, die sich die Partei von 

ihnen macht, d.h. im wesentlichen, 

daB sie sich an die "Vier grundle-

genden Prinzipien" halten, also ide- 

ologisch zuveriassig sind, und ihren 

Beitrag zur Modernisierung leisten.

In beiderlei Hinsicht - sowohl was 

die Darstellung der eigenen Lei

stungen fur die Intellektuellen als 

auch was die Anforderungen der 

Partei an die Intellektuellen be- 

trifft - klaffen Anspruch und 

Wirklichkeit teilweise weit ausein- 

ander. Diese Diskrepanz sollen die 

folgenden Betrachtungen illustrie- 

ren.

Die offizielle Politik gegeniiber den 

Intellektuellen

Es ist unbestreitbar, daB Partei und 

Staat seit 1978 sehr viel zur Ver- 

besserung der Lebensbedingungen 

der Intellektuellen getan haben. 

Den wichtigsten Beitrag dazu lei- 

stete die Partei zunSchst damit, daB 

sie das Ansehen der Intellektuellen 

in der Offentlichkeit anhob. Aus 

den in der Kulturrevolution ge- 

schmShten Klassenfeinden wurden 

umworbene Fachleute, deren 

Kenntnisse und Fahigkeiten allge- 

mein gewurdigt und als unver- 

zichtbar fur die Modernisierung 

angesehen werden. Initiator dieser 

Politik war Deng Xiaoping, der be- 

reits in seinem "Zwanzig-Punkte- 

Programm" vom August 1975 die 

Bedeutung von Wissenschaft und 

Technik hervorhob.1 Den entschei- 

denden Schritt aber tat Deng, als er 

im Marz 1978 auf der groBen na- 

tionalen Wissenschaftskonferenz 

verkundete, Wissenschaft sei als 

Produktivkraft zu begreifen, und 

infolgedessen seien auch die Wis

senschaftler zu den Werktatigen zu 

zahlen.2 SchlieBlich wurde der Weg 

fiir die allgemeine Rehabilitierung 

der Intellektuellen durch die Be- 

schliisse der 3.Plenartagung des 

XI. ZK der KPCh vom Dezember 

1978 endgiiltig freigegeben. Auch 

hier wurde die Rolle von Wissen

schaft und Technik als eine der 

Vier Modernisierungen betont. Die 

Einfiihrung des Leistungsprinzips, 

von Priifungen, Auszeichnungen, 

Befbrderungen und Degradierungen 

riickten die Fachleute wieder in 

den Vordergrund, und die Erkia- 

rung der Deng-Anhanger, Fachleu

te seien generell als "rot", d.h. ide- 

ologisch zuveriassig, anzusehen, 

sollte dazu beitragen, die Vorurteile 

der Linken gegen die Intellektuel

len abzubauen? Fortan gehorte es 

zur offiziellen Politik, die Leistun

gen der Intellektuellen - insbeson- 

dere von Naturwissenschaftlern und 

Technikern - herauszustellen und 

ihren Beitrag zur wirtschaftlichen 

und kulturellen Modernisierung (in 

der Diktion der Chinesen: zum 

Aufbau der materiellen und geisti- 

gen Zivilisation) zu wiirdigen. Das 

Interesse des Staates an den Intel

lektuellen findet seinen Ausdruck 

u.a. darin, daB in der Verfassung 

vom 4.12.1982 Fachkraften und In

tellektuellen zum erstenmal seit Be- 

stehen der Volksrepublik ein eige- 

ner Artikel gewidmet ist. Dort 

heiBt es in Artikel 23:

"Der Staat bildet Fachkrafte in ver- 

schiedenen Bereichen aus, die dem 

Sozialismus dienen, vergrdBert die 

Zahl der Intellektuellen und schafft 

die Bedingungen, damit ihre Rolle 

bei der sozialistischen Modernisie

rung vollauf zur Geltung gebracht 

werden kann."

Schon in den Jahren zuvor hatte es 

sich der Staat zur Aufgabe ge- 

macht, die materiellen Bediirfnisse 

der Intellektuellen zu befriedigen. 

Kamen in der ersten Zeit vorwie- 

gend Opfer der Kulturrevolution in 

den GenuB materieller Vergiinsti- 

gungen, so bemiihte sich die Re

gierung im Laufe der Jahre zu- 

nehmend, durch Gehaltserhdhun- 

gen, Bereitstellung neuer Wohnun- 

gen und Schaffung angemessener 

Arbeitsbedingungen die Lebensum- 

stande der Intellektuellen allgemein 

zu verbessern. Zur Politik der 

Wiirdigung geistiger Produkte zah

len die Einrichtung von Auszeich

nungen und Preisen fiir hervorra- 

gende wissenschaftliche und tech- 

nische Leistungen, die Verleihung 

von Literatur- und Filmpreisen, 

die Auszeichnung besonders guter 

Lehrer u.a. Solche Preise und Aus

zeichnungen haben nicht nur die 

Funktion, den Wettbewerb zu fdr- 

dern und das Engagement der Wis

senschaftler, Techniker, Lehrer, 

Schrif tsteller, Kiinstler usw. fur die 

sozialistische Modernisierung zu 

steigern, sondern auch den Beitrag 

der Intellektuellen zum wirtschaft

lichen und kulturellen Aufbau 

starker in das BewuBtsein einer 

breiten Offentlichkeit zu riicken.

