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Teil 4: Auf den Spuren des Sowjetmodells (1953-1957)
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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
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zumindest eine Gemeinsamkeit auf, 

die sie fiir eine Entwicklung nach 

marxistischem Schema gleicherma- 

Ben ungeeignet erscheinen lieB - 

namlich ein HbchstmaB an sozio- 

okonomischer "Unreife". Die klassi- 

schen Voraussetzungen einer sozia- 

listischen Revolution, namlich ein 

hoher Stand der Produktivkrafte 

und ein starkes, klassenbewuBtes 

Arbeiterproletariat muBten also 

iiberhaupt erst geschaffen werden.

Hatte aber gerade in dieser Hin- 

sicht die friihe Sowjetunion nicht 

iiberzeugende Lbsungen hervorge- 

bracht? Dies muBte sogar Mao Ze

dong anerkennen, der auf die So

wjetunion und auf "Internationa- 

lismen" aller Art sonst schlecht zu 

sprechen war. Er sparte denn auch 

nicht mit artigen Komplimenten an 

die Adresse Moskaus und holte bei 

seinem Bericht vor dem 2.Plenum 

vom 5.Marz 1949 die seit langem 

vergessene Formel wieder hervor, 

daB man "von der Sowjetunion ler- 

nen" miisse.1 Eingedenk der Tat- 

sache, daB die KPCh in Zukunft 

vor allem mit stadtischen Gebieten 

fertig zu werden habe,2 riickte er 

in seiner Klassenanalyse auch die 

Arbeiter wieder starker in den 

Vordergrund.3 Moskau hbrte es 

gerne und bot seine Mithilfe beim 

"Aufbau des Sozialismus" an. Kein 

Wunder, daB in den nachsten Jah- 

ren fiir alles und jedes nur noch 

das sowjetische Schnittmuster maB- 

gebend wurde. In seiner anfangli- 

chen Wirtschaftsplanung raumte 

Beijing, ganz nach stalinistischem 

Muster, der Schwerindustrie sowie 

der Zentralisierung den Vorrang 

ein. Gleichzeitig wurde die Land- 

wirtschaft nach Koichosemuster 

vergenossenschaftlicht Oder aber 

nach dem Sowchosemuster in 

Staatsfarmen eingebracht. Auch das 

Erziehungswesen, der Wissen- 

schaftsbetrieb und die Armee er- 

hielten ein sowjetisches Gesicht. 

Wurde aber, so konnte man sich 

schon jetzt fragen, eine solche 

"Uberfremdung" auf die Dauer oh- 

ne Widerspruch bleiben?

1.1.

Die "Generallinie fur die Uber

gangs periode"

Bei der dem Entwurf zum l.Fiinf- 

jahresplan seit 1951 vorgeschalteten 

Diskussion um die "Generallinie fiir 

die Ubergangsperiode" (guodu shiqi 

zongluxian) ging es um die Frage, 

ob sich der "sozialistische Aufbau" 

Chinas in Spriingen Oder aber in 

Schritten vollziehen solle. Die so- 

wjetischen Berater, denen die ei- 

gensinnige Vorliebe des Mao-Flii- 

gels fiir umfassende Massenbewe- 

gungen nicht verborgen geblieben 

war, drangten von Anfang an auf 

eine Schritte-Option, ohne deren 

Befolgung jede langfristige Wirt

schaftsplanung im Handumdrehen 

zu Makulatur wiirde.

Das ZK beugte sich diesem Argu

ment und optierte im Dezember 

1952 fiir die vorgeschlagene Lb- 

sung - ein BeschluB, der freilich 

erst mit einjahriger Verspatung im 

Dezember 1953 bekanntgemacht 

wurde, nachdem es immer wieder 

Diskussionen gegeben hatte.4 Waren 

dem ZK in der Zwischenzeit viel- 

leicht doch noch Zweifel gekom- 

men?

Die Botschaft der "Generallinie" 

lief im wesentlichen darauf hinaus, 

daB die sozialistische Umgestaltung 

der Landwirtschaft, des Hand- 

werks, der Industrie und des Han

dels erstens eine "ziemlich lange 

Periode" in Anspruch nehme, daB 

zweitens eine schrittweise (und 

nicht etwa eine sprunghafte) Etap- 

penlbsung anzustreben sei, und daB 

drittens Wirtschaftsentwicklung und 

revolution^re Umgestaltung streng 

parallel zueinander verlaufen miiB- 

ten: Mit dieser Forderung nach Si

multaneity sollte offensichtlich al

ien Versuchungen vorgebaut wer

den, vorschnell sozialistische Pro- 

duktionsverhaitnisse einzufiihren 

und zu glauben, daB dadurch au- 

tomatisch hbheres Wirtschafts- 

wachstum in Gang komme. Nichts 

iiberstiirzen, hieB die Losung!

Uber Auseinandersetzungen inner- 

halb des ZK drangen in diesen 

Jahren keine Nachrichten durch die 

Schotten; aus der Tatsache jedoch, 

daB die drei Grundvorstellungen so 

scharf ausformuliert wurden, kann 

man den RiickschluB ziehen, daB 

gewissen, vor allem vom Mao-Flii- 

gel bevorzugten Lbsungen (sc.l. 

schnelle Ubergbnge, Neigung zu 

"Spriingen", Vorliebe fiir den "Pri- 

mat der Produktionsverhaltnisse" 

und Uberbetonung des Subjekti- 

ven) von allem Anfang an ein Rie

gel vorgeschoben werden sollte. 

VorsichtsmaBnahmen solcher Art 

erfolgten nicht zu Unrecht, wie 

sich schon bald herausstellen sollte! 

Immerhin trug Mao den BeschluB 

damals in seinem bffentlichen Er- 

kUrungsverhalten mit.5

Insgesamt sollte die "Ubergangspe

riode" den Anlaufzeitraum 1949 bis 

1952 plus die Zeitspanne von drei 

FiinfjahresplSmen umfassen, also 

bis etwa 1967 dauern.

Mit dieser "Generallinie" war auf 

1 1/2 Jahrzehnte hinaus ein Kurs 

"festgeklopft", mit dem sich ein 

Guerillafiihrer vom Format Maos, 

der bis dahin all seine Erfolge 

durch Massenbewegungen hatte er- 

zielen kbnnen, hbchstwahrschein- 

lich auf die Dauer nicht abfinden 

wurde. Eine technokratische 

Schritt-fiir-Schritt-Strategie unter 

Strenger Parteikontrolle muBte von 

ihm als Knebelung und als Fesse- 

lung der Revolution auf ein Pro- 

krustesbett empfunden werden. 

Drei bis vier Jahre Ubergangszu- 

stand mochten ja noch hingehen - 

aber eine Festschreibung bis 1967? 

Und dann noch das sklavische Ko- 

pieren eines fremden Modells, das 

bienenfleiBige Russisch-Lernen 

und iiberhaupt das "Hinterdrein- 

kriechen im Schneckentempo"!? 

Zwanzig Jahre lang hatte Mao ge- 

gen die "Internationalisten" und ge- 

gen die fast fahrplanmaBigen Be- 

vormundungsversuche durch die 

Komintern gekampft. Sollte er 

jetzt, wo seine Bewegung mit Hilfe 

einheimischer Rezepte gesiegt hat

te, demiitiger sein als zu einer Zeit, 

da ein solcher Sieg noch in weiter 

Feme lag?

Die Generallinie war m.a.W. das 

genaue Gegenteil dessen, was Mao 

in seiner bisherigen Erfolgskarriere 

an Erfolgsrezepten erprobt und er- 

lernt hatte. Sie mochte zwar als ein 

mornentanes taktisches Zugestand- 

nis, nicht aber als eine Dauerlbsung 

betrachtet werden.

1.2.

Der Erste Funfjahresplan (1953- 

57), ein MaBanzug nach stalinisti

schem Schnittmuster

Drei Entwicklungsstrategien kamen 

fiir die riickstandige Wirtschaft der 

VR China zu Beginn der fiinfziger 

Jahre in Betracht, namlich Prioritat 

der Landwirtschaft (mit dem Ziel 

einer mbglichst schnellen Industria- 

lisierung auf Kosten der Bauern), 

Prioritat sodann der Industrie Oder 

aber Gleichzeitigkeit der Entwick

lung von Landwirtschaft und Indu

strie.

Die chinesischen Planer entschieden 

sich, hierin kraftig unterstiitzt von 

den sowjetischen Beratern, fiir den 

zweiten Weg, wobei sie nicht etwa 

nur der Industrie als solcher Vor

rang einraumten, sondern dariiber 

hinaus sogar noch den Primat der 

Schwerindustrie festlegten, also fast 

sklavisch dem stalinistischen Mu

ster folgten, obwohl das zutiefst 

bauerliche China seinem ganzen 

Habitus nach fiir Schwerindustrie- 

Ibsungen alles andere als geeignet
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erscheinen muBte. Damit war ein 

Weg vorgezeichnet, wie ihn die 

UdSSR seit 1928 genommen hatte, 

indem namlich 40-50% des Investi- 

tionskapitals in den Industriesektor 

eingespeist wurden, von denen 

wiederum nicht weniger als 80% 

der Schwerindustrie zugute kamen, 

vor allem den Schliisselbereichen 

Energiewirtschaft, Eisen und Stahl 

sowie dem Maschinenbau. Dies al- 

les ging unvermeidlich auf Kosten 

der Leichtindustrie und der Land- 

wirtschaft, die beide gefSlligst ar- 

beitsintensiv weiterbetrieben wer- 

den sollten.

Mit zwei Jahren VerspStung segne- 

te der Nationale VolkskongreB am 

31.Marz 1955 einen Fiinfjahresplan

ab, der in der Tat diesen stalinisti- 

schen Grundvorstellungen ent- 

sprach und der auf einen Abschied 

von alien bisherigen Praktiken der 

sinokommunistischen Bewegung 

hinauslief. Vorgesehen war der 

Aufbau von 694 GroBindustriepro- 

jekten, von denen 156 mit Hilfe 

der Sowjetunion errichtet Oder aber 

modernisiert werden sollten, vor 

allem die Eisen- und Stahlkombi- 

nate von Anshan, Baotou und Wu

han, ein Kfz-Werk in Changchun 

und eine Traktorenfabrik in Luo- 

yang. Mehr als 80% der Gesamtin- 

vestitionen des Industriesektors 

wurden fur den Schwerbereich ab- 

gezweigt und davon wiederum 20% 

fiir den Maschinenbau und die 

Metallindustrie. Das VerhSltnis 

Schwerindustrie zu Leichtindustrie 

sollte bei sage und schreibe 7:1 lie

gen! Alle Uberlegungen kreisten

m. a.W. um ein einziges Kraftfeld: 

die Schwerindustrie. Ihr wurde al- 

les untergeordnet - die Leichtindu

strie, die Landwirtschaft und iiber- 

haupt der Konsum. Dies alles 

konnte auf die Dauer nicht gutge- 

hen und muBte in der Tat korri- 

giert werden - allerdings mit Jahr- 

zehnten Verspatung!

Besonderes Augenmerk schenkten 

die Planer einer weiten Streuung 

der neuen Projekte - weg von der 

Kiiste und hinein ins Hinterland. 

Hauptgesichtspunkt fiir diese kon- 

sequente Regionalisierung der 

Standortverteilung war das Bemii- 

hen, Produktionsorte mdglichst na- 

he an die Rohstofflager heranzu- 

riicken und uberall im Land Ar- 

beitsplatze zu schaffen. Trotz die- 

ser Streuung aber sollte die Len- 

kung dieser Industrien streng zen- 

tralisiert, d.h. von den Beijinger 

Ministerien her erfolgen.

Der landwirtschaftliche Bruttopro- 

duktionswert sollte sich im Plan- 

zeitraum um ein Viertel erhbhen, 

wobei allerdings, ganz im Gegen- 

satz zu den Planungspraktiken der 

Sowjetunion, kaum Investitionen 

fiir die Mechanisierung vorgesehen 

wurden. Vielmehr ging die Fiih- 

rung von der bisher so bewahrten 

Vorstellung - und Hoffnung - aus, 

daB sich Mechanisierung durch 

Mobilisierung ersetzen lasse. Die 

Landwirtschaft wurde m.a.W. zur 

Melkkuh der Industrie degradiert.

Charakteristisch fiir die Planung 

der Jahre 1953/1957 waren auch 

die PrSferenzen fiir Projekte mit 

hoher KapitalintensitSt, fiir fortge- 

schrittene Produktionstechniken, 

moglichst ausladende Betriebsgro- 

Ben und fiir die Hinordnung des 

AuBenhandels auf die Industriali- 

sierung. Uberall war hier m.a.W. 

die sowjetische Handschrift zu er- 

kennen, zumal ja der ganze Plan an 

der Nabelschnur der UdSSR hing. 

Fast die Halfte des chinesischen 

AuBenhandels wurde im damaligen 

Zeitraum mit dem "groBen Bruder" 

abgewickelt; 1957 lag der bilaterale 

Warenaustausch bei rd. 5 Mrd. Ru

bel. Von den 156 erwahnten GroB- 

projekten, die mit sowjetischer 

Hilfe gebaut werden sollten, waren 

bis 1957 bereits 68 fertiggestellt 

und weitere Dutzend im Bau. An- 

dere sozialistische Lander, unter 

ihnen die DDR, hatten bis 1957 

zusatzlich 27 Industriebetriebe er

richtet.6

Dem "Vorsitzenden" war bei diesem 

Planungswerk nicht wohl zumute: 

zuerst die "Schritte-Option" und 

nun auch noch dieser Fiinfjahres- 

plan! Wenn dies so weiterging, 

konnten er und mit ihm die mei- 

sten alten Guerillafiihrer aus der 

Kampfzeit sich gleich aufs Alten- 

teil begeben! Alles, was ihnen bis

her heilig gewesen war, von den 

Massenbewegungen bis hin zum 

permanenten Kampf gegen die 

Biirokratie, wurde durch diese neue 

Praxis auf den Kopf gestellt. Ge- 

fragt war nun vor allem ein neuer 

Typ von Funktionar - der Be- 

triebsleiter, der Rechner, der Stati- 

stiker, der Ingenieur; der alte Par- 

tisanenadel wurde vermutlich schon 

bald belSchelt werden.

Wahrend ein ganzes Volk die Ar- 

mel hochkrempelte, um die ehrgei- 

zigen neuen Plane in die Tat um- 

zusetzen, begann es am fernen 

Himmel zu grollen, und schwarze 

Gewitterwolken zogen herauf.

1.3.

Neue Fuhrungs- und Verwaltungs- 

institutionen

Die Jahre zwischen 1953 und 1957 

standen nicht nur wirtschaftlich, 

sondern auch juristisch ganz im 

Sog des Sowjetmodells. Insbesonde- 

re das Jahr 1954 bedeutete den 

Hohepunkt der administrativen 

Verfestigung und Institutionalisie- 

rung. Damals bewegte sich die 

Entwicklung am meisten vom 

Yan’an-Recht hinweg. Neben der 

Verfassung ergingen in diesem Jahr 

Organisationsstatuten fiir samtliche 

Staatsorgane, vom Nationalen 

VolkskongreB liber den Staatsrat 

bis hinunter zu den Ortsausschiis- 

sen. 1955 und 1956 kamen "Mo- 

dellregelungen" fiir die einfacheren 

und hbheren LPGs heraus, die 

ebenfalls dem UdSSR-Vorbild 

folgten. Auch die meisten Wirt- 

schaftsstrukturregelungen (Pla- 

nungsausschiisse, einheitlicher An- 

und Verkauf bestimmter Giiter- 

gruppen, Handel und Vergabemo- 

dalitaten fiir Landwirtschaftsdarle- 

hen) stammen aus diesen gesetzge- 

berisch so fruchtbaren Jahren. 

Wichtig fiir die Kontrolle liber die 

stadtische Bevolkerung waren auch 

die "Stadtischen Einwohnerkomi- 

tees" und die "SicherheitsauBenam- 

ter", wie sie am 31.Dezember 1954 

eingerichtet und dem Sicherheits- 

ministerium unterstellt wurden.7 

Damals war ferner die Zeit, da der 

Ruf nach "einigermaBen vollstandi- 

gen Grundstatuten wie einem 

StGB, einem ZGB, nach ProzeB- 

ordnungen, nach einem Arbeitsge- 

setz u.dgl." laut wurde.8 Immer auf 

Armlange zum Sowjetmodell, er- 

reichte die juristische Entwicklung 

ihre Peripetie wahrend der Hun- 

dert-Blumen-Bewegung des Jahres 

1957, in deren Verlauf es nicht zu- 

fallig gerade Juristen waren, die 

mit atzender Kritik an den herr- 

schenden Zustanden hervortraten.

1954 auch erging die erste als sol- 

che bezeichnete "Verfassung" der 

VR China, der allerdings nur ein 

verhaltnismaBig kurzes Leben be- 

schieden war, und die bereits 1975 

durch eine zweite, 1978 eine dritte 

und 1982 durch eine vierte Verfas

sung abgelost wurde, wobei der 

Text von 1982 wieder weitgehend 

aus der Verfassung von 1954 

schopfte.

Welch geringe Ehrfurcht die Ver

fassung von 1954 genoB, geht z.B. 

allein schon aus der Tatsache her- 

vor, daB der Nationale Volkskon

greB sich zwischendurch Tagungs- 

pausen von bis zu zwolf Jahren lei- 

stete, obwohl er eigentlich alle vier
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Jahre hatte tagen miissen. GSnzlich 

in Makulatur verwandelte sich das 

Grundgesetz vor allem wahrend der 

Kulturrevolution: Damals wurde 

z.B. der Posten des Staatspr&siden- 

ten abgeschafft, der NVK glSnzte 

durch Abwesenheit, die drtlichen 

Regierungen und Volksvertretun- 

gen verwandelten sich in "Revolu- 

tionskomitees", ohne daB dies im 

Verfassungstext auch nur im ge- 

ringsten zum Ausdruck gekommen 

ware, und nicht zuletzt kamen auch 

die Justizorgane zum Erliegen - 

von einer Befolgung der so detail- 

liert aufgefiihrten Grundrechte 

ganz zu schweigen!

Vom 15. bis 28.September 1954 

fand in Beijing die erste Tagung 

des NVK statt. Er wahlte Mao Ze

dong zum Staatsoberhaupt, Liu 

Shaoqi zum Vorsitzenden des Stan- 

digen Ausschusses des I.NVK und 

Zhou Enlai zum Ministerprisiden- 

ten. Vorausgegangen waren dieser 

Tagung vielfaitig abgestufte Wah- 

len, die freilich ein etwas einge- 

engtes Demokratieverstandnis er- 

kennen lieBen, da die Bevdlkerung 

nur einen jeweils festumrissenen 

Kandidatenblock "wahlen" konnte, 

und da iiberdies Direktwahlen nur 

unterhalb der Kreisebene stattfan- 

den, wahrend vom Kreis an auf- 

warts Wahlmanner zum Zuge ka

men. An dem 25 Jahre spater er- 

lassenen Wahlgesetz von 1979 wur

de riihmend hervorgehoben, daB 

nunmehr fur den Wahler die Mdg- 

lichkeit bestehe, zwischen mehre- 

ren Kandidaten entscheiden zu 

kbnnen!

Formell gab es nach der Verfas- 

sung sechs staatliche Organe, nam- 

lich den NVK, den "Vorsitzenden" 

(Staatsprasidenten), den Staatsrat 

(bestehend aus dem MinisterprSsi- 

denten und den einzelnen Mini

stern), die ortlichen Organe (auf 

Provinz-, Sonderbezirks-, Kreis- 

und Gemeindeebene), die "autono

men Organe" der einzelnen Min- 

derheiten sowie die Justizorgane 

(d.h. eine jeweils in vier Stufen 

aufgebaute Volksgerichtsbarkeit 

und Staatsanwaltschaft).

Der NVK, der als "hdchstes Organ 

der Staatsmacht" firmierte und das 

Gesetzgebungs- sowie das Haus- 

haltsrecht ausiiben sollte, war von 

Anfang an kein "Parlament" im 

westlichen Sinne, da weder die Re

gierung (d.h. der Staatsrat) sein 

Vertrauen besitzen muBte (eher 

war es umgekehrt), noch das ge- 

samte Volk in all seinen Schichten 

durch ihn vertreten war; insbeson- 

dere gab es schon damals keine 

formelie Opposition, die abwei- 

chende Strbmungen im Volke hatte 

"reprasentieren" konnen.

Im "Staatsrat", der eigentlichen Re

gierung des Landes, entstand nach 

1954 ein breiter FScher von Mini- 

sterien, deren standig wechselnde 

Zahl zwischen zwei und drei Dut- 

zend schwankte - ergSnzt durch ein 

halbes bis zu einem Dutzend 

"Kommissionen", welch letztere den 

deutschen Ressortvorstellungen n&- 

herkommen als die - formell so 

bezeichneten - "Ministerien", die 

zumeist eher einer GroBkonzernlei- 

tung ahneln - man denke etwa an 

die damals entstandenen verschie- 

denen Maschinenbauressorts. Von 

Anfang an war der Ministerprasi- 

dent (1954-1975 Zhou Enlai) eine 

Schliisselfigur, die nicht nur den 

politischen und administrativen 

Aufgabenbereich eines Premiermi

nisters westlichen Zuschnitts zu 

bewaitigen hatte, sondern daneben 

auch oberster Planungschef in 

Wirtschaftsangelegenheiten, ober

ster Direktor der volkseigenen Fa- 

briken, Chef der staatlichen Land- 

wirtschaftsfarmen, oberster Banker, 

hdchste Instanz des Wissenschafts- 

managements, oberster Richtlinien- 

geber fur die staatlich gelenkte 

Presse und, da es de facto keine 

Unabhangigkeit der Gerichte gab, 

auch oberste Gerichtsinstanz und 

oberster Staatsanwalt war.

Die "lokalen Volkskongresse und 

-regierungen" wurden auf drei 

Ebenen (Provinzen, Kreise, Ge- 

meinden) angesiedelt. An der 

Nahtstelle von Gemeinde- und 

Selbstverwaltungsebene liegt seit 

damals die hochsensible Beriih- 

rungszone zwischen staatlichem und 

autonomem Sektor, zwischen der 

Interventions- und der Abschot- 

tungssphare, zwischen Transdan- 

wei- und Danweibereich. In den 

Stadten vor allem muBten sich das 

staatliche "StraBenburo" sowie das 

"SicherheitsauBenamt" von Anfang 

an Miihe geben, mit besonderem 

Fingerspitzengefiihl vorzugehen, 

wenn sie vermeiden wollten, daB 

sich die Einheiten vor ihrem Zu- 

griff standig einigelten. Hier, beim 

SicherheitsauBenamt, hatten sich 

die Mitglieder der Nachbarschaften 

registrieren zu lassen. Hier wurden 

die R.ationierungskarten an die 

Danweis weitergegeben, hier wur

den die Migrationsschleusen be- 

dient, und hier auch wurden Si- 

cherheitsaufgaben wahrgenommen. 

Ebenso wie in spateren Jahren 

stand die staatliche Polizei schon 

damals vor dem Dilemma zwischen 

Gefahrenabwehr und Sozialisa- 

tionsauftrag. In den modernen 

westlichen Polizeiordnungen wird 

ja die Aufgabe der Polizei negativ 

definiert, namlich als Gefahrenab

wehr, auf die sich die Sicherheits- 

krafte gefailigst zu beschranken 

haben. Im Gegensatz dazu verstand 

sich der chinesische Sicherheitsap- 

parat vor allem in Zeiten politi- 

scher GroBkampagnen stets eher als 

"Sozialisationsorgan" im Sinne des 

altpreuBischen "Polizey"-Begriffs; 

er sollte m.a.W. nicht nur Gefahren 

abwehren, sondern Sicherheit im 

weitest gefaBten Sinne "gewahrlei- 

sten", also die Bevdlkerung erzie- 

hen. "Ortliche Sicherheitsverwal- 

tung" sollte weitgehend im Dan

weibereich stattfinden, wahrend im 

Transdanweibereich Behdrden und 

Ganbus (Funktionare) das Wort 

fiihrten.9

Unabhangig von den verfassungs- 

rechtlichen Neuerungen blieb das 

Gefiige der Doppelhierarchie von 

Partei und Regierung ganz im leni- 

nistischen Sinne weiterhin beste- 

hen. Parallel zum territorialen Stu- 

fenaufbau der Regierungsorgane 

verliefen also - bis hinunter in die 

letzten Kapillaren - nach wie vor 

auch die Strange des Parteiapparats.

Bestehen blieben dariiber hinaus 

die "Volks- oder Massenorganisa- 

tionen", die nach wie vor als 

Zweig- und Hilfsstellen der KPCh 

fungierten, Auge, Ohr und Mund 

der Partei waren und sich auBer- 

dem hervorragend als Instrumente 

der Mobilisierung und Kontrolle 

von Arbeitern (Gewerkschaften), 

Bauern (Bauernverbande), Schrift- 

stellern und Kiinstlern (Schriftstel- 

lerverband usw.), Wissenschaftlern 

und Technikern, Jugendlichen 

(KJL), Frauen (Frauenbund) und 

religidsen Gruppen eigneten.

Den Charakter von Massenorgani- 

sationen nahmen auch die nicht- 

kommunistischen Parteien (oder 

"Acht Demokratischen Parteien") an 

- darunter eine Reihe von linken 

Absplitterungen aus der alten 

Guomindang. Ihnen war die Auf

gabe zugedacht, fur die Anbindung 

ihrer jeweiligen, zumeist aus der 

Nationalen Bourgeoisie oder aus 

der Kleinbourgeoisie (Intelligen- 

zija) stammenden, Klientel zu sor- 

gen. Eigene Initiativ- oder gar 

formelle Oppositionsrechte standen 

ihnen dagegen nicht zu. Zusammen 

mit religidsen Gruppierungen, mit 

Minderheitenvertretungen - und 

sogar mit der KPCh - fanden sie 

sich organisatorisch vereint unter 

dem gemeinsamen Dach der "Kon-
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sultativkonferenz des chinesischen 

Volkes" wieder, die als Restbestand 

der einstigen Nationalen Front 

(1937-1945) beibehalten wurde, 

und die vor allem den Zweck eines 

Demonstrationsobjekts hatte, das 

immer dann aus der Versenkung 

gehoben wurde, wenn AnlaB dazu 

bestand, die Demokratiereserven 

der VRCh vorzuzeigen.

1.4.

Die Militardebatte

Was die VBA anbelangt, so blieb 

sie nach wie vor eine "Parteiarmee"; 

es dauerte bis 1982, ehe sie durch 

eine neue Verfassung zumindest 

formell zur "Staatsarmee" umfunk- 

tioniert wurde. Hatte die Armee in 

den dreiBiger und vierziger Jahren 

gleichzeitig drei Aufgaben auf 

einmal wahrnehmen mussen, n&m- 

lich zu kSmpfen, zu produzieren 

und politisch am Aufbau der neuen 

Gesellschaft mitzuwirken, so mau- 

serte sie sich jetzt, nach 1954, von 

einer "Kampftruppe" (zhandoudui) 

zur "Arbeitstruppe" (gongzuodui).10

Die Griindung des neuen Staatswe- 

sens hatte der VBA bekanntlich 

keine Atempause gebracht: Milita- 

risch muBte sie sich, wie bereits 

erwahnt, schon 1950 in Tibet sowie 

in Korea bewShren, und politisch 

geriet sie in den Strudel einer Dis- 

kussion, die sich uber mehr als drei 

Jahrzehnte hinziehen sollte und 

zahlreichen Veteranen der Kampf- 

zeit die Karriere und den wohlver- 

dienten Ruhestand kostete.

Ausgangspunkt fur die Neuord- 

nungsdiskussion war der "Augen- 

bffner" Koreakrieg, in dessen Ver- 

lauf die Armeefiihrung die trauma- 

tische Erfahrung machte, daB sich 

moderne Waffen nicht allein durch 

einen erhbhten Einsatz an "Men- 

schenmaterial" wettmachen lassen. 

Vor allem der damalige Oberkom- 

mandierende Peng Dehuai hatte die 

Uberzeugung gewonnen, daB "Hirse 

und Gewehr" sowie Kampfmoral 

und politische Motivation allein 

gegen einen modernen Gegner 

nichts ausrichten kdnnten. Er- 

kenntnisse dieser Art gingen in die 

Forderung ein, die chinesische 

VBA "Schulter an Schulter mit der 

Sowjetunion" zu modernisieren, 

und auf militSrischem Gebiet dem 

sowjetischen Vorbild eher noch en- 

ger zu folgen als im wirtschaftli- 

chen, wissenschaftlichen oder aber 

ideologischen Bereich.