Als Vergiinstigungen, von denen 

besonders die Intellektuellen profi- 

tieren, waren nicht zuletzt die 

durch den Wissenschafts- und Kul- 

turaustausch gegebenen Mbglich-
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6 m2 umfassen. Was den Gesund- 

heitszustand angeht, so stellte die 

Chinesische Medizinische Gesell

schaft bei Untersuchungen in elf 

wissenschaftlichen Einheiten in 

Beijing fest, daB 81,6% der Wis- 

senschaftler und Techniker mittle- 

ren Alters an chronischen Erkran- 

kungen litten. Bei entsprechenden 

Untersuchungen, die die Staatliche 

Kommission fur Wissenschaft und 

Technik unter 37.000 Wissenschaft- 

lern mittleren Alters vornehmen 

lieB, betrug der Anteil der chro- 

nisch Kranken 61,6%.11

Nicht besser als mit den Wohnver- 

haitnissen steht es mit den Arbeits- 

bedingungen. Zu enge, vollgepackte 

und unbequeme ArbeitsrSume und 

Biiros, die von mehreren Mitarbei- 

tern geteilt werden miissen, sind an 

der Tagesordnung. Arbeitsiiberla- 

stung im Dienst und die Burden 

der weitgehend unmechanisierten 

Hausarbeit tun ein iibriges, die 

Wissenschaftler, Ingenieure und 

Lehrer zu zermiirben.12 Offiziell 

zugestandene Vergiinstigungen fur 

Wissenschaftler und Techniker, wie 

z.B. ein Jahresurlaub von vierzehn 

Tagen Oder alle drei Jahre ein 

sechsmonatiger Forschungsurlaub, 

werden nur in den seltensten Fallen 

gewahrt.13

Von Ubel ist weiterhin, daB das 

groBe Heer der Intellektuellen 

mittleren Alters - die fur die nach- 

sten zwei bis drei Jahrzehnte die 

Hauptlast der Modernisierung tra- 

gen sollen - vielfach stellungs- und 

gehaltsmaBig nicht richtig einge- 

stuft und teilweise nicht den FS- 

higkeiten und dem Ausbildungs- 

stand entsprechend eingesetzt ist. 

Das Anfang der achtziger Jahre 

eingefiihrte System von Dienstgra- 

den, nach dem Wissenschaftler und 

Techniker mit entsprechenden Be- 

fbrderungschancen eingestuft wer

den sollten, findet keine Anwen- 

dung. Die EinstufungsmaBnahmen 

sollen seit uber fiinf Jahren ins 

Stocken geraten sein; Zehntausende 

von Wissenschaftlern und Techni- 

kern, insbesondere solche der mitt

leren Altersgruppen, also diejeni- 

gen, die in den sechziger und sieb- 

ziger Jahren ihr Examen abgelegt 

haben, warten bislang vergeblich 

auf ihre Einstufung, geschweige 

denn Befbrderung. Hingegen soil 

dieser MiBstand beim Verwaltungs- 

personal, also den Kadern, nicht 

bestehen. Sie werden durchweg 

schnell befbrdert und erhalten dann 

sofort Gehaltserhbhungen, wahrend 

studierte Fachleute selbst im Faile 

einer Befbrderung haufig nicht in 

den GenuB einer hbheren Gehalts- 

stufe kommen.14

Noch fataler ist, daB die Jahr fur 

Jahr die Universitaten und Hoch- 

schulen verlassenden Jungakademi- 

ker zum iiberwiegenden Teil kei- 

nen ihrer Ausbildung gemaBen Ar- 

beitsplatz erhalten. Die Fehlbeset- 

zungen sind auf das System der 

staatlichen Arbeitsplatzzuweisung 

zuriickzufiihren; das System soli 

zwar dahingehend reformiert wer

den, daB sich die Hochschulabsol- 

venten um Stellungen bewerben 

und sich die einstellenden Einhei

ten die passenden Bewerber aus- 

wahlen, doch befindet sich diese 

Reform erst im Experimentiersta- 

dium, d.h., das neue System wird 

erst von einigen wenigen Universi

taten und Hochschulen praktiziert, 

wahrend die meisten noch nach 

dem alten System verfahren. Wenn 

Arbeitspiatze mit biirokratischen 

Methoden zugeteilt und persbnliche 

Fahigkeiten und Interessen dabei 

selten beriicksichtigt werden, dann 

fiihrt dies nicht nur zu Ineffizienz 

am Arbeitsplatz und damit zur 

Verschwendung finanzieller und 

intellektueller Ressourcen, sondern 

auch zu Unzufriedenheit und Re

signation auf seiten der Hochschul- 

absolventen. Die vielpropagierte 

freie Arbeitsplatzsuche nach Ab- 

schluB des Studiums failt bisher 

noch kaum ins Gewicht: Nach einer 

Erhebung der Jahre 1984 bis 1987 

sollen nur 2,02 Prozent des akade- 

mischen Personals an Hochschulen, 

Forschungsinstitutionen und Indu- 

striebetrieben in bezug auf ihren 

Arbeitsplatz Oder ihre Forschungs- 

projekte eine eigene Entscheidung 

haben treffen kbnnen. Dies besagt 

zwar nicht, daB die iibrigen 97,98 

Prozent falsch eingesetzt sind, doch 

fiihrte jiingst ein Sprecher der 

Staatlichen Kommission fur Wis

senschaft und Technik die man- 

gelnde Kompetenz der staatlichen 

Forschungseinrichtungen, von de- 

nen seinen Angaben zufolge nur 

ein Viertel kompetent sei, auf die 

staatliche Arbeitsplatzverteilung 

zuruck.15

Ein Kapitel besonderer Art stellen 

die nach abgeschlossenem Aus- 

landsstudium in die Heimat zu- 

riickgekehrten Akademiker dar. Bei 

ihnen handelt es sich um teilweise 

hochqualifizierte Fachleute, die 

sich an fiihrenden Universitaten 

Japans, der USA und Westeuropas 

Spezialkenntnisse erworben haben 

und sich in ihrem Fach zumeist auf 

der Hbhe des derzeitigen Wissen^- 

standes befinden. Viele von ihnen 

kehren in der guten Absicht heim, 

ihrem Vaterland dienen zu wollen, 

wie es der Staat von ihnen ver- 

langt, nur um dann feststellen zu 

miissen, daB sie ihre Fachkenntnis- 

se nicht verwerten kbnnen, weil sie 

nicht dort eingesetzt werden, wo 

sie gebraucht wiirden. So erschien 

in der westlichen Presse vor nicht 

langer Zeit ein Bericht uber eine 

Gruppe von 38 chinesischen Post- 

graduierten, die in den USA ihren 

Magister in "business administra

tion" erworben hatten. Danach wa- 

ren sie nach China zuriickgekehrt, 

doch fanden sie durchweg keinen 

Arbeitsplatz, auf dem sie ihre Fa

higkeiten anwenden konnten. Eini- 

ge von ihnen arbeiten als Uberset- 

zer, andere sitzen in iiberbesetzten 

Biiros'und haben nichts zu tun, 

und eine Reihe von ihnen hat 

iiberhaupt keine Arbeit gefunden.16 

Berichte wie dieser sind keine 

Ausnahme.

Wie erkiart sich diese Unfahigkeit, 

qualifizierte Fachleute mit Aus- 

landsstudium - fur die zweifellos 

Bedarf besteht - effizient einzuset- 

zen? Das Problem ist, daB der an- 

gestrebte freie Stellenmarkt fiir 

studierte Fachleute in der Praxis 

noch nicht funktioniert, d.h., man 

hat groBe Schwierigkeiten, auf sich 

allein gestellt eine attraktive Stel- 

lung zu finden. In dem angefiihrten 

Beispiel war das betr. Studienpro- 

gramm von der Staatlichen Kom

mission fiir Wissenschaft und 

Technik initiiert worden, doch die

se erkiarte sich hinterher fiir die 

Stellensuche der zuriickgekehrten 

Fachleute nicht mehr zustandig. In 

der Regel iibernimmt die Universi- 

tat oder Hochschule die Stellen- 

vermittlung fiir ihre Absolventen. 

Auslandsstudenten jedoch hangen 

nach ihrer Riickkehr haufig "in der 

Luft". Nach den neuesten Bestim- 

mungen fiir Auslandsstudenten 

miissen Hochschulabsolventen da- 

her zunachst eine ihnen vermittelte 

Stellung antreten, bevor sie an ei

ner auslandischen Universitat wei- 

terstudieren. Diese Bestimmung 

birgt das Risiko, daB die Arbeits- 

einheit dem Neueingestellten die 

Erlaubnis verweigeit, sich durch 

ein Auslandsstudium weiter zu 

qualifizieren. Der Vorteil liegt dar- 

in, daB dem Auslandsstudenten sein 

Arbeitsplatz reserviert wird und 

ihm die Arbeitssuche erspart bleibt. 

Der Nachteil ist allerdings, daB er 

dann in der Regel fiir seinen alten 

Arbeitsplatz iiberqualifiziert ist. Er 

kann jedoch in den wenigsten Fal

len damit rechnen, befbrdert zu 

werden. Senioritatsanspriiche, Neid 

und MiBgunst der Kollegen, nicht 

zuletzt auch die Vorurteile der 

meist mit konservativ-orthodoxen 

Kadern besetzten Personalverwal- 

tungen gegen die Auslandsstuden

ten, die in dem Verdacht stehen, 

vom Ausland geistig "infiziert" zu 

sein, verhindern nahezu zwangsiau- 

fig eine effiziente, sachgerechte 

Personalpolitik fiir diese Gruppe 

von Intellektuellen.
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Die moralisch-ideologischen An- 

forderungen an die Intellektuellen

Als Vermittler von Werten unter- 

stehen die Intellektuellen der be- 

sonderen Kontrolle durch die Par- 

tei. Die Partei zeichnet den Weg 

vor, den die Intellektuellen zu ge- 

hen haben - fur die Wissenschaftler 

und Techniker sind es die Pro

gramme (WissenschaftsplSne usw.) 

fur die "Vier Modernisierungen", 

fur die Literaten, Kiinstler, Gei- 

stes wissenschaf tier, Professoren, 

Lehrer und Journalisten vor allem 

die "Leitprinzipien fur den Aufbau 

der sozialistischen geistigen Zivili- 

sation". Die ideologische Kontrolle 

ist vornehmlich auf die zweite 

Gruppe gerichtet, d.h. diejenigen, 

die die sozialistische geistige Zivi- 

lisation schaffen sollen. Die "Leit

prinzipien" geben den Rahmen fur 

die geistig-moralische Entwicklung 

vor, und es ist selbstverstandlich, 

daB die Partei von den Intellektu

ellen erwartet, daB sie sich an diese 

"Leitprinzipien" halten.

Dariiber hinaus erwartet die Partei 

noch sehr viel mehr von den Intel

lektuellen, sie stellt ganz konkrete 

moralische und ideologische An- 

forderungen an sie, deren wichtig- 

ste die folgenden sind:17

- Festhalten an den "Vier Grund- 

prinzipien" (Sozialistischer Weg, 

Marxismus-Leninismus-Mao- 

denken, demokratische Diktatur 

des Volkes, Fiihrungsrolle der 

Partei)

- aktive Unterstiitzung der Re- 

form- und Offnungspolitik

- Einsatz aller KrSfte fur die Mo- 

dernisierung

- Patriotismus sowohl im Sinne der 

Identifizierung mit der Nation 

als auch im Sinne des Wider- 

stands gegen eine Verwestlichung 

und des Kampfes gegen deka- 

dentes biirgerliches Gedankengut

- Loyalist gegeniiber der Partei

- hohe Moral (FleiB, Disziplin, 

Selbstlosigkeit, kein Profitstre- 

ben, im Dienst des Volkes ste- 

hen)

- stSndige Bereitschaft zur Selbst- 

vervollkommnung (Selbstkulti- 

vierung, chin, xiuyang)

- Verbindung von Theorie und 

Praxis, d.h. praxisorientiertes 

Arbeiten

- Verbindung mit den Massen.