Forderungen dieser Art wurden 

noch verstarkt durch Modernisie- 

rungsanlSufe, wie sie bereits 1949 

begonnen hatten. Der Sieg liber die 

GMD-Truppen war noch mit rein 

infanteristischen Mitteln erkampft 

worden. Nun aber gait es, neben 

dem Heer weitere Teilstreitkrafte 

aufzubauen, vor allem eine Luft

waffe, eine Marine, eigene Pio- 

nierverbande, Sondereinheiten fiir 

den chemischen Krieg und Fall- 

schirmjagertruppen.

Korea-Erfahrungen und Moderni- 

sierungsbediirfnisse bildeten m.a.W. 

ein Doppelgespann, das die chine

sische Fiihrung dazu bewog, sich 

auch militarisch ganz zur UdSSR 

"hinzuneigen".

ZunSchst schien China damit in der 

Tat einen idealen Griff getan zu 

haben: Zwischen 1950 und 1957 

leistete die Sowjetunion an die 

VBA Milit^rhilfe in einer GrbBen- 

ordnung von vermutlich rd. 

2 Mrd.USS, und zwar durch Liefe- 

rung von Panzern, Artillerie, 

MiG-Jagdflugzeugen, verschiede- 

nen Bootstypen und nicht zuletzt 

auch von Riistungsproduktionsstat- 

ten. Nur auf atomarem Gebiet ver- 

sagte Moskau den Chinesen die 

Mithilfe, obwohl es sich vorher da

zu vertraglich verpflichtet hatte.

Im organisatorischen Bereich wurde 

die Ubernahme des Sowjetmodells 

vor allem an zwei Stellen sichtbar, 

nSmlich bei der Truppengliederung 

und beim ErlaB der Wehrerfas- 

sungs- und der Offiziersgesetze 

vom 7. bzw. 9.Februar 1955. Hat

ten in der alten Armee noch eher 

"spontane" Regelungen geherrscht, 

so wurde nun jede Einzelheit des 

Soldatenberufs bis ins Detail hinein 

dekretiert, z.B. die Voraussetzun- 

gen fiir die Offizierslaufbahn, das 

militSrische Rangsystem, die Mo- 

dalitSten der Ernennung, der Be- 

fdrderung und der Entlassung, die 

Rechte und Pflichten im Dienst, im 

Reservedienst und im Ruhestand, 

die Voraussetzungen fiir den Be- 

such von Militarakademien und das 

Rangsystem, das 14fach abgestuft 

war - vom Marschall bis hinunter 

zu zwei Leutnantsrangen. Am 

27.September 1955 wurden die 

Dienstgrade und am selben Tag 

zehn verdiente Biirgerkriegsgenera- 

le zu Marschallen ernannt.

Die Umstellung vom Freiwilligen- 

auf das Wehrpflichtprinzip, die 

"Regularisierung" (zhengguihua) der 

Offizierslaufbahn und die Zusam- 

menarbeit mit der Sowjetunion auf 

waffentechnischem Gebiet riefen, 

wie es nun in immer nachdenkli- 

cherem Ton hieB, bei vielen Offi- 

zieren eine "professionalistische" 

Einstellung wach, die dem jahr- 

zehntelang gepflegten Fiihrungsstil 

der "Massenlinie" zuwider laufe.

Die iiberfallige "Militardebatte" 

setzte nicht zufallig i.J. 1957 ein, 

also zu einer Zeit, da der maoisti- 

sche Flugel am Sowjetmodell im

mer groBere und schwarzere Flek- 

ken entdeckte. Sie sollte in den 

nachfolgenden Jahren zum Sturz 

von zwei Verteidigungsministern, 

sechs Generalstabschefs, zahlrei

chen Kommandanten der Teil

streitkrafte und nicht zuletzt einer 

besonders hohen Zahl von Polit- 

kommissaren fiihren - ein Zeichen 

dafiir, daB es sich hier auch um ei

nen sorgfaltig verkleideten Macht- 

kampf handelte. Gleichzeitig warf 

die "Debatte" aber auch echte Sach- 

fragen auf:11

- War der Feind (damals der "US- 

Imperialismus") nur ein "Papierti

ger", so daB man ihn, wie Mao be- 

hauptete, zwar taktisch ernstneh- 

men, strategisch aber verachten 

konnte, Oder muBte man den Feind 

auch strategisch ernstnehmen und 

sich entsprechend mit modernsten 

Waffen ausriisten?

- Hatte auch weiterhin die "Politik 

an erster Stelle zu stehen" ("Men- 

schen sind wichtiger als Waffen") 

oder sollte die "Eisen- und Stahl- 

theorie" gelten?

- Sollte sich China bei seiner mili- 

tarischen Modernisierung eher auf 

die eigenen Krafte verlassen oder 

sich weiterhin von der Sowjetunion 

abhangig machen?

- Sollte in Zukunft mehr oder aber 

weniger Politkontrolle getibt wer- 

den?

- Sollte die Massenlinie oder aber 

die Hierarchielinie im Verhaltnis 

zwischen Offizier und Mannschaf- 

ten vorherrschen?

- Sollte die VBA auch Produk- 

tions- und Milizaufgaben iiber- 

nehmen oder sich auf den militari- 

schen Bereich beschranken?

- Sollte die Miliz mit Prioritat be- 

dacht oder eher ins Abseits gestellt 

werden?

Wahrend Mao Zedong, Lin Biao, 

Zhu De und andere Spitzenpolitiker 

mit zunehmendem Engagement je- 

weils die erste Alternative verfoch- 

ten, wobei sie auf die Erfolge in 

den dreiBiger und vierziger Jahren 

verwiesen, neigten Korea-Vetera- 

nen vom Range Peng Dehuais (da

mals Verteidigungsminister), Su 

Yus (Generalstabschef) und Luo 

Ruijings (Sicherheitsminister) zur 

zweiten Option und sprachen sich
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fur eine kleinere Qualitatsarmee, 

fur intensives militarisches Trai

ning, fur ein professionelles Offi- 

zierskorps und fur enge Fiihlung- 

nahme mit der Sowjetunion aus.

1.5.

Wissenschaft und Kultur ein hei- 

Bes Eisen

Seit Mitte der fiinfziger Jahre ge- 

riet der kulturelle "Uberbau"-Sek- 

tor zunehmend ins Kreuzfeuer der 

Kritik, wie unten im Zusammen- 

hang mit der Hundert-Blumen- 

und der Rechtsabweichlerkampagne 

naher auszufuhren ist.

Zu den wichtigen Aufbauleistungen 

des Ersten Fiinfjahresplans gehdr- 

ten die Alphabetisierungs- und die 

Schriftreform-Kampagnen. Bedenkt 

man, daB noch bei der Volkszah- 

lung im Juli 1982 235 Millionen 

Analphabeten und Halbanalphabe- 

ten ermittelt wurden, so mag man 

die riesigen Dimensionen des Er- 

ziehungsfeldzugs in den friihen 

fiinfziger Jahren ermessen.

Im Oktober 1955 verabschiedete 

die damals neugegriindete "Kom- 

mission fiir Schriftreform" gemein- 

sam mit dem Ministerium fiir Bil- 

dungswesen ein Programm, das in 

drei Phasen abzuwickeln war: Zu- 

erst sollten rd. 2.200 Schriftzeichen 

vereinfacht, sodann die Nationale 

Einheitssprache (putonghua) auf 

der Basis des Beijing-Dialekts 

standardisiert und schlieBlich, drit- 

tens, eine chinesische Lautum- 

schrift auf der Grundlage des La- 

teinischen (die sog. "Pinyin") ein- 

gefiihrt werden. Offiziell wurde 

das Pinyin fiir alle Publikationen 

der Volksrepublik freilich erst mit 

dem l.Januar 1979 verbindlich; 

dieses Verschriftungssystem wird 

iibrigens auch im vorliegenden 

Text verwendet.

2.

Abkehr vom sowjetischen Weg: 

Auf der Suche nach einer eigenen 

revolutioniren Identitat

2.1.

Beginn einer erneuten "Sinisierung" 

des Marxismus?

Bereits in den dreiBiger und vierzi- 

ger Jahren hatte sich, unter dem 

Stichwort "Yan’an", ein hbchst ei- 

genwilliger sinokommunistischer 

Kurs herausgebildet, dessen Kon- 

turen sich allerdings nach Uber- 

nahme des Sowjetmodells zu ver- 

fliichtigen schienen. Kaum freilich 

waren die ersten Schritte auf die- 

sem neuen Kurs getan, als sich 

auch schon Kritik erhob. Zumin- 

dest aus der Perspektive Mao Ze

dongs, der ja auf den Wogen einer 

Levee en masse und mit Hilfe der 

"Massenlinie" an die Macht ge- 

kommen war, zeichneten sich schon 

jetzt unerfreuliche Perspektiven ab. 

Zwei Jahrzehnte lang hatte der 

Vorsitzende soziale Steppenbrande 

entziindet, Millionen von Bauern 

mobilisiert, unerwartete Entwick- 

lungen mit der heiBen Nadel ge- 

nSht und vor allem gegen das in 

der chinesischen Gesellschaft so 

tief verwurzelte Biirokratentum an- 

gekSmpft. Wie konnte ein Partisa- 

nenfiihrer vom Zuschnitt Maos 

iiber den vom Ersten Fiinfjahres- 

plan begiinstigten Vormarsch der 

Fachleute und Biirokraten gliicklich 

sein, und wie eigentlich sollte der 

"Maoismus", dessen Kernelement ja 

bekanntlich die Massenselbstbewe- 

gung ist, mit der jetzt iiberall zuta- 

ge tretenden Hierarchisierung, 

Funktionalisierung und Spezialisie- 

rung zurechtkommen!?

MuBte da nicht die Erinnerung an 

altchinesische Bauernerhebungen 

wach werden, die noch allemal da- 

mit geendet hatten, daB nach dem 

Abflauen des Sturms stets das 

Mandarinat wieder ans Ruder ge- 

kommen war? Sollte die sinokom- 

munistische Revolution am Ende 

nur eine Art "metadaoistische" Be- 

wegung gewesen sein, die erneut 

durch einen Metakonfuzianismus 

abgeldst wurde? Schlimmer noch: 

Bestand da nicht die Gefahr, daB 

"der Klassenfeind" vielleicht sogar 

Kommandohbhen innerhalb der 

Partei besetzen und die Revolution 

von innen her aushohlen konnte?

Sorgen bereitete vor allem ein neu- 

er Typ von Funktionar, der alles 

vom Schreibtisch aus dirigierte und 

der vor allem "Beamte sein" wollte. 

Hatte man dafiir jahrzehntelang 

gekampft? Hatten die Chinesen es 

ferner nbtig, sich so ganz von der 

Technologic, vom Geld und vom 

Rat Moskaus abhangig zu machen - 

und dies, obwohl sie ja in einem 

28jahrigen Ringen um die Macht 

selbst eine Fiille von eigenen Er- 

fahrungen hatten sammeln konnen 

und iibrigens auch ihren innenpoli- 

tischen Gegner aus eigener Kraft 

niedergerungen hatten?

Erschwerend kamen noch wirt- 

schaftliche Engpasse hinzu: MuBten 

doch die hohen sowjetischen Ma- 

schinen-, Technologie- und (!) Rii- 

stungsimporte bereits seit Mitte der 

fiinfziger Jahre durch chinesische 

Agrarausfuhren bezahlt werden, die 

zu Versorgungsengpassen fiir die 

Bevblkerung fiihrten. Hier zeigten 

sich die bitteren Friichte einer 

neuen Abhangigkeit!

Sollte China letztlich nicht doch 

seinen eigenen Weg gehen?

Schon wahrend der "Ausrichtungs- 

bewegung" in Yan’an hatte Mao 

betont, daB es keinen abstrakten, 

sondern nur einen konkreten Mar

xismus gebe, der sich an den je- 

weiligen Gegebenheiten zu orien- 

tieren habe. Mao, der China - au- 

Ber zu zwei Besuchen in der So

wjetunion - nie verlassen hat, war 

stets von extremem MiBtrauen ge

gen ausiandische Berater und 

Emissare der Komintern, nicht zu- 

letzt aber auch gegen jenen Typ 

des stadtischen Intellektuellen er- 

fiillt, der die wahren Gegebenhei

ten Chinas, vor allem die Lage des 

Bauerntums, nicht zur Kenntnis 

nehmen wollte.

Stets auf Tuchfiihlung mit diesen 

Besonderheiten Chinas, machten 

denn auch die "Mao-Zedong-Ideen" 

einen ProzeB der standigen Sinisie

rung des Marxismus durch, der nur 

einmal, namlich in der ersten Haif- 

te der fiinfziger Jahre, unterbro- 

chen wurde:

Die ersten, ganz auf China zuge- 

schnittenen ideologischen Eigen- 

entwiirfe entstanden mit der Flucht 

in die Jinggang-Berge und mit dem 

Aufbau einer Guerillaarmee weit 

weg von den Stadten und fernab 

auch vom offiziellen KP-Zentrum, 

das noch auf Jahre hinaus in 

Shanghai verblieb. Der chinesischen 

Erde entwuchsen damals die For- 

derungen nach einer eigenen KP- 

Armee, nach dem Aufbau von 

landlichen "Stiitzpunktgebieten", 

nach einem lange hingezogenen 

"Volkskrieg" und nach der "Ein- 

kreisung der Stadte" von den Ddr- 

fern her - kurzum nach Institutio- 

nen, iiber die in den marxistischen 

Klassikern nichts nachzulesen war. 

So sehr sich Mao auch immer wie

der bemiihte, alle dorfspezifischen 

Abweichungen mit den orthodoxen 

Formein zu iiberkleiden, kamen 

doch an alien Ecken und Enden die 

chinesischen Besonderheiten zum 

Vorschein.

Als den stadtischen KP-Fiihrern 

der Boden Shanghais Anfang der 

dreiBiger Jahre zu heiB wurde und 

sie sich gezwungen sahen, zu den 

bauerlichen Stiitzpunktgebieten im 

Jinggan-Gebirge zu fliehen, kam es 

beinahe unausweichlich zum Kon- 

flikt zwischen den "Internationali- 

sten" (Li Lisan, Wang Ming) und 

den von der Komintern als "Natio- 

nalisten" angeschwarzten Bauern- 

fiihrern um Mao und Zhu De. Die 

"Maoisten" wurden als "linkssektie-
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rerisch", "kleinbiirgerlich", "natio- 

nalistisch" und "voluntaristisch" an- 

gegriffen:12 "linkssektiererisch", 

weil sie die Prinzipien des demo- 

kratischen Zentralismus angeblich 

durch ein "System uneingeschrank- 

ter Einzelleitung und durch milita- 

rische Fiihrungsmethoden ersetz- 

ten",13 "kleinbiirgerlich", weil ihre 

soziale Basis nicht das Proletariat, 

sondern die Bauernschaft und die 

Intelligenz ("Kleinbourgeoisie") 

sei,14 "nationalistisch", weil sie sich 

nicht den besseren Erfahrungen der 

Komintern unterwerfen wollten, 

und "voluntaristisch", weil sie 

glaubten, mit iiberstiirzten Soziali- 

sierungsmaBnahmen die schwache 

materielle Basis wettmachen zu 

kdnnen. Wie es um das Demokra- 

tieverstandnis der Maoisten bestellt 

sei, gehe allein schon aus der Tat- 

sache hervor, daB zwischen 1945 

und 1949 lediglich zwei Beratungen 

im engsten Kreis der Parteifiihrung 

(Dezember 1947 und September 

1948) sowie eine einzige Plenarta- 

gung des ZK (Marz 1949) stattge- 

funden hatten. Nicht einmal die 

Bodenreform sei durch die ddrfli- 

chen Parteiorganisationen, sondern 

durch Arbeitsgremien angeleitet 

worden, die grbBtenteils mit par- 

teilosen Armen Bauern und Tage- 

lohnern besetzt waren.15 In den 

Dorfern gebe eher die Armee als 

die Parteiorganisation den Ton an. 

Die "Maoisten" hatten also gegen 

nicht weniger als drei Prinzipien 

verstoBen, namlich gegen das Mo- 

nopol der Parteifiihrung, gegen das 

Prinzip der Kollektivleitung und 

gegen den Grundsatz, daB das Ge- 

wehr nicht uber die Partei bestim- 

men darf.

Mao wollte solche Vorwiirfe nicht 

auf sich sitzen lassen, sondern lei- 

tete 1942 jene "Ausrichtungsbe- 

wegung" ein, mit deren Hilfe seine 

"internationalistischen" Gegner bis 

1945 im wesentlichen kaltgestellt 

wurden. Nicht zufallig gehdrten die 

Jahre zwischen 1941 und 1945 zu 

den fruchtbarsten schriftstelleri- 

schen Jahren des Ideologen Mao. 

Vor allem der Vierte Band der 

Ausgewahlten Werke ist weitgehend 

mit anti-internationalistischen Er- 

brterungen gefiillt, in denen immer 

wieder die Rede von "Subjektivis- 

mus", "Sektierertum", "Schematis- 

mus" und von der MiBachtung der 

"Besonderheiten Chinas" die Rede 

ist.

Notig sei eine "Sinisierung" (zhong- 

guohua) des Marxismus - ein Be- 

griff, der zum erstenmal in der 

Rede liber den "Stellenwert der KP 

Chinas im Nationalen Krieg" vom 

Oktober 1938 auftauchte.

Allein schon aus der Tatsache, daB 

noch am l.Juli 1951 unter den 5,8 

Millionen KP-Mitgliedern nicht 

weniger als 3 Millionen Bauern 

waren, wahrend aus der Arbeiter- 

klasse nur etwa 6% stammten, lieB 

sich die schlichte Folgerung ziehen, 

daB die Uhren in China anders ge- 

hen muBten als in der Sowjetunion. 

Der Stamm des Marxismus-Leni- 

nismus sei zwar derselbe, doch 

Zweige und Blatter unterschieden 

sich.13a

Gleichwohl schwenkten auch die 

Maoisten zu Beginn der fiinfziger 

Jahre vom Sinisierungs- auf einen 

Sowjetisierungskurs um, weil sie 

hofften, dadurch ihr Erfahrungsva- 

kuum in den Stadten wettzuma- 

chen. Ideologisch fiel ihnen dazu 

freilich wenig ein. Wie das Schrif- 

tenverzeichnis Maos, vor allem der 

einschlagige Band V der Ausge

wahlten Werke zeigt, waren dies 

hdchst unergiebige - schlimmer 

noch: argerliche Jahre, da an die 

Stelle der Eigenemanzipation der 

"Massen" immer mehr technokrati- 

sche Ldsungen traten. Damit war 

der Maoismus, der mit den seit 

Jahrzehnten praktizierten Massen- 

bewegungen stand und fiel, prak- 

tisch an den Wurzeln getroffen. 

Wer konnte sich eine solche "inter- 

nationalistische" Bevormundung auf 

die Dauer schon gefallen lassen!? In 

der Tat setzte der Widerstand spa- 

testens seit 1955 ein. Wie schon 13 

Jahre vorher, begann Mao eine er- 

neute "Ausrichtung" zu fordern, 

und zwar mit einer Ungeduld, die 

durch lange ideologische Abstinenz 

und durch aufgestauten Unmut ge- 

nShrt war. Wie schon Mitte der 

vierziger Jahre begann eine neue 

"Sinisierungs"-Phase, die im Zei- 

chen beriihmter Essays steht, von 

denen die Reden "Uber die zehn 

groBen Beziehungen" vom 15.4.1956 

und "Uber die richtige Behandlung 

der Widerspriiche im Volk" vom 

27.2.1957, nicht zuletzt aber auch 

"Uber Propagandaarbeit" vom 

12.3.1957 besonders charakteristisch 

sind.16 In all diesen Schriften tritt 

Maos Protest gegen eine Dauerko- 

pie des ausgereizten Sowjetmodells 

und die uniiberhorbare Forderung 

nach chinesischen Alternativen 

hervor.

In der westlichen Geschichtsschrei- 

bung wird die Herausbildung von 

ZK-Fraktionen im allgemeinen erst 

auf die Jahre nach 1958 datiert. 

Unterscheidet man jedoch zwischen 

latenten und manifesten Konflikts- 

auBerungen - die ersteren traten 

bereits, wie gleich noch naher zu 

beschreiben, seit 1955 zutage - so 

erscheint der in der Uberschrift 

gewahlte Ausdruck "Inkubations- 

zeit" fur den Zeitraum 1953 bis 

1957 durchaus nicht unangemessen. 

Schon damals war ja zu beobach- 

ten, wie sich am fernen Himmel 

ein Gewitter zusammenbraute.

Da die Heftigkeit der Auseinander- 

setzungen schon bald keinen mitt- 

leren Weg mehr zulieB, spitzten 

sich die Alternativen immer mehr 

auf "Zwei Linien" zu - und auf 

"Zwei Lager", die hier aus Griinden 

der terminologischen Praktikabilitat 

kurz als Lager der "Maoisten" und 

der "Leninisten" bezeichnet seien: 

"Leninisten", weil es sich hier um 

einen Kreis von Personen handelt, 

die einer strengen Parteidisziplin, 

d.h. der Einhaltung einmal gefaBter 

Beschliisse, das Wort redete: an ih- 

rer Spitze Liu Shaoqi und Deng 

Xiaoping.

2.2.

Die Entfaltung eines chinesischen 

Sonderwegs auf drei Gebieten

Abweichend vom Sowjetmodell war 

die "Befreiung" in China das Werk 

nicht nur einer, sondern gleich vie- 

rer "Klassen" gewesen; drei von ih

nen hatten inzwischen ihre Schul- 

digkeit getan und sollten in die 

Schranken gewiesen werden - die 

Mittelbauern, die Intelligenz 

("Kleinbiirgertum") und die "Natio

nale Bourgeoisie". Dazu bedurfte es 

freilich besonderer Methoden, de

ren Modalitaten schon bald zum 

Gegenstand heftiger innerparteili- 

cher Kontroversen wurden.

2.2.1.

Der landwirtschaftliche Kollekti- 

vierungsprozeB unter Vollgas

Durch die Grundstiicksumvertei- 

lung im Zuge der Bodenreform 

(1950/51) waren die meisten chine

sischen Dorfbewohner zu "Mittel

bauern" geworden, die ihren eige- 

nen Vorteil zu wahren wuBten und, 

anders als erhofft, dem Gemein- 

wohl durchaus nicht den obersten 

Stellenwert einzuraumen bereit wa

ren. Dies und die nicht unbegriin- 

dete zusatzliche Sorge, daB die 

Riickstandigkeit der Landwirtschaft 

die Erfiillung des Industrialisie- 

rungsprogramms behindern konne, 

loste 1953 eine erneute Diskussion 

um die Modalitaten der landwirt- 

schaftlichen Sozialisierung aus. 

Sollte man die Ruckstandigkeiten 

eher durch ein "rein wirtschaftli- 

ches" ("technokratisches") Forde- 

rungsprogramm fur die Dorfer Oder 

aber durch eine schnellere Soziali

sierung der Landwirtschaft ("Be

freiung der Produktivkrafte") zu 

iiberwinden versuchen? Die Leni-
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nisten in der Partei piadierten eher 

fur die erstere Methode, d.h. fur 

Mechanisierung und Chemisierung, 

die Maoisten dagegen hauptsSchlich 

fur Vergemeinschaftlichung und 

Sozialisierung.

1953 war - offensichtlich auf Ver- 

anlassung Maos - eine Artikel- 

sammlung mit dem Titel "Der so- 

zialistische Aufschwung im chine- 

sischen Dorf" erschienen, in dem 

Musterbeispiele aus den verschie- 

densten Gegenden zusammengetra- 

gen waren, die nun als Handrei- 

chung fur andere, schwerfailigere 

Dorfer dienen sollten. Mao Zedong, 

der in elftagiger Klausur 120 dieser 

Berichte gelesen und z.T. kommen- 

tiert hatte, schrieb am 22.9.1955 

ein Vorwort, das ohne lange Um- 

schweife mit der gegenwartigen 

Generallinie scharf ins Gericht 

ging und darauf hinwies, daB eine 

Ubergangsperiode bis 1967 viel zu 

kleinherzig angesetzt sei und iiber- 

haupt keine Rucksicht auf die 

heiBbliitig vorwartsdrangende "re- 

volutionare Spontaneitat der Mas- 

sen" nehme. Die meisten Kader 

seien viel zu angstlich und "konser- 

vativ". Gedeihe eine Genossen- 

schaft nicht auf der Stelle, werde 

sogleich wieder "Axt an sie gelegt 

und zur Aufldsung geschritten - 

welcher Kleinmut!"1' Selbst er, 

Mao, habe den gegenwartigen re- 

volutionaren Enthusiasmus unter- 

schatzt; als er am 31. Juli die er- 

freuliche Feststellung machen 

konnte, daB sich inzwischen 16,9 

Millionen bauerliche Haushalte den 

Genossenschaften angeschlossen 

hatten, habe er sich nicht einen 

Augenblick lang traumen lassen, 

daB die Zahl bis Dezember des 

gleichen Jahres abermals zunehmen 

und bis auf 50 Millionen hoch- 

schieBen kdnnte!18 Wozu also zd- 

gern, wenn die Dinge sich so rasch 

entwickelten!? Miisse die Partei 

nicht am Steuer des Zuges sitzen 

statt nur auf dem Trittbrett mitzu- 

fahren!? Leider dachten viele Ge- 

nossen in "Schablonen",19 hielten es 

fur unmbglich, in riickstandigen 

Gemeinden Genossenschaften ein- 

zurichten, trauten den (analphabe- 

tischen) Bauern vielleicht zwar die 

Griindung, mangels Kapital und 

Buchhaltern aber nicht die Konso- 

lidierung einer Genossenschaft zu, 

hielten das "politische BewuBtsein 

der Massen" fur unterentwickelt 

und befiirchteten auBerdem eine 

Lawine von Arbeitslosen.20 Sie be- 

haupteten, daB "Hiihnerfedern 

nicht zum Himmel fliegen",21 und 

daB "Genossenschaften der Habe- 

nichtse"22 nicht gedeihen kdnnten.

Zum Teil schickten sie sogar "Ar- 

beitsgruppen" aus, die den Aufbau 

von Genossenschaften und damit 

die "Masseneigeninitiative" brem- 

sten.23

Offensichtlich zielte Mao hier vor 

allem auf Politbiiromitglieder wie 

Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Chen 

Yun, Bo Yibo, Li Xiannian und Li 

Fuchun. Seien diese Genossen ei- 

gentlich unfahig, die "Begeisterung" 

der Bauern und ihren "gewaltigen 

Drang zum Sozialismus" nachzu- 

empfinden?24 Sei ihnen inzwischen 

jedes Empfinden fur die "Schop- 

ferkraft der Massen", fur die Spon

taneitat und fur ihre Fahigkeit zum 

Lernen durch Tun abhanden ge- 

kommen?25 Wenn mehr als 500 

Millionen Bauern zur sozialistischen 

Umgestaltung schritten, so sei dies 

ein "welterschutterndes Unterfan- 

gen, das nicht bei Windstille und 

sanftem WellengepUtscher" vor sich 

gehen kdnne!26 Ganz gewiB komme 

es zwischendrin immer wieder zu 

Fehlern und Entgleisungen - doch 

das diirfe einen echten Kommuni- 

sten nicht erschiittern; sei doch 

schon wahrend der Kampfjahre die 

"politische Arbeit der Lebensnerv 

jeder wirtschaftlichen Tatigkeit" 

gewesen - eine Erkenntnis, die 

auch heute noch gelte.27 Daher bit- 

te etwas mehr Tempo: Zwischen 

der Griindung einer Genossenschaft 

des niederen Typs und ihrer Trans

formation zu einem Kollektiv des 

hbheren Typs diirften im allgemei- 

nen nicht mehr als drei Jahre ver

gehen.28 Auch das Analphabeten- 

tum miisse sich in etwa sieben bis 

acht Jahren beseitigen lassen (in 

Wirklichkeit muBten die Volkszah- 

ler noch im Juli 1982 nicht weniger 

als 235 Millionen Voll- und Halb- 

analphabeten zur Kenntnis nehmen. 

Der hier sprach, war wieder der 

alte Mao mit seinen unverwechsel- 

baren Formulierungen!