Die ersten drei Forderungen sollen 

sicherstellen, daB die Intellektuellen 

die Parteidoktrin voll akzeptieren 

und sich mit der gegenwSrtigen 

Politik identifizieren. Nur wenn sie 

auf dem Boden der Parteiideologie 

stehen, kdnnen sie die "richtigen" 

Werte vermitteln. Aktive Unter

stutzung der gegenwartigen Politik 

beinhaltet, daB sich die Partei der 

Intellektuellen als Instrumente ihrer 

Politik bedienen will. Diese Absicht 

hat die Partei schon immer ver- 

folgt; der Unterschied zur Vergan- 

genheit, zumal zur kulturrevolutio- 

n^ren Zeit, liegt lediglich darin, 

daB der Kurs der Partei heute 

breitere Zustimmung unter den In

tellektuellen findet.

Der Patriotismus ist eine zentrale 

Forderung. Er ist aufs engste mit 

der Offnungspolitik verbunden, ja 

ist im Grunde eine Reaktion auf 

diese. Er ist gleichsam das Bollwerk 

gegen unerwiinschte auslandische 

Einfliisse, die im Zuge der Off- 

nung nach auBen ins Land dringen. 

Ausdruck des Patriotismus ist eine 

starke konservative Stromung in 

Richtung auf das eigene kulturelle 

Erbe, die insbesondere von den 

Parteiorthodoxen vertreten wird 

und in der vielfach das kulturelle 

Uberlegenheitsgefuhl der Vergan- 

genheit wieder zum Vorschein 

tritt.18

Die drei folgenden Anforderungen

- Loyalitat zur Partei, hohe Moral 

und Selbstvervollkommnung - zie- 

len auf die moralischen Qualitaten 

im engeren Sinne. Appelliert wird 

hier - iibrigens weitgehend mit den 

traditionellen Begriffen - an die 

gleichen Tugenden, die auch die 

konfuzianischen Literaten-Beamten 

im traditionellen chinesischen Kai- 

serreich haben muBten. Freilich ist 

Loyalitat - d.h. absoluter Gehorsam

- gegeniiber der Partei ein lenini- 

stisches Prinzip, doch ersetzt man 

Partei durch Herrscher, so ist die 

Ahnlichkeit mit der konfuziani

schen Kardinaltugend Loyalitat 

nicht von der Hand zu weisen. Es 

war Liu Shaoqi, der bereits in den 

vierziger Jahren beim Entwurf sei

nes Konzepts zur Erziehung von 

Parteimitgliedern bewuBt auf das 

konfuzianische Vorbild zuriick- 

griff, um das Anliegen der Partei 

in einer den Chinesen vertrauten 

Terminologie und Vorstellungswelt 

anzubringen. Dies gilt vor allem 

auch fiir den Begriff "Selbstver

vollkommnung" (xiuyang). Im tra

ditionellen Kontext verstand man 

darunter "die ethische Anstrengung 

eines jeden nach innerer Vervoll- 

kommnung strebenden Menschen, 

sein Denken und sein Handeln mit 

dem ’Prinzip’, das seiner jeweiligen 

Ordnungsvorstellung zugrunde lag 

(konfuzianisch, buddhistisch etc.), 

in Ubereinstimmung zu bringen." 

Xiuyang impliziert "die totale Ver- 

schmelzung individuellen Denkens 

mit dem ’Prinzip’, die vbllige Un- 

terwerfung unter die als dominant 

definierte Theorie und deren Re- 

prasentanten und natiirlich den 

vollen Einsatz eines jeden bei der 

Verbreitung des daraus resultieren- 

den politischen Denkens."19

In genau diesem Sinne wollte Liu 

Shaoqi die Mitglieder der Kommu- 

nistischen Partei zur Selbstvervoll

kommnung anhalten. Sein Konzept 

wurde in der Kulturrevolution 

verworfen, genieBt heute jedoch 

wieder offizielle Anerkennung. 

Bemerkenswert ist dabei, daB 

xiuyang heute fiir die Intellektuel

len allgemein Geltung haben soil.20 

Dies macht deutlich, daB die Intel

lektuellen fiir den Staat eine her- 

vorgehobene Bedeutung haben, an 

sie werden besondere moralische 

Anspriiche gestellt, genau wie an 

die Gebildeten im konfuzianischen 

Staat. Kraft seiner Bildung ist der 

Intellektuelle in der Lage, xiuyang 

zu iiben, und dies befahigt ihn in 

den Augen der Partei in hohem 

MaBe, als Verkiinder und Unter- 

stiitzer der Parteidoktrin und -poli

tik zu fungieren.

Die beiden letzten der obengenann- 

ten Anforderungen haben eine mo

ralische und eine praktische Seite. 

In moralischer Hinsicht sollen sie 

verhindern, daB der Intellektuelle 

"Standesdiinkel" entwickelt und sich 

von den Massen entfernt. Das 

praktische Anliegen ist, daB der 

Staat die Riickstandigkeit im chi

nesischen Hinterland durch Know

how-Transfer iiberwinden mdchte 

und aus diesem Grunde vor allem 

an jiingere Intellektuelle appelliert, 

in die unterentwickelten Gebiete zu 

gehen. Zwar werden heute keine 

zwangsweisen Landverschickungen 

mehr vorgenommen, aber den Ap

pell, "an die Basis zu gehen", emp- 

finden viele als moralischen Druck, 

der die Mbglichkeiten der personli

chen Entfaltung einschr£nkt.