Wie war es um die Kollektivierung 

der Landwirtschaft damals im all- 

gemeinen bestellt? Drei groBe Be- 

wegungen sollten, wie sich spater 

zeigte, den Ubergang vom feudali- 

stischen zum sozialistischen China 

vorankatapultieren, n^mlich die 

"Landreformbewegung" (tugai yun- 

dong), die 1950 ff. durchgefiihrt 

worden war, zweitens die "Verge- 

nossenschaftungsbewegung" (nong- 

ye hezuohua yundong) und (ab 

1958) die "Bewegung zur Bildung 

von Volkskommunen" (renmin 

gongshe yundong). Die im vorlie- 

genden Zusammenhang interessie- 

rende Vergenossenschaftungsbewe- 

gung war aufgrund eines ZK-Be- 

schlusses vom 16.12.1951 eingeleitet 

worden und verfolgte das Ziel, die 

chinesische Landwirtschaft von der 

"neudemokratischen" in die "soziali- 

stische" Phase hiniiberzuleiten, und 

zwar in drei Takten.29

- Zuerst sollten sich durch den 

freiwilligen ZusammenschluB von 

zehn bis zwanzig Bauernfamilien 

sog. "Gruppen der gegenseitigen 

Hilfe" (huzhuzu) bilden.

- N^chste Stufe des Sozialisie- 

rungsprozesses waren die sog. 

"Landwirtschaftlichen Produktions- 

genossenschaften niederen Typs" 

(zhuji nongye shengchan hezuoshe), 

die durchschnittlich sechzig bis 

achtzig Haushalte zusammenschlie- 

Ben und sich von den "Gruppen 

der gegenseitigen Hilfe" dadurch 

unterscheiden sollten, daB die Mit- 

glieder hier nicht mehr nur ad hoc, 

sondern planmSBig zusammenarbei- 

teten. Die Produktionsmittel (Bo

den, Zugtiere, Gerate) sollten zwar 

noch Individualeigentum bleiben, 

inzwischen aber systematisch bei 

der Kollektivarbeit eingesetzt wer- 

den. Die Genossen erhielten bei der 

Gewinnaufteilung eine Art Divi- 

dende, die nach dem Umfang der 

von ihnen eingebrachten Produk

tionsmittel zu bemessen war. Ein 

Teil des Gewinns ging in den Ak- 

kumulationsfonds der Genossen

schaft.

- Seit Friihjahr 1955 kam es dann 

zur Griindung der "Landwirtschaft

lichen Produktionsgenossenschaften 

hoheren Typs" (gaoji nongye 

shengchan hezuoshe) und damit zur 

Entprivatisierung und Kollektivie

rung sSmtlicher Produktionsmittel. 

Auch die Gewinnaufteilung erfolg- 

te jetzt nicht mehr nach MaBgabe 

der eingebrachten Produktionsmit

tel, sondern nur noch nach der Ar- 

beitsleistung des einzelnen Genos

sen.30

Die Frage, wie schnell die Genos

senschaften von der niederen zur 

hoheren Form iibergehen kbnnten - 

und sollten -, wurde Mitte 1955 

zum brisantesten Diskussionsstoff 

des politischen China. Vor allem 

bei der Konferenz der Provinzse- 

kretare vom 31.Juli 195531 zog Mao 

gegen jene "Genossen" vom Leder, 

die "wie Frauen mit eingebundenen 

FiiBen schwankend ... hinter der 

neuen sozialistischen Massenbewe- 

gung ... herlaufen und sich in ei

nem fort bei anderen Leuten be- 

schweren, daB sie zu rasch gingen. 

Standiges Nbrgeln, unangemessene 

Vorwiirfe, endlose Befiirchtungen 

und zahllose Vorschriften und Ver

bote - sie glauben (alien Ernstes), 

daB dies der richtige Kurs fur die 

Anleitung der sozialistischen Mas- 

senbewegung auf dem Dorf ist".
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In einer kurze Zeit spater gehalte- 

nen Rede uber den "Kampf gegen 

Rechtsabweichung und Konservati- 

vismus", die in den offiziellen Aus- 

gewahlten Werken bezeichnender- 

weise nicht abgedruckt ist, tauchen 

dann zum erstenmal Formulierun- 

gen auf, die zum Standardwort- 

schatz der spSteren "GroBe 

Sprung"-Politik werden sollten, in- 

sofern hier nSmlich uberall von 

"Beschleunigung", "Vorziehen" und 

"Verkiirzung" der ZeitrSume die 

Rede ist. Man miisse "die Ge- 

schwindigkeit erhdhen, in alien Be- 

reichen ’schneller, mehr und besser’ 

arbeiten und in relativ kurzer Zeit 

verhaltnismSBig gute Ergebnisse 

erzielen"; es gelte, gegen "Konser- 

vativismus, Rechtsabweichlertum, 

Passivitat und Hochmut" anzu- 

kSmpfen.32

Was Mao hier vorschlug, hatte mit 

der Generallinie von 1952 nichts 

mehr zu tun.

Nur zdgernd folgte die ZK-Mehr- 

heit den stiirmischen Aufrufen und 

beschloB am ll.Oktober 1955, of- 

fensichtlich schluckend und miB- 

trauisch, eine Beschleunigung des 

Tempos mit der MaBgabe, daB die 

Bewegung zur Errichtung von Ge- 

nossenschaften niederen Typs bis 

Fruhjahr 1958 abgeschlossen sein 

solle.33 Doch auch damit war der 

Vorsitzende noch keineswegs zu- 

frieden. Am 21.12.1955 beriet er 

mit einigen Provinzparteisekretaren 

die Frage einer abermaligen Tem- 

poverscharfung und lieB eine "17- 

Punkte-Umfrage" zirkulieren,34 in 

der vorgeschlagen wurde, die hb- 

here Stufe der Vergenossenschaftli- 

chung womoglich schon bis Ende 

1959 anzupeilen. AuBerdem erbat 

er Antwort auf folgende Fragen: 

Wieviele Personen sollen einer Ge- 

nossenschaft des hdheren Typs 

normalerweise angehdren? Welche 

Formel soli gelten: "1 Gemeinde 

= mehrere Genossenschaften", 

"1 Gemeinde = 1 Genossenschaft" 

oder "1 Genossenschaft = mehrere 

Gemeinden"? Wieviele Genossen

schaften sollen im ganzen Lande 

gebildet werden - 300.000, 400.000 

oder 500.000? Wie schlieBlich soil 

der GriindungsprozeB verlaufen: 

"Zuerst Zusammenlegung und dann 

Weiterentwicklung zur hdheren 

Stufe" oder "Verschmelzung und 

Hdherentwicklung gleichzeitig" 

oder "Separate Hdherentwicklung 

und erst dann Verschmelzung"? Zu 

welchen Anteilen sollen Arme und 

Untere Mittelbauern in den Genos- 

senschaftsleitungen vertreten sein?

Erneut muBte das ZK angesichts 

des inzwischen eingetretenen Stim- 

mungswandels in den sauren Apfel 

beiBen und, wie Mao betont, nach 

heftigem "Zwei-Linien-Kampf"35 

im Januar 1956 einem "Zwolfjah- 

resplan fur die Landwirtschaft" zu- 

stimmen, in dem festgelegt wurde, 

daB bereits Ende 1956 85% aller 

Bauernhaushalte in Genossenschaf

ten des niederen Typs zusammen- 

geschlossen sein sollten - und dies, 

wohlgemerkt, bei Wahrung der 

"Freiwilligkeit"! Bis Ende 1958 solle 

iiberdies die "Hauptarbeit" bei der 

Vergenossenschaftlichung hoheren 

Typs geleistet sein.36 Im Zwolfjah- 

resplan wurden insgesamt vierzig 

Einzelpunkte niedergelegt, ange- 

fangen bei Themen wie Wasser- 

haushalt, Mechanisierung, Diinge- 

mittelversorgung, Wechselwirtschaft 

und Volkskrieg gegen die "Vier 

Plagen" (Ratten, Sperlinge, Fliegen, 

Moskitos) bis hin zum Kampf ge

gen den Analphabetismus (Losung 

des Problems in 5-7 Jahren ab 

1956) (sic!), gegen Volkskrankhei- 

ten und gegen Arbeitslosigkeit. In 

einer Hinzufugung aus dem Jahre 

1957 wurde zum erstenmal auch 

die Geburtenkontrolle angespro- 

chen. Die "40 Punkte" waren aus 

der "17-Punkte-Umfrage" vom 

21.12.1955 hervorgegangen!

Am 17.M&rz und am 30.Juni 1956 

schlieBlich ergingen "Modellvor- 

schriften" fur die "niederen" und 

"hdheren" Formen der Genossen

schaften.37

Gestiitzt auf diese Beschliisse lieB 

sich das Kollektivierungstempo wie 

eine Rotationsmaschine an: zuerst 

langsam und dann bei gleichmaBi- 

gem Anziehen zu aberwitzigem 

Tempo. Im Juni 1955 gab es bereits 

650.000 Genossenschaften, im Ok- 

tober 1,28 Mio. und im Dezember 

des gleichen Jahres gar 1,9 Mio. 

Mitte 1956 waren, wenn man der 

Propaganda glauben durfte, auch 

die Genossenschaften des hoheren 

Typs unter Dach und Fach!

Innerhalb nur eines einzigen Jahres 

waren also die Produktionsverhalt- 

nisse der Volksrepublik von Grund 

auf umgestaltet worden, ohne daB 

die Entwicklung der Produktiv- 

krSfte (Maschinen, Dungemittel, 

Bodenqualitat etc.) bei diesem 

Tempo auch nur annahernd hatte 

mithalten konnen. Die Folge dieser 

"voluntaristischen Politik"36 war ein 

riesiger "Widerspruch", der wieder- 

um "Kommandismus", Ineffizienz 

und bauerliche Note nach sich zog. 

In einigen Teilen des Landes, vor 

allem im sudwestlichen Guangxi, 

kam es zu Hungersnoten, in deren 

Gefolge Bauern starben oder pa- 

nikartig aus den heimgesuchten 

Gebieten zu fliehen versuchten.39 

Auch in den Stadten machte sich 

1956/57 eine deutliche Nahrungs- 

mittelverknappung bemerkbar.

Auf diese neue Herausforderung 

antwortete Mao nicht etwa mit ei

ner Verlangsamung, sondern, im 

Gegenteil, mit einer abermaligen 

Verscharfung des Sozialisierungs- 

tempos. Noch schnellere Vergenos

senschaftlichung und intensivierte 

sozialistische Erziehung seien das 

Gebot der Stunde! Vor allem miisse 

der inzwischen eingerissenen Pra

xis, daB die Bauern namlich ihre 

Ernten vor den Aufkaufern ver- 

stecken und sie dann zu hoheren 

Preisen auf dem Freimarkt verkau- 

fen, ein Riegel vorgeschoben wer

den. Dies aber lasse sich nur durch 

eine raschere Kollektivierung (und 

eine damit einhergehende ideologi- 

sche Selbstbesinnung) bewerkstelli- 

gen. Die Revolution fordere damit 

letztlich auch die Erhohung der 

Produktion.

GewiB war es kein Zufall, daB zu 

dieser Zeit auch eine Fiille von 

neuen, inzwischen weltberiihmt 

gewordenen und von Mao hochst- 

personlich gepragten Leitsatzen 

auftauchte, wie z.B. die Formel 

von den "Vorziigen der Armut und 

der Riickstandigkeit", vom chinesi- 

schen Volk als einem "unbeschrie- 

benen Blatt Papier, auf das sich die 

schonsten Schriftzeichen tuschen 

lassen" und nicht zuletzt auch die 

maoistische Kernmaxime, daB die 

"Politik das Kommando fiihrt".

All diese Thesen und MaBnahmen 

wurden von der Sowjetunion als 

"MiBbrauch der Autoritat von Par- 

tei und Staat" und als "grobe Ver- 

letzung der Grundprinzipien des 

Leninschen Genossenschaftsplans" 

verurteilt; vor allem sei das Prinzip 

des freiwilligen Beitritts verletzt 

und auf die Bauern "administrati- 

ver, politischer und moralischer 

Druck" ausgeiibt worden.40 Die Re

vision der Generallinie habe die 

"prinzipielle Abkehr vom wissen- 

schaftlichen Kommunismus ... und 

die Hinwendung zu einem reaktio- 

naren kleinburgerlich-gleichmache- 

rischen Utopismus" eingeleitet und 

zu einer "voluntaristischen" Gleich- 

setzung des Sozialismus mit bloBer 

Vergesellschaftung der Produk- 

tionsmittel (ohne Rucksicht auf den 

tatsachlichen Stand der "Produktiv- 

krafte") gefiihrt. Eine solche Poli

tik, die den Grad des Sozialismus
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vom bloBen Wandel der "Produk- 

tionsverhSltnisse" abhSngig mache, 

sei zutiefst "idealistisch" und habe 

mit Marxismus nichts mehr zu 

tun.41

Mao lieB sich durch solche Ein- 

wSnde nicht entmutigen. Beim 

6.Plenum des VII.ZK stellte er er- 

neut fest, daB man Genossenschaf- 

ten auch ohne Telefone und Buch- 

halter, ohne Maschinen und auch 

schon mit ein paar weniger Kadern 

organisieren kbnne.42 Nicht auf das 

Kapital, sondern auf Gesinnung, 

Kampfgeist und richtige Ideologic 

komme es an.

Die Leninisten in der Partei hielten 

sich in Strenger Disziplin zuruck 

und lieBen von den Dauerauseinan- 

dersetzungen nur wenig nach auBen 

dringen. Ein leises KrSuseln an der 

OberlSche allerdings gab es, als ei- 

nige ominbse Artikel uber wirt- 

schaftliches "Abenteurertum" (mao

jin) auftauchten.43 Die Vergenos- 

senschaftlichung sei, wie es dort 

seibstkritisch hieB, uber die "realen 

Mbglichkeiten" sowie uber das "Ni

veau des politischen BewuBtseins 

der Massen" hinausgegangen. Je- 

dermann mochte sich zusammen- 

reimen, gegen wen solche Ausfiih- 

rungen gerichtet waren!

All diese Vorg&nge zeigen, daB die 

Generallinie von 1952 schon weni- 

ge Jahre nach ihrer Verkiindung 

wieder Makulatur geworden war, 

und daB das ZK unter einem Dau- 

erdruck von seiten der maoistischen 

Gruppe stand, dem es nolens volens 

immer wieder nachgeben muBte, 

um den Prozeduralkonsens zu er- 

halten. Eines Tages aber wiirde die 

Gedulds- und Toleranzgrenze 

iiberschritten sein: dies war offen- 

sichtlich nicht mehr eine Frage des 

Ob, sondern nur noch des Wann.

2.2.2.

Hundert Blumen - hundert Gift- 

kriuter

2.2.2.1.

Die schwierigen Intellektuellen

In ihrem Kampf gegen die "Feinde 

ohne Gewehr"44 hatte sich die KP 

bisher stets einer Salamitaktik be- 

dient, wobei die "Feinde" in der 

Regel nie die Zahl von "4-5%" 

iibersteigen durften, damit auf der 

"richtigen Seite" "mindestens 95% 

Volk" iibrigblieb. Wenn die erste 

Schicht dieser "Feinde des Volks" 

ausgeschaltet war, dann konnte 

man ja die nftchste Scheibe an- 

schneiden.44a

Ganz in diesem Sinne waren in den 

Jahren zwischen 1949 und 1952 zu- 

erst einmal auslandische Besitzstan- 

de enteignet, Grundbesitzer und 

Konterrevolutionare ausgeschaltet 

und das "Kompradorentum" liqui- 

diert worden - also durchwegs Ge- 

sellschaftsklassen, die als geborene 

Gegner des neuen Regimes gelten 

muBten. Ihre Angehbrigen standen 

auBerhalb des "Volks", dem zu die

ser Zeit noch die vier Klassen der 

Bauern, Arbeiter, der Nationalen 

Bourgeoisie und der Kleinbour- 

geoisie zugerechnet wurden.

Seit i.J. 1952/53 die "Generallinie" 

beschlossen worden war, hatte das 

Vierklassenbiindnis der Neuen De

mokratie praktisch seine Existenz- 

berechtigung verloren. Es gait also 

nun, die Mittelbauern, die Ange

hbrigen der Nationalen Bourgeoisie 

sowie die zur "Kleinbourgeoisie" 

gerechneten Intellektuellen zu ex- 

propriieren oder aber umzuerzie- 

hen: das erstere geschah mit den 

Kaufleuten durch "Auskaufen" (da- 

zu unten 2.2.3.), mit den Mittel

bauern durch die Vergenossen- 

schaftlichung.

Wie aber sollte man gegen die In

tellektuellen vorgehen?

Wie fur die chinesische Polittermi- 

nologie nun einmal ublich, wurde 

auch der Begriff des "Intellektuel

len" (zhishi fenzi) offiziell nie ge- 

nau definiert - genauso wenig wie 

beispielsweise die Tag fur Tag un- 

zShlige Male benutzten Termini 

"Ganbu" (Funktionir) oder "Gong- 

ren" (Arbeiter). "Man hat das ent- 

weder im Gefiihl oder man wird es 

nie begreifen" - so etwa konnte 

man die hier ubliche terminologi- 

sche Beliebigkeit umschreiben. 

Mbglicherweise steckt hinter dieser 

fast ostentativ praktizierten Un- 

schSrfe der Begriffe sogar System, 

n^mlich die Uberlegung, daB es 

nicht schaden kann, wenn die de- 

finitorischen Render nur weiche 

Umrisse aufweisen; auf diese Weise 

lassen sich dann ja die jeweiligen 

Kampfbereiche bald ausweiten, 

bald wieder flexibel eingrenzen - 

je nach Bedarf.

Kein Wunder, daB angesichts der 

unprSzisen Begriffsbildung auch 

die Zahlenangaben recht verschie- 

den ausfallen. So bezifferte z.B. 

Zhou Enlai die Intellektuellen 1956 

auf 3,84 Millionen,45 wahrend Mao 

Zedong im Mhrz 1957 von 5 Mil

lionen sprach.46 Sogar dreiBig Jahre 

sp&ter noch wurde die Zahl der In

tellektuellen, je nach Definition, 

zwischen 6 und 25 Millionen ange- 

geben. Legte man das Kriterium 

der Hochschulbildung zugrunde, so 

waren es nur 6 Millionen; verstand 

man unter den "Intellektuellen" da- 

gegen all diejenigen Mitglieder der 

Gesellschaft, die vorwiegend Kopf- 

arbeiten verrichten und deren 

praktische Arbeitsergebnisse nicht 

unmittelbar als Produkt der Mehr- 

wertschaffung hervortraten, so kam 

man auf 25 Millionen.47

In scharfem Kontrast zur chinesi- 

schen Tradition waren die Intellek

tuellen im neuen China bisher mit 

Herablassung behandelt worden: 

Was hatten sie, ganz im Gegensatz 

zu Arbeitern und Bauern, schon 

zur Revolution beigetragen, und 

was leisteten sie denn eigentlich 

beim Aufbau des Sozialismus!? Seit 

1956 hieB es jedoch auf einmal, 

daB man die Intellektuellen achten 

solle, daB sie auch besser bezahlt 

und mit mehr Dienstleistungen be- 

dient werden muBten - fur die 

8.000 Angehbrigen der Beijing- 

Hochschule hatte es bis dahin bei

spielsweise nur einen einzigen Fri- 

seurladen gegeben.

Drei Schichten von Intellektuellen 

gait es zu unterscheiden, nSmlich 

erstens den Kreis aus der "alten 

Gesellschaft", der sich dem revolu- 

tionaren Geschehen der Jahre vor 

1949 verschlossen hatte, und dessen 

Loyalitat daher erst rnuhsam durch 

Klientelisierung gewonnen werden 

muBte; die zweite Kategorie be- 

stand aus Personen, die sich bereits 

vor 1949 der Revolution ange- 

schlossen hatten und die dritte aus 

jiingeren, erst nach 1949 ausgebil- 

deten Mitgliedern, die, wo immer 

mbglich, aus den Reihen der Ar

beiter und Bauern herangezogen 

worden waren. So unterschiedlich 

die Herkunft dieser "Intelligenzler" 

auch sein mochte, so sehr waren sie 

sich fast alle in ihrer skeptischen 

Haltung gegeniiber dem Parteiap- 

parat einig; hatte doch inzwischen 

eine eigenmSchtige Parteibiirokratie 

von fast samtlichen Kommandohb- 

hen in den Bereichen der Kultur- 

politik, des Erziehungswesens und 

der Massenkommunikation Besitz 

ergriffen und iibte sich dort in ei

nem nur seiten von Sachkenntnis 

getriibten Kommandostil, der den 

Intellektuellen unmbglich gefallen 

konnte - und dies ausgerechnet zu 

einer Zeit, da, im Zeichen des Er- 

sten Fiinfjahresplans, eine immer 

dringendere Nachfrage nach Ex- 

pertentum aufkam.

Vor allem der maoistische Flugel 

der Partei machte sich keine Illu- 

sionen uber diesen ernuchternden 

Tatbestand und uber den von Jahr
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zu Jahr sich verscharfenden "Wi- 

derspruch" zwischen Parteibiirokra- 

tie und Intelligenz, der von Extre- 

misten beider Seiten ausgenutzt 

wurde: Auf der einen Seite kam es 

zu Pressionen der Partei gegen An- 

gehdrige der Intelligenz, auf der 

anderen Seite schlugen Vertreter 

dieser "Klasse" mit Anschuldigun- 

gen zuriick, die von der Parteifuh- 

rung nicht hingenommen werden 

konnten, wenn sie ihr Gesicht be- 

wahren wollte.

Mitte der fiinfziger Jahre muBte 

dieses Dilemma irgendwie ent- 

schieden werden. Es kam zur Ent

faltung von zwei Kampagnen, die 

in ihrer Gegensatzlichkeit kaum 

krasser hatten ausfallen kdnnen, 

und die auch bei AuBenstehenden 

schon bald den Verdacht aufkom- 

men lieBen, daB es um die Einig- 

keit im ZK nicht zum besten be- 

stellt war.

22.2.2.

Die "Hundert-Blumen-Kampagne"

Mit Intellektuellen hatte sich der 

Mao-Flugel immer schon schwer- 

getan. Es ware ja auch verwunder- 

lich gewesen, hatte sich eine Par- 

teifuhrung, die zwanzig Jahre lang 

wie ein Fisch im Meer der Bauern 

schwamm, nun pldtzlich auch im 

Teich der Intellektuellen wohlge- 

fiihlt.

In der Auseinandersetzung zwi

schen Parteifiihrung und "Klein- 

bourgeoisie" hatte es bisher drei 

Hohepunkte gegeben, namlich die 

Diskussion um den "Feudalismus"- 

freundlichen Film "Das Leben des 

Wu Xun" (1950/51) und, etwas 

spater, die Kampagne gegen den 

"biirgerlichen Liberalen" Hu Shi, 

einen der fiihrenden Kdpfe der 

zwanziger Jahre.

Wie verkrampft solche Auseinan- 

dersetzungen verlaufen konnten, 

wurde vor allem bei der dritten 

Diatribe, der "Kampagne gegen Hu 

Feng", deutlich, die als Vorspiel 

der spateren Rechtsabweichler- 

Kampagne zu begreifen ist, und 

die streckenweise beklemmende 

AusmaBe annahm.

Der Schriftsteller Hu Feng hatte es 

1941 gewagt, an Maos Yan’aner 

Ausfiihrungen uber Literatur und 

Kunst Kritik zu iiben - eine Maje- 

statsbeleidigung, die ihm niemals 

verziehen wurde und fur die er 14 

Jahre spater die Quittung bekam, 

indem er zum Sundenbock einer 

ganzen Intellektuellengeneration 

abgestempelt und zum Angriffsziel 

zahlloser Kritikveranstaltungen, 

Dutzender von Leitartikeln der 

Volkszeitung und zahlreicher 

Mao-Pamphlete ausgewahlt wurde.

Ausldsender Funke war ein, ei- 

gentlich von einem ganz anderen 

Autor verfaBtes, i.J. 1952 erschie- 

nenes Buch mit dem Titel "Studien 

liber den Traum der Roten Kam

mer", also iiber den beriihmtesten, 

etwa in der Lessing-Zeit entstan- 

denen Roman der Qing-Literatur. 

Das auf den ersten Blick so harm- 

lose Thema hatte hauptsachlich 

deshalb an Brisanz gewonnen, weil 

zahlreiche Intellektuelle, Kiinstler 

und Schriftsteller, statt sich den 

Problemen der arbeitenden Bevdl- 

kerung zuzuwenden, die klassische 

Literatur als Alibi gewahlt hatten, 

um nicht Farbe bekennen zu miis- 

sen. Dieser altbekannten Form der 

inneren Emigration sollte nun eine 

Lektion erteilt werden, die - wie- 

derum typisch chinesisch - perso- 

nalisiert und an jenem Hu Feng 

exemplarisch vollstreckt wurde, der 

sich in der Debatte wieder einmal 

zu weit aus dem Fenster gehangt 

hatte.48 Kein Geringerer als Mao 

selbst trieb die Kritik gegen die 

"konterrevolutionare Hu-Feng- 

Clique"49 und die Diskussion iiber 

den "Traum der Roten Kammer" 

voran.50 Nicht weniger als ein 

Fiinftel seines veroffentlichten 

Werks aus dem Jahr 1955 beschaf- 

tigte sich mit dem Fall Hu Feng.

Hu und seine Mitstreiter wurden 

als "Konterrevolutionare" ins Ge- 

fangnis geworfen, dort jahrelanger 

Torturen unterworfen und in den 

Selbstmord getrieben - ein "Fehlur- 

teil", wie die Reformer 25 Jahre 

spater feststellten, als sie Hu Feng 

rehabilitierten.

Es niitzte dem Angegriffenen 

nichts, daB er zerknirschte Selbst- 

kritik iibte und seitenlange Selbst- 

beschuldigungsdokumente verfaBte, 

die als hochwillkommenes An- 

schauungsmaterial an Universitaten, 

Schulen und Ministerien mit der 

Empfehlung weitergereicht wurden, 

Personen vom Hu-Feng-Schnitt- 

muster ausfindig zu machen.51 

Zweck der Kampagne war es ja, 

landesweit die Hu Fengs "auszugra- 

ben" und sie vor die Schranken der 

Massenkritik zu zitieren - immer 

nach der Methode: vom Laserstrahl 

zum Flutlicht, von der Einzelper- 

son Hu Feng zu samtlichen (ver- 

gleichbaren) Intellektuellen.

Schon bald fiihlte sich die Partei in 

ihrem scharfen Kurs durch Vor- 

gange bestatigt, die sich zwar fern 

von China ereigneten, die aber be- 

wiesen, daB es um das Verhaitnis 

zwischen KP und Intellektuellen 

offensichtlich nicht nur in China, 

sondern auch in der iibrigen sozia- 

listischen Welt schlecht bestellt war: 

gemeint waren die Auseinanderset- 

zungen im Ungarn des Jahres 1956 

und die "Oktoberunruhen" in Polen 

vom gleichen Jahr. Auch an den 

chinesischen Universitaten "kamen 

nun iiberall ’kleine Ungarn’ her- 

vor".51a Der weltweit spurbar wer- 

dende Widerspruch zwischen Par- 

teibiirokratie und Intelligenz war 

nicht zuletzt durch die Entstalini- 

sierungsthesen Chruschtschows vom 

XX.Parteitag der KPdSU i.J. 1956 

mit ausgeldst worden. Kurzum: Die 

Intellektuellenfrage begann auf den 

Nageln zu brennen und bedurfte 

einer "Behandlung".

Drei Moglichkeiten standen theore- 

tisch zur Wahl: Man konnte die 

Entwicklungen z.B. einfach treiben 

lassen. Dazu freilich hatte die 

KPCh iiber ihren eigenen Schatten 

springen miissen! Oder sollte man 

mit repressiven Mitteln vorgehen? 

Diese Option wurde, wie sich mit 

einiger Verspatung, namlich 1957 

herausstellte, zur ultima ratio, ob- 

wohl sie eigentlich urspriinglich 

nicht beabsichtigt war. Die dritte 

Mdglichkeit bestand darin, die 

Schriftsteller und Wissenschaftler 

aufzufordern, doch bitte frei ihre 

Meinung und ihre Kritik an den 

etablierten Parteiinstitutionen zu 

auBern und im Zuge dieser Kritik 

auch selbst eine Katharsis zu 

durchlaufen, die am Ende zur Aus- 

sdhnung mit der KP fiihren kdnnte 

- so wie die Stimmung nach einem 

Gewitter besonders milde zu sein 

pflegt. Gleichzeitig ware es auf der 

Gegenseite erforderlich, die Partei- 

gremien einer erneuten "Ausrich- 

tungsbewegung" zu unterziehen, um 

auch dort jene Kanten abzuschlei- 

fen, an denen sich die Intellektuel

len so haufig gestoBen hatten.