Eine Sondergruppe unter den Intel

lektuellen stellen die Schriftsteller 

dar, an die deshalb auch besondere 

Anforderungen gestellt werden. 

Wie die Intellektuellen allgemein 

sollen auch sie die Reformpolitik 

unterstiitzen. Konkret heiBt das fiir 

die Schriftsteller, daB sie die Re

form in ihren Werken darstellen 

sollen, und zwar positiv.21 Dariiber 

hinaus sollen sie sich aktiv dem 

Aufbau der "sozialistischen geisti

gen Zivilisation" widmen, d.h., sie 

sollen dem Volk geistige Nahrung 

liefern und es in den "Vier Haben" 

(Ideale, Moral, Wissen und Diszi

plin) erziehen. Von ihnen wird ein 

hohes MaB an sozialer Verantwor- 

tung verlangt; so haben sie dem 

Volk zu dienen und stets die sozi- 

ale Wirkung ihrer Werke zu beden- 

ken.22



CHINA aktuell
- 208 -

Mftrz 1988

Den Schriftstellern wird heute zwar 

bis zu einem gewissen Grade 

kiinstlerische Freiheit zugestanden, 

umschrieben mit dem Ausdruck 

"LaBt hundert Blumen bliihen", 

doch die Parteiorthodoxen verste- 

hen darunter lediglich eine Vielfalt 

von Formen, Stllen und Themen, 

die aufgrund des Primats der Ideo

logic starken Einschrftnkungen un- 

terliegt. Als Rahmen ftir das kiinst- 

lerische Schaffen sollen immer 

noch Mao Zedongs Yan’aner Reden 

Uber Literatur und Kunst aus dem 

Jahre 1942 gelten, wenn auch in 

modifizierter Form. So brauchen 

Literatur und Kunst nicht mehr 

nur den Arbeitern, Bauern und 

Soldaten zu dienen, sondern kbn- 

nen fiir das ganze Volk geschaffen 

werden, also auch fiir Intellektuel- 

le. Aber der sozialistische Realis- 

mus wird weiterhin als offizielle 

Kunstrichtung vorgeschrieben. Dies 

bedeutet in erster Linie, daB der 

Schriftsteller in seinen Werken die 

soziale Wirklichkeit widerspiegeln 

soil, und zu diesem Zweck muB er 

die soziale Praxis kennenlernen, 

d.h. unter die Massen gehen. Zum 

anderen bedeutet es, daB es ihm 

offiziell verwehrt ist, moderne 

Kunsttheorien zu verwenden.

Rollenzuweisung und Rollen- 

verstUndnis der Intellektuellen

Die Anforderungen der Partei an 

die Intellektuellen lassen erkennen, 

daB die Partei ihnen nur eine ein- 

zige Rolle zugesteht, nUmlich Pro- 

pagandisten, Unterstiitzer und FOr- 

derer der Parteipolitik zu sein, 

konkret also der Reform- und 

Offnungspolitik, wie sie offiziell 

betrieben wird. Die dem Intellektu

ellen gelegentlich zugestandene 

Rolle des Kritikers ist nur im 

Rahmen dieser einzigen Rolle des 

Unterstiitzers der Parteipolitik zu 

verstehen, nicht jedoch als die ei- 

nes unabhangigen Kritikers. Denn 

Kritik hat sich lediglich auf die 

Gegner der Partei und auf offen- 

sichtliche und behebbare MiBstftn- 

de, niemals aber auf die Partei 

selbst zu erstrecken. In diesem Sin- 

ne war z.B. die Kritik an der Kul- 

turrevolution ausdriicklich er- 

wiinscht. Auch die Aufforderung 

an die Intellektuellen, den Fiih- 

rungsorganen als Berater zur Ver- 

fiigung zu stehen,23 bedeutet nicht 

etwa, fiir den Staat von einer un

abhangigen Position aus Perspek- 

tiven zu entwickeln oder Kritik zu 

iiben, sondern auf der Grundlage 

der offiziellen Politik lediglich 

fachliche Expertisen abzugeben.

Die Praxis der letzten zehn Jahre 

hat gezeigt, daB sich Chinas Intel- 

lektuelle nicht mehr mit dieser ei- 

nen ihnen zugewiesenen Rolle be- 

gniigen wollen. Dies gibt der Partei 

immer wieder AnlaB zu Kritik und 

MaBregelung einzelner Intellektuel- 

ler. Am meisten betroffen sind 

Schriftsteller, aber auch Wissen- 

schaftler. In jedem Einzelfall wirft 

die Partei dem betr. Intellektuellen 

vor, sich eine ihm nicht zustehende 

Rolle angemaBt zu haben. Den 

konkreten Vorwiirfen nach zu ur- 

teilen, handelt es sich urn zwei 

Rollen, die die Intellektuellen heute 

- und zwar in zunehmendem Ma- 

Be - wahrnehmen: die eines unab

hangigen Kritikers und die eines 

Sehers oder Propheten.

Viele Intellektuelle empfinden eine 

Starke Diskrepanz zwischen den 

Modernisierungsanstrengungen auf 

wirtschaftlichem Gebiet und dem 

Zurilckbleiben der geistig-kultu- 

rellen Entwicklung Oder, anders 

ausgedriickt, zwischen der sich 

modernisierenden Basis und dem 

allgemein von Konservatismus be- 

herrschten Uberbau. Sie finden 

diese Diskrepanz um so unertrSgli- 

cher, je mehr sie aufgerufen sind, 

am Aufbau der "sozialistischen gei- 

stigen Zivilisation" und eines "Sozi- 

alismus chinesischer Pragung" mit- 

zuwirken. Denn wie kann Neues 

entstehen, wenn man sich immer 

nur an die alten Vorbilder halt? 