Intellektuelle und Parteifunktionare 

hatten sich in den vorausgegange- 

nen Jahren zu weit voneinander 

entfernt; also muBte man sie - so 

die logische SchluBfolgerung 

wieder zusammenbringen. Die ei

nen sollten ein Stuck hinauf-, die 

anderen ein Stuck heruntersteigen, 

so daB man sich am Ende - "von 

gleich zu gleich" und "von Volk zu 

Volk" - irgendwo in der Mitte be- 

gegnen konnte: ein typisch mao- 

istisch-egalitaristisches Leitmotiv, 

das in spateren Jahren noch haufig 

variiert werden sollte, z.B. bei der 

Losung der "Widerspriiche" zwi

schen Kadern und Bauern, zwi

schen "gebildeten Jugendlichen" 

und Arbeitern, zwischen Arbeitern 

und Soldaten usw.
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Ganz in diesem Sinne verfaBte Mao 

Zedong damals zwei seiner be- 

riihmtesten Essays, namlich "Uber 

die zehn groBen Widerspriiche" 

vom 25.4.195652 und "Uber die 

richtige Behandlung der Wider- 

spriiche im Volk" vom 27.2.1957.53 

Im ersteren Beitrag werden die nun 

einmal iiblichen Spannungen, wie 

sie beispielsweise zwischen Schwer- 

industrie und Leichtindustrie, zwi

schen Kiistengebieten und Landes- 

innerem, zwischen Wirtschaftsauf- 

bau und Landesverteidigung, zwi

schen Zentrale und Lokalebene 

oder aber zwischen Han-Nationali- 

tat und den Minderheiten aufzu- 

tauchen pflegen, als normale Pha- 

nomene, ja als Triebkrafte im ewi- 

gen Kampf der Widerspriiche dar- 

gestellt. Keine Welt ohne Wider- 

spriiche; "an uns liegt es, sie richtig 

zu behandeln".54 Merkwiirdigerwei- 

se unteriaBt es Mao freilich, das 

Verhaitnis zwischen Intelligenz und 

Partei ausdriicklich zu den "zehn 

groBen Beziehungen" zu rechnen.

Umso pragnanter kommt die Intel- 

lektuellenfrage dann aber in der 

Rede "Uber die richtige Behand

lung der Widerspriiche im Volk" 

zum Tragen. Zwei Arten von "Wi- 

derspriichen" (maodun) gelte es 

auseinanderzuhalten, namlich die 

"Widerspriiche zwischen uns und 

unseren Feinden", die "antagonisti- 

schen", also unversdhnlichen Cha- 

rakters sind und nur mit den har- 

ten Methoden der "Diktatur des 

Proletariats" (Strafe, Verfolgung) 

gelbst werden kdnnen, sowie auf 

der anderen Seite die "Widersprii

che im Volk", die sich durch Auf- 

kiarung und durch gegenseitige Er- 

ziehung bereinigen lassen; fur sie 

gelte die Losung "LaBt hundert 

Blumen bliihen, laBt hundert Schu- 

len miteinander wetteifern".55 Und 

wo liegen die Grenzen zwischen 

diesen beiden so verschiedenen 

Kategorien? Soweit jemand in Wort 

und Tat dazu beitragt, die Einheit 

des Volkes zu starken, die soziali- 

stische Umgestaltung zu fdrdern, 

die demokratische Diktatur des 

Volkes zu konsolidieren, den de- 

mokratischen Zentralismus zu be- 

starken, die Fiihrung durch die KP 

zu bejahen und die internationale 

sozialistische Einheit zu fbrdern, 

liege er auf der "richtigen" Linie,56 

gehdre also zum "Volk" und bediir- 

fe lediglich der Belehrung und 

Aufkiarung. Die Fehltritte der 

meisten Intellektuellen gehdrten 

beispielsweise zu dieser harmlosen 

Kategorie der "Widerspriiche im 

Volk".

Nur dort, wo diesen sechs Krite- 

rien nicht Geniige getan wird, 

komme es zu "Antagonismen", de- 

nen gegeniiber niemals und nir- 

gends Nachsicht walten diirfe.

Dies war der ideologische Rahmen, 

in den jene Kampagne hineinge- 

stellt wurde, die es unter der Be- 

zeichnung "Hundert-Blumen-Bewe- 

gung" (baihua yundong) zu Weltbe- 

riihmtheit brachte und die den Par- 

teiapparat von Januar 1956 bis Juni 

1957 aufwahlte:

- Vom 14. bis 20.Januar 1956 fand 

eine ZK-Konferenz iiber die Frage 

der Intellektuellen statt, auf der 

Zhou Enlai das wohl bekannteste 

offizielle Referat zu diesem Thema 

gehalten hat. In China gebe es 

z.Zt., wie oben bereits erwahnt, 

3,84 Millionen Intellektuelle, die in 

den Bereichen Forschung, Erzie- 

hung, Technik, Gesundheitswesen 

und Kunst tatig seien - eine Zahl, 

die den Bediirfnissen Chinas bei 

weitem nicht gerecht werde. Der 

iiberwiegende Teil der Intelligenz 

habe inzwischen den Charakter von 

Werktatigen angenommen: wenig- 

stens 80% diirften als "progressive 

Elemente" gelten. Die wirklichen 

Gegner des Sozialismus lieBen sich 

an der Hand abzahlen. Es gelte, in 

Zukunft mehr Intellektuelle in die 

Partei aufzunehmen. Ferner miisse 

ein Zwblfjahresplan fiir die Ent

wicklung der Wissenschaft und 

Technologic entworfen werden.57

In der Tat etablierte der Staatsrat 

im AnschluB an die Konferenz eine 

"Kommission fur wissenschaftliche 

Planung", die unter Mitwirkung 

von rd. 600 Experten ein "Gesamt- 

staatliches Perspektivprogramm fiir 

die wissenschaftlich-technische 

Entwicklung zwischen 1956 und 

1967" ausarbeitete.58

- Im Mai 1956 tagte die "Oberste 

Staatskonferenz", bei der Mao zum 

erstenmal die "Hundert Blumen"- 

Parole ausgab; der Gesamttext der 

Begriindungsrede wurde bis heute 

nicht verdffentlicht!

In den nun folgenden Monaten 

entfaltete sich die Kampagne in 

zwei Strangen, die streckenweise 

allerdings so eng miteinander ver- 

zwirnt wurden, daB man sie mit

einander verwechseln konnte. 

Schon gleich im Mai wurden 

Kiinstler und Wissenschaftler auf- 

gefordert, ihre Meinung an den 

herrschenden Zustanden frei zu 

auBern und offen Kritik zu iiben. 

Gleichzeitig begannen in der Partei 

die Vorbereitungen fiir eine neue 

"Ausrichtungsbewegung", deren 

Ziel es sein sollte, Korrekturen im 

Sinne der von den Intellektuellen 

angestellten Uberlegungen und An- 

regungen vorzunehmen.

- Am 26.Mai 1956 hielt der Direk- 

tor der ZK-Propagandaabteilung, 

Lu Dingyi, eine Rede zum "Hun

dert Blumen"-Thema, die zum 

klassischen Dokument dieses 

Genres geworden ist.49 Zweck der 

Kampagne sei es, "alle positiven 

Elemente zu mobilisieren und die 

Einheit auf der Basis des Patriotis- 

mus und des Sozialismus zu star

ken". Zu diesem Zweck sei die 

griindliche Lektiire von vier Arti- 

keln aus der Feder Maos zu emp- 

fehlen, deren erste drei bereits bei 

der Ausrichtungsbewegung von 

Yan’an Pflichtlektiire gewesen wa- 

ren, namlich "Uber die Reform un

seres Studiums", "Uber die Berich- 

tigung des Arbeitsstils in der Par

tei" und "Uber die Ablehnung des 

Parteijargons" sowie einen Volks- 

zeitungs-Artikel "Uber die histori- 

schen Erfahrungen der Diktatur 

des Proletariats".

Der Yan’an-Bezug wurde auch 

noch dadurch unterstrichen, daB 

der ZK-BeschluB, der die Hun- 

dert-Blumen-Bewegung formell in 

Gang brachte, exakt am 27.4.1957, 

also dem 15.Jahrestag des Beginns 

der gleichnamigen Kampagne von 

1942, erging. Der Direktive zufolge 

sollte die Kampagne eine sanfte 

ideologische Erziehung ("sanften 

Wind und feinen Regen", hefeng 

yiyu) durch systematische Kritik 

und Selbstkritik hervorbringen. Die 

zu diesem Zweck anberaumten Sit- 

zungen sollten sich auf Minigrup- 

pen und auf Intensivdiskussionen 

unter vier Augen beschrSnken; 

auch "Kampfe" sowie administrati

ve Sanktionen sollten unterbleiben. 

60 In Punkt 4 der Weisung wurden 

Schliisselkader aller Ebenen aufge- 

fordert, sich kdrperliche Mitarbeit 

an der Basis zur Gewohnheit zu 

machen. Ganz in diesem Sinne er

ging wenige Wochen spater, nam

lich am 14.5.1957, eine ZK-Direk- 

tive iiber die Teilnahme von KP- 

Fiihrungspersonal aller Ebenen am 

ProduktionsprozeB.61 Wahrend der 

Yan’an-Zeit sei diese Praxis im In- 

teresse der Einheit zwischen Ka- 

dern und "Massen" ganz selbstver- 

standlich gewesen - und sie musse 

einem Funktionar auch in Zukunft 

wieder zur zweiten Natur werden.

Punkt 5 der Direktive empfiehlt 

ein Vorgehen von oben nach unten: 

von der Provinz zu den Kreisen 

und von den Kreisen zu den Ge- 

meinden.
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Eine zeitliche Begrenzung - typisch 

fur die klassische Kampagne - war 

diesmal nicht vorgegeben!

Im Zuge der zur Hundert-Blumen- 

Kampagne gehbrenden Ausrich- 

tungsbewegung kam es erstmals seit 

1949 auch zur "Verwaltungsverein- 

fachung", wie sie bereits in Punkt 6 

der Rede Maos uber die "Zehn 

groBen Beziehungen" erwShnt wor- 

den war. Manche Behdrden und 

staatlichen Wirtschaftsunternehmen 

entlieBen damals bis zu 70% ihres 

Personals, das zum groBen Teil 

"hinunter auf die Dorfer geschickt" 

wurde. Westliche SchStzungen ge- 

hen von insgesamt drei Millionen 

solcher Faile aus.62 Durch diesen 

ZufluB stadtischen Personals wur- 

den auf den Dbrfern einige Liicken 

geflillt, die sich gerade im Zuge 

der Vergenossenschaftungsbewe- 

gung aufgetan hatten, so z.B. beim 

Rechnungs- und Buchhalterwesen.

Hatte es noch eines Beweises be- 

durft, so ware spatestens durch 

diese Landverschickungspraxis 

deutlich geworden, daB die Stunde 

des Sowjetmodells geschlagen hatte, 

und daB nun die Yan’an-Tradition 

neu zu Ehren kam.

Neben den zahlreichen Ahnlichkei- 

ten traten aber auch Unterschiede 

zu Yan’an hervor: Sowohl die Sub- 

jekte als auch die Objekte der 

"Ausrichtung" kamen z.B. diesmal 

nicht nur aus der KP, sondern 

ebenso von auBerhalb. Auch die 

beim "Zhengfeng" eingesetzten 

Mittel waren z.T. neu, insofern 

sich namlich die Kritiker diesmal 

nicht nur innerparteilicher Medien 

bedienten, sondern dariiber hinaus 

auch Romane und Novellen sowie 

die Guangming-Zeitung, das 

"Leib- und Magenblatt" der Intel- 

lektuellen zum Forum ihres MiB- 

behagens und ihrer Gegenvorschla- 

ge erkoren.

Ganz im Gegensatz zu den Erwar- 

tungen der Partei blieb es in den 

Kulissen der potentiellen Kritiker 

zunachst still. Niemand wollte sich 

unvorsichtig vorwagen; konnte es 

sich hier doch um einen Kdder 

handeln, mit dem man vielleicht in 

die Faile gelockt werden sollte.

Bedenken dieser Art hielten aller- 

dings nur bis zum l.Mai 1957 vor. 

Als dann an diesem Tag die "Aus- 

richtungsbewegung" formell ange- 

kiindigt und nochmals die Auffor- 

derung zu mutiger Stellungnahme 

erteilt wurde,63 brach ein Gewitter 

los, in dessen Verlauf ein wahrer 

Sturzbach von Anschuldigungen 

liber die KPCh niederging. Wie 

immer dann, wenn heftige Emotio- 

nen im Spiel sind, schossen auch 

dieses Mai viele Forderungen weit 

liber jene Grenzen hinaus, die der 

KPCh noch als diskutabel erschei- 

nen konnten. Einige Demonstranten 

und Leserbriefschreiber forderten 

sogar die Riickkehr der Guomin- 

dang.

Die Hundert-Blumen-Kampagne 

hatte auf der Erwartung beruht, 

daB die Mehrheit der Intellektuel- 

len den Kurs der KPCh unterstiitz- 

ten und daB ihre aufgestauten 

Restbedenken durch Offnung der 

Kritikventile abgestoBen werden 

kbnnten. Sehr zur Enttauschung des 

Mao-Fliigels gingen diese Blliten- 

traume jetzt jedoch in einem Win

ter des Unbehagens unter.