Vielfach aus echtem sozialen Ver- 

antwortungsgefiihl heraus werden 

diese Intellektuellen deshalb zu 

Kritikern der gegenwartigen Politik 

und Zustande. Zum einen gehen 

ihnen die Reformen nicht weit ge- 

nug, d.h., sie fordern weitergehen- 

de Reformen im Uberbau, letztlich 

also mehr geistige und kiinstleri- 

sche Freiheit; zum anderen iiben 

sie Kritik an krassen MiBstanden 

in Partei und Gesellschaft, durch 

die sie den Erfolg der Reformen 

gefahrdet sehen. Die Partei reagiert 

auf solche Kritik mit vehementen 

Angriffen, weil sie das Prinzip ih- 

rer Fiihrungsrolle, wenn nicht gar 

alle Vier Grundprinzipien verletzt 

sieht. Dies war der Fall bei den 

Schriftstellern Bai Hua, Liu Bin- 

yan, Wang Ruowang und Liu Xin- 

wu24 und bei dem Wissenschaftler 

Fang Lizhi25, um nur die promi- 

nentesten Kritiker zu nennen. Ge- 

rade Fang Lizhi hat sich in seinen 

Vortragen vor Studenten immer 

wieder mit der Rolle der Intellek

tuellen beschaftigt und dabei ihre 

Unterwiirfigkeit unter die Macht 

angeprangert und die Intellektuel

len aufgerufen, eine unabhangigere 

Position einzunehmen.

In der Rolle des Sehers begreifen 

sich vor allem Literaten und 

Kiinstler. Hinter diesem Rollenver- 

standnis steht die Auffassung, daB 

Kiinstler eine besondere Sensibilitat 

und besondere Gaben haben, die 

sie befahigen, Dinge zu sehen und 

Visionen zu entwickeln, die ande

ren Menschen verschlossen bleiben. 

Ganz gleich, ob bewuBt oder un- 

bewuBt, sehen sich diese Kiinstler 

in einer Sonderrolle. In den Augen 

der Partei bedeutet diese Haltung 

eine AnmaBung und ein Sichent- 

fernen von den Massen.

DaB sich Intellektuelle in diesen 

beiden Rollen - der des unabhan

gigen Kritikers und des Sehers - 

begreifen, ist fiir die Volksrepublik 

neu. Sie kniipfen damit an die Tra

dition des 4.Mai an. Es gehdrte zu 

den Wesensmerkmalen der Intellek

tuellen und Schriftsteller der 

4.Mai-Generation, daB sie sich 

ausschlieBlich in diesen beiden 

Rollen Ubte, auch damals ein No

vum. Kritik hatte zwar auch im 

traditionellen China ihren Platz, ja 

sie wurde von den Literaten-Be- 

amten sogar als moralische Ver- 

pflichtung empfunden, aber sie 

hatte systemimmanent zu sein, d.h. 

kritisiert werden durften nur Ab- 

weichungen von den konfuziani- 

schen Wert- und Ordnungsvorstel- 

lungen, nicht aber diese selbst. In 

dieser Hinsicht unterscheidet sich 

das heutige Regime nicht vom 

konfuzianischen Staat.

UnabhSngige Kritik wurde den 

Fuhrungsanspruch der Kommuni- 

stischen Partei unterminieren, nicht 

zuletzt auch deshalb, weil denje- 

nigen, die sie iibten, damit eine 

Sonderstellung in der Gesellschaft 

zukSme, und beides kann die Partei 

nicht dulden. Bei der offiziellen 

Kritik an Fang Lizhi z.B. klang 

auch immer der Vorwurf mit, er 

habe sich Sonderrechte herausge- 

nommen und die Intellektuellen in 

Gegensatz zu den iibrigen Teilen 

der Gesellschaft gesetzt.2*5 Auch die 

Anerkennung der Seherrolle liefe 

darauf hinaus, daB man einer klei- 

nen Gruppe von Menschen, die fiir 

sich in Anspruch nimmt, mit be- 

sonderen, sie zu hbheren Einsichten 

bringenden Gaben ausgestattet zu 

sein, eine vom Volk abgehobene 

Stellung einrSumte. Es ist daher 

nur folgerichtig, wenn die Partei 

Schriftsteller und Kiinstler nicht als 

auBergewdhnliche, iiberhbhte We- 

sen ansieht, sondern als ganz ge- 

wbhnliche FunktionstrSger, ausge

stattet zwar mit speziellen FShig- 

keiten wie andere Fachleute auch, 

aber letztlich doch FShigkeiten, die
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erlernbar sind - ahnlich wie hand- 

werkliche Techniken. Der soziali- 

stische Realismus gibt das Hand- 

werkszeug ab, wer seine Regeln 

beherrscht, ist ein guter Kiinstler. 

Schon Mao Zedong faBte den 

Dichter im wesentlichen als Tech- 

niker auf,27 und dieser mechanisti- 

schen Sicht hSngt die Partei bis 

heute an. Diese Auffassung findet 

ihren Ausdruck in der heute offi- 

ziellerseits gern verwendeten Be- 

zeichnung der Schriftsteller als "In- 

genieure der menschlichen Seele".

Die Schwierigkeiten zwischen Par

tei und Intelligenz in der nachmao- 

istischen Zeit riihren daher, daB 

beide Seiten ein unterschiedliches 

Rollenverstandnis von den Intellek- 

tuellen haben. Wenn sich auch ein 

GroBteil der Intelligenz parteikon- 

form verhalt und die ihm zugewie- 

sene Funktion der Unterstiitzung 

der Reformpolitik akzeptiert, so ist 

doch nicht zu ubersehen, daB eine 

zunehmende Zahl von Intellektuel- 

len dieses traditionelle Rollenver- 

standnis zu iiberwinden trachtet. 

Zu keiner Zeit seit 1949 hat es so 

viele Intellektuelle gegeben, die die 

Rolle des unabhSngigen Kritikers 

einnehmen, wie seit dem Beginn 

der Reform- und Offnungspolitik. 

Man kann hier von einem neuen 

Selbstverstandnis sprechen.

Wenn heute Intellektuelle in eine 

der Partei nicht erwiinschte Rolle 

schliipfen, so gehen sie damit im- 

mer noch ein Risiko ein, denn die 

Partei reagiert nicht nur mit Kri- 

tik, sondern auch mit Sanktionen. 

Im Zeitalter der Reformen nehmen 

diese zwar mildere Formen an als 

zu Maos Zeiten, doch fur den ein- 

zelnen sind damit dennoch spiirba- 

re Nachteile verbunden. Ein Par- 

teiausschluB etwa kommt einem 

Verbffentlichungsverbot gleich, ei

ne Versetzung kann sich in materi- 

eller Hinsicht nachteilig auswirken 

und den Betroffenen zudem seiner 

bisherigen Entf altungsmdglichkei- 

ten berauben.

Zu den genannten drei Rollen, die 

Intellektuelle heute in China ein

nehmen kbnnen, tritt noch eine 

vierte Rolle: die des Verweigerers. 

Sie zeugt nicht gerade von einem 

gesteigerten SelbstbewuBtsein der 

Intellektuellen als einer sozial ver

antwortlichen Gruppe, birgt dafur 

aber kaum ein Risiko, obwohl auch 

diese Rolle der Partei unerwiinscht 

ist. Die Verweigerungshaltung UBt 

sich allgemein kennzeichnen als ein 

Desinteresse, sich fur Partei und 

Staat zu engagieren. Sie SuBert sich 

auf die verschiedenste Weise. In 

ihrer profansten Form findet sie 

Ausdruck in dem Streben nach pri- 

vaten Vorteilen und privatem 

Gluck. Diese Art der Verweigerung 

ist zwar kein typisches Verhaltens- 

muster ausschlieBlich der Intellek

tuellen (und entspricht auch weder 

dem konfuzianischen noch dem 

heutigen Ideal eines Intellektuel

len), doch der konsequenteste Weg 

der Verweigerung, n^mlich das 

Land zu verlassen oder von einem 

Studienaufenthalt im Ausland nicht 

zuriickzukehren, wird vorwiegend 

von Intellektuellen genutzt.28

Andere Erscheinungsformen des 

Riickzugs, die gerade unter jiinge- 

ren Intellektuellen keine Seltenheit 

sind, sind eine verstarkte Hinwen- 

dung zur Religion, die Suche nach 

dem Ich, nach der eigenen Identitat 

und nach Sinn, eskapistische Ten- 

denzen und das Auskosten von 

Entfremdungsgefiihlen. Entschei- 

dend fur diese Haltung ist die Ab- 

wendung von der Politik, deren 

Ursache eine in Intellektuellenkrei- 

sen weitverbreitete Desillusionie- 

rung ist. Der Verlust menschlicher 

Werte in der jiingeren Vergangen- 

heit und der allseits um sich grei- 

fende Materialismus, der alle Ideale 

zu ersticken droht, wecken in vie- 

len die Sehnsucht, die verlorenge- 

gangenen Werte wiederzuentdecken 

oder aufzuspiiren. Ganz deutlich ist 

diese Tendenz in der gegenwartigen 

Literatur, aber auch in der bilden- 

den Kunst wahrzunehmen, die bei

de von einem unverkennbaren Zug 

zum Subjektivismus gepragt sind. 

Hingewiesen sei in diesem Zusam- 

menhang auf die Xungen-Litera- 

tur, bei der es um die Suche nach 

der verlorenen Identitat geht 

(xungen heiBt wbrtlich "Suche nach 

der Wurzel"), und die sog. "obskure 

Lyrik", die inzwischen zu nicht 

mehr fortzudenkenden Bestandtei- 

len der chinesischen Gegenwarts- 

literatur geworden sind.29

Die Partei sieht diese Tendenzen 

hdchst ungern, weil sich deren 

Vertreter einen Freiraum suchen 

und sich der sozialen Verantwor- 

tung entziehen. Aber da sie selbst 

in dieser Literatur nicht figuriert 

und folglich auch nicht Gegenstand 

der Kritik ist, verzichtet sie auf 

persbnliche Angriffe gegen einzel- 

ne Lyriker und Schriftsteller und 

beschr^nkt sich auf die allgemeine 

Verurteilung dieser Strdmungen.30 

Die Gleichgiiltigkeit dieser Gruppe 

von Literaten gegeniiber der Re

formpolitik ist der Partei ein Dorn 

im Auge, und so wird der Ruf, die 

Literatur mbge sich verstarkt dem 

Thema der Reformen widmen, 

immer lauter.31 Doch scheint das 

Reformthema weitgehend seine 

Anziehungskraft verloren zu haben.

Partei und Intellektuelle - ein 

schwieriges Verbal tn is

Die obigen Ausfiihrungen haben 

gezeigt, daB das enge und gute 

Verhaltnis zwischen Partei und In

tellektuellen, das von der Partei 

immer wieder beschworen wird, 

eine Illusion ist. Die Wirklichkeit 

sieht anders aus. Weder wird die 

Partei ihrem Anspruch gerecht, der 

Intelligenz eine ihrer Bedeutung 

entsprechende angemessene Be- 

handlung zuteil werden zu lassen, 

noch verhalten sich die Intellektu

ellen im Sinne der an sie gestellten 

Normen. Die Ursachen fur das 

Auseinanderklaffen zwischen An

spruch und Wirklichkeit liegen auf 

seiten der Partei in dem Fortbe- 

stehen von Vorurteilen gegen die 

Intellektuellen und von orthodoxen 

Vorstellungen uber ihre Funktionen 

in der Gesellschaft, auf seiten der 

Intelligenz in einem neuen Rollen- 

verstandnis, das nicht mit dem der 

Partei iibereinstimmt. Solange sich 

die Anspriiche der beiden Seiten 

nicht in Einklang bringen lassen - 

und das heiBt vor allern, solange 

unterschiedliche Vorstellungen uber 

die Rolle der Intellektuellen in der 

Gesellschaft herrschen solange 

wird das Verhaltnis zwischen ihnen 

ein schwieriges, ein von gegenseiti- 

gem MiBtrauen gekennzeichnetes 

bleiben. Ebensowenig wie ein Ver- 

zicht der Partei auf ihren Fiih- 

rungsanspruch derzeit vorstellbar 

ware, waren die Intellektuellen 

heute noch zu absolutem Partei- 

konformismus zu bringen. Dies wa

re nur mit Zwang zu erreichen und 

hieBe das Rad der Geschichte zu- 

riickdrehen. Zwang aber gehdrt 

nicht mehr zu den Methoden, die 

die Partei im Zeitalter der Refor

men gegeniiber den Intellektuellen 

anwendet. Dies allein bedeutet 

schon einen Fortschritt. Positiv ist 

dariiber hinaus zu werten - und 

das muB bei alien Schwierigkeiten, 

die zwischen Partei und Intelligenz 

bestehen, betont werden -, daB 

Chinas Intellektuelle ein neues 

SelbstbewuBtsein entwickeln und 

neue Wege betreten, steinige zwar, 

aber dennoch Wege, die die Partei 

nicht mehr ohne weiteres versper- 

ren kann.
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Entmimdigungsangsten

Gliederung:

1.

"Von der Sowjetunion lernen": Kd- 

nigsweg oder Sackgasse?

1.1.

Die "Generallinie fiir die Uber- 

gangsperiode"

1.2.

Der Erste Fiinfjahresplan (1953- 

57), ein MaBanzug nach stalinisti- 

schem Schnittmuster

1.3.

Neue Fiihrungs- und Verwaltungs- 

institutionen

1.4.

Die Militardebatte

1.5.

Wissenschaft und Kultur: ein hei- 

Bes Eisen

2.

Abkehr vom sowjetischen Weg: 

Auf der Suche nach einer eigenen 

revolutionaren Identitat

2.1.

Beginn einer erneuten "Sinisierung" 

des Marxismus

2.2.

Die Entfaltung eines chinesischen 

Sonderwegs auf drei Gebieten

2.2.1.

Der landwirtschaftliche Kollekti- 

vierungsprozeB unter Vollgas

2.2.2.

Hundert Blumen - hundert Gift- 

krauter

2.2.2.1.

Die schwierigen Intellektuellen

2.2.2.2.

Die "Hundert-Blumen-Kampagne"

2.2.2.3.

Die Rechtsabweichlerkampagne:

Der Kampf gegen die "kleinen Un- 

garn"

2.2.2.4.

Die Doppelkampagne als Symptom 

fiir innerparteiliche Fraktionsaus- 

einandersetzungen

2.2.3.

"Auskaufen" der Nationalen Bour

geoisie

2.2.4.

Der Gao/Rao-Fall - ein weiteres 

Konfliktsignal

3.

Der VIILParteitag: Ein stilles 

Mahnmal in unruhiger Zeit

4.

Die AuBenpolitik im Zeichen der 

Koexistenz und der Friedenssehn- 

sucht

1.

"Von der Sow jetunion lernen": 

Konigsweg oder Sackgasse?

Nachdem sich China seit Beginn 

der fiinfziger Jahre auBenpolitisch 

ganz "nach einer Seite gelehnt hat- 

te", namlich zur Sowjetunion hin, 

war es nur konsequent, wenn es 

jetzt, nach dem "Aufraumen mit 

der alten Gesellschaft", zu Hause 

auch gleich noch das sowjetische 

Modell iibernahm, um den "Aufbau 

des Sozialismus" voranzutreiben.

Zwar bestanden zwischen der 

UdSSR von 1917 ff. und der 

Volksrepublik von 1949 ff. zahlrei- 

che Unterschiede: RuBland war z.B. 

1917 nur relativ unterentwickelt, 

wahrend China i.J. 1949 nahezu 

vor dem wirtschaftlichen Nichts 

stand. Ferner hatte die Oktoberre- 

volution in einem aktiv imperiali- 

stischen Staat, dem zaristischen 

RuBland, der Umsturz in China 

dagegen in einem von auslandi- 

schen Machten beherrschten Ge- 

meinwesen stattgefunden, weshalb 

in China die Nationale Bourgeoisie 

fiir die KPCh durchaus biindnisfa- 

hig war. Was die Machtergreifung 

anbelangt, so war sie der KPdSU 

schon nach wenigen Wochen gelun- 

gen, und zwar in den Stadten, 

wahrend die KPCh 28 Jahre lang 

darum hatte kampfen miissen, und 

zwar zumeist auf den Dbrfern - 

ein Unterschied, der sich unwei- 

gerlich auf den "Arbeitsstil" beider 

Parteien auswirken muBte. Auch 

die aus der Vergangenheit tradier- 

ten Wertesysteme beider Volker 

hatten kaum verschiedener sein 

kbnnen. Auf der anderen Seite 

wiesen beide Revolutionen jedoch