Die Lawine, die durch die Kritik- 

bewegung losgetreten worden war, 

brach mit Vehemenz zuerst liber 

einzelne Parteiausschlisse und dann 

liber das KP-System als solches 

herein. Bauern klagten liber ihre 

Ablieferungspflichten, Arbeiter 

liber mangelnde Mitbestimmung in 

den Betrieben und liber leistungs- 

feindlichen Lohnegalitarismus, In- 

tellektuelle liber die Einschrankung 

ihrer Meinungsfreiheit, Studenten 

liber unfaire Zulassungspraktiken 

an den Hochschulen u.dgl. mehr, 

wobei mit dem Finger stets auf be- 

stimmte Parteiausschlisse gedeutet 

wurde. Dies alles war noch ganz im 

Sinne der ZK-Direktive; doch 

langsam kamen dann Forderungen 

hoch, die auf eine regelrechte Sy- 

stemkritik hinausliefen. So wurde 

beispielsweise die Errichtung zwei- 

er Kammern und die Zulassung 

echter Oppositionsparteien gefor- 

dert: Wo sei denn eigentlich die 

noch 1949 von Mao versprochene 

"Koalitionsregierung" der vier 

Klassen geblieben? Wahrend sie 

seit Jahren lediglich auf dem Pa

pier stehe, herrsche in Wirklichkeit 

ausschlieBlich die Kommunistische 

Partei, die sich - wie ein "Geheim- 

polizist" - in alles und jedes einmi- 

sche und eine Entfremdung zwi- 

schen KP und Massen ohnegleichen 

habe einreiBen lassen! Wortlich 

heiBt es in einem Beitrag, daB "wir 

keine Verrater an unserem Lande 

waren, raumten wir schleunigst mit 

der Flihrung durch die KP auf".64 

Gewerkschaftsvertreter und Be- 

triebsleitungen forderten, daB sich 

die KP nicht in ihre Angelegenhei- 

ten hineindrangeln solle; zwar 

flihrten die meisten KP-Funktiona- 

re dauernd das Wort "Massenlinie" 

im Mund, in Wirklichkeit aber 

folgten sie der Staatslinie; gefordert 

wurde eine "syndikalistische" Kor- 

rektur in Form des Aufbaus von 

KP-unabhangigen Arbeiterinteres- 

senvertretungen. Haufig wurde 

auch das hohepriesterliche Gehabe 

der KP-Kader angeprangert, die 

zumeist hoch uber den Wolken 

schwebten, ihre Macht miBbrauch- 

ten und ganz schamlos einen Le- 

bensstandard genbssen, wie ihn 

Bauern und Arbeiter nur ertraumen 

konnten; erhielten z.B. Funktionare 

nicht Gehaiter bis zum Zwolffa- 

chen eines Arbeiterlohns? Auch ei

nige der gegen Stalin und seine Al- 

leinherrschaft gerichteten Chrusch- 

tschow-Zitate machten die Runde, 

wobei die Parallelen zu Mao Ze

dong auf der Hand lagen.65

Die Parteiflihrung war sprachlos. 

So hatte man sich den Verlauf der 

Hundert-Blumen-Kampagne ganz 

gewiB nicht vorgestellt! Die Frage 

ging nun nicht mehr darum, ob die 

Forderungen akzeptiert, sondern 

wie sie in aller Eile abgeblockt 

werden konnten.

2.2.23.

Die Rechtsabweichlerkampagne: 

Der Kampf gegen die "kleinen Un- 

garn"

Die fur alle Kritiker schockierende 

Wende lieB nicht lange auf sich 

warten. Bereits am 8.Juni 1957 

veroffentlichte die Volkszeitung 

(66) veroffentlichte eine ZK- 

Weisung und einen Leitartikel, der 

unter dem Titel "Wozu das alles?" 

zum Kampf gegen die "Rechten" 

aufrief und damit eine neue mona- 

telange Kampagne ausloste, von 

deren Strudeln praktisch die ge- 

samte Intelligenz erfaBt wurde. Die 

neue Lesart ging nun dahin, daB 

Intellektuelle, die unter dem Vor- 

wand konstruktiver Kritik Partei- 

verfehlungen und FunktionSrspri- 

vilegien angegriffen hatten, in 

Wirklichkeit gegen die Partei als 

solche opponierten, daB sie Wdlfe 

im Schafspelz seien, daB ihre For- 

derung nach mehr Demokratie in 

Wirklichkeit auf die Abschaffung 

des Sozialismus iiberhaupt abziele 

und daB ihre Invektiven gegen 

feudale Relikte in der Partei in 

Wahrheit darauf gerichtet seien, 

Mao Zedong als Patriarchen zu 

schmahen. Aus "Widerspriichen im 

Volk" seien damit im Handumdre- 

hen "Widersprliche zwischen uns 

und unseren Feinden" geworden, 

denen kein Pardon gegeben werden 

diirfe.

Vor allem unter den Studenten und 

Professoren richtete dieser pldtzli- 

che Kurswechsel Verwirrung und 

Ratlosigkeit, ja Verzweiflung aus,
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zumal nun jede Abteilung ange- 

wiesen wurde, einige Leute zu be- 

nennen, die als "bourgeoise Rechts

abweichler" verurteilt werden 

konnten.67 Der ParteiausschuB der 

Beijing-Hochschule verlangte bei- 

spielsweise, daB unter den Lehr- 

kraften mehr als 5% Rechtsab

weichler "entlarvt" werden miiBten. 

Einen solchen Mindestanteil sei 

sich die fuhrende Hochschule des 

Landes doch wohl schuldig!68 Man 

kann sich vorstellen, in welche La

ge eine Danwei kam, die sich 

pldtzlich aufgefordert sah, einige 

ihrer Mitglieder ans Messer zu lie

fern.

Die in den folgenden Tagen begin- 

nenden "Kampfversammlungen" 

fanden nach dem alten Yan’an- 

Schema statt: Der Angeklagte hatte 

sich zu erheben, demiitig den Kopf 

zu senken und sich von jedermann 

als VerrSter beschimpfen zu lassen. 

Fiir "Rechtsabweichlertum" gab es 

sechs, nach der Bedenklichkeit des 

jeweiligen Verhaltens abgestufte 

Strafen, namlich (1) Haft auf un- 

bestimmte Zeit, (2) Entlassung aus 

dem Arbeitsverhaitnis und Entsen

dung zu kbrperlicher Arbeit bei ei- 

nem Monatsgehalt von nur 

16 Yuan, (3) vortibergehende Sus- 

pendierung vom Arbeitsverhaitnis 

und Entsendung zu kbrperlicher 

Arbeit bei ebenfalls gekiirztem 

Monatsgehalt, (4) Kiirzung des Ge- 

halts und Zuruckstufung um einen 

Oder zwei Range, (5) kbrperliche 

Arbeit auf dem Geiande der eige- 

nen Danwei und (6) bloBe Brand- 

markung als Rechtsabweichler ohne 

zusatzliche Bestrafung.69 Die als 

"Feinde des Volkes" verurteilten 

Kollegen waren von jetzt an wie 

AusgestoBene zu behandeln, d.h., 

es war ratsam, sie zu "schneiden" 

und auch Kontakte mit ihren An- 

gehdrigen strikt zu vermeiden. 

Auch auf den Ddrfern ging man 

mit den dorthin "hinuntergeschick- 

ten" (xiafang) Delinquenten selten 

zimperlich um. Lautes Anschreien, 

herablassende Behandlung und Zu- 

weisung besonders demiitigender 

Oder kraftezehrender Arbeit gehdr- 

ten von jetzt an zum taglichen 

Martyrium. Haufig wurde den 

"Rechtsabweichlern" ein Gleichnis 

aus den Schriften Maos vorgehal- 

ten, das von einem Bauern handel- 

te, der eine steifgefrorene Schlange 

gefunden und sie an seiner Brust 

erwarmt hatte, um am Ende als 

Dank dafiir gebissen zu werden; 

gebe es etwas Gefahrlicheres als 

Mitgeflihl mit einem Klassenfeind? 

70

Noch Anfang 1956 hatte unter den 

"Intellektuellen" gewaltiger Opti- 

mismus geherrscht, als ihnen ge- 

sellschaftliche Niitzlichkeit be- 

scheinigt und mit ihrer Hilfe ein 

langfristiges Wissenschaftspro- 

gramm aufgestellt worden war. Die 

Wende vom 8.Juni 1957 aber ver- 

anderte alles: Neue Graben wurden 

aufgerissen, Wandzeitungen gegen 

bestimmte, nun namentlich aufge- 

fiihrte "Rechtsabweichler" tauchten 

auf, und Studenten begannen 

Scherbengerichte gegen ihre "ein- 

gekreisten" Lehrer zu veranstalten. 

Die 1931 geborene und aus Begei- 

sterung schon friih der KPCh bei- 

getretene Literaturdozentin der 

Universitat Beijing, Yue Daiyun, 

die lange Zeit als vorbildliches 

Parteimitglied gegolten hatte, kam 

z.B. bei der Kampagne von 1957/ 

58 aus ihr unerfindlichen Griinden 

unter die Rader, wurde als 

"Rechtsabweichlerin" eingestuft, im 

Laufe der nachfolgenden Jahre 

dreimal aufs Dorf verbannt und 

hatte schlieBlich auch noch wah- 

rend der Kulturrevolution alle De- 

miitigungen zu durchlaufen, wie sie 

einem "Klassenfeind" im maoisti- 

schen China nun einmal zu bliihen 

pflegten. Sie muBte erleben, wie 

einer ihrer Lieblingsstudenten zum 

Hauptankiager wurde, indem er 

nicht nur ihre Gedichte als "Ver- 

giftungs"-Versuche anprangerte, 

sondern Anklagepunkte vortrug, 

die frei aus der Luft gegriffen wa

ren.

Waren wahrend der Hundert-Blu- 

men-Bewegung Bestimmungen liber 

den voriibergehenden "freiwilligen" 

Arbeitseinsatz von Funktionaren 

erlassen worden, so ergingen nun, 

im Zuge der "Kampagne gegen die 

Rechtsabweichler", am 1. August 

1957, Regelungen liber die "Erzie- 

hung durch Arbeit" (laodong jiao

yang),71 die, weil sie sich schon 

bald als hdchst praktikabel erwie- 

sen, spater auch auf andere Perso- 

nenkreise ausgeweitet wurden. Auf 

einem ganz anderen Blatt stehen 

die "Bestimmungen liber Reform 

durch Arbeit" (laodong gaizao),72 

die vor allem auf ehemalige "Kon- 

terrevolutionare" zugeschnitten wa

ren.

Die wichtigsten Unterschiede zwi- 

schen beiden Regelungen sind fol- 

gende: Bei Laogai wird die Einwei- 

sung durch Gerichte, bei Laojiao 

durch Verwaltungsbehorden veran- 

laBt. Die Dauer der Einweisung ist 

bei Laogai unbestimmt, betragt bei 

Laojiao aber im allgemeinen drei 

Jahre. Laogai-Lager sind wesent- 

lich scharfer bewacht; ihre Insassen 

erhalten fiir geleistete Arbeit nur 

ein Taschengeld, wahrend Laojiao- 

Gefangene im allgemeinen die fiir 

die betreffende Arbeit allgemein 

iibliche Lbhnung bekommen. Dies 

sind freilich theoretische Unter

schiede, die in der Praxis meist 

kaum zum Tragen kommen.73

Die Behbrden haben Laojiao vor 

allem seit Einflihrung der Strafpro- 

zeBordnung vom l.Juli 1979 beson

ders schatzen gelernt, da eine Ar- 

beitseinweisung nicht den kompli- 

zierten und von juristischen FuB- 

angeln gespickten StPO-Weg liber 

das Volksgericht erfordert, sondern 

schlicht und einfach auf admini- 

strativem Weg verhangt werden 

kann.

In den spaten fiinfziger Jahren war 

Laojiao noch ein ideales Mittel, um 

"rechte Elemente" zur Raison zu 

bringen, sei es, daB man sie in 

Sonderlager schickte oder ihnen 

ganz schlicht zu verstehen gab, daB 

ein Damoklesschwert liber ihren 

Hauptern schwebte.

Im Verlauf der "Anti-Rechts-Be- 

wegung" von 1957/58 wurden rd. 

zwei Millionen Personen in Mitlei- 

denschaft gezogen, unter ihnen 

550.000 Personen, die formell als 

"Rechtsabweichler" eingestuft und 

in ihren Freiheitsrechten be- 

schrankt wurden. Dazu muB man 

wissen, daB Rechtsabweichler, 

ebenso wie "Konterrevolutionare", 

"Grundbesitzer", "Reiche Bauern" 

und andere "schlechte Elemente" 

(huai fenzi) als solche bei den Si- 

cherheitsbehorden formell zu regi- 

strieren waren und ihren jeweiligen 

"Status" auch dann noch beibehiel- 

ten, wenn sie ihr Bodeneigentum 

langst verloren hatten oder aber als 

umerzogen gelten konnten. Als po- 

litische Parias kamen sie von jetzt 

an bei jeder Kampagne erneut un

ter die Rader, hatten regelmaBig 

beim lokalen Amt fiir Offentliche 

Sicherheit Rechenschaft liber ihr 

Verhalten abzulegen und wurden, 

ob lebendig oder tot, erst nach 

1978 wieder entregistriert.74 Auch 

gab es zahlreiche Hinrichtungen.

Keine andere MaBnahme Mao Ze

dongs - auch nicht die Kulturrevo

lution - hat den Aufbau und Fort- 

schritt der VR China jahrzehnte- 

lang so nachhaltig beeintrachtigt, 

wie dieser katastrophale Ubergriff 

auf die wissenschaftlichen und 

kiinstlerischen Eliten des Landes. 

Gerade die in den achtziger Jahren 

erschienene "Narbenliteratur" zeigt, 

wie iiberall im Lande Physiker als 

Riibenbauern, Literaturhistoriker
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che Leitung kamen. Bereits im 

Herbst 1956 war das Privatunter- 

nehmertum bis auf wenige Aus- 

nahmen verschwunden.

Die Umwandlung von halb- in 

vollstaatliche Betriebe auBerte sich 

vor allem darin, daB die friiheren 

Inhaber auf ihre bisherigen Ge- 

schaftsanteile fur die Dauer von 

sieben Jahren Zinsen zugesprochen 

erhielten, die auf durchschnittlich 

5% jahrlich festgesetzt wurden. Der 

friihere Inhaber erhielt jetzt also 

zwei Einkiinfte, namlich sein An- 

gestelltengehalt und daneben seine 

"Rente".8® Fiir den Spottbetrag von 

etwa 1,7 Mrd.Yuan wurde eine 

ganze gesellschaftliche Klasse von 

zusammen rd. acht Millionen Per- 

sonen samt Sachwerten "ausgekauft" 

(shumai).

Dieses "Auskaufen" der Nationalen 

Bourgeoisie wurde mit einer damals 

weitverbreiteten Anekdote gewiirzt: 

Mao Zedong, Liu Shaoqi und Zhou 

Enlai beraten, wie man eine Katze 

dazu bringen kdnne, Pfeffer zu 

fressen. Liu rat, ihr den Pfeffer ins 

Maul zu stopfen und mit Stabchen 

nachzuschieben, doch Mao schlagt 

die Hande uber dem Kopf zusam

men, da man doch das Volk nicht 

zwingen diirfe. Zhou Enlai schlagt 

daraufhin vor, die Katze zwei Wo- 

chen lang hungern zu lassen und 

ihre dabei entstehende FreBgier mit 

einem Stuck Fleisch zu befriedigen, 

in das der Pfeffer eingewickelt sei. 

Doch auch diesmal schiittelt Mao 

den Kopf und meint, man diirfe 

das Volk weder betriigen noch tau- 

schen. Dabei sei doch alles so ein- 

fach: Man reibe der Katze einfach 

den Pfeffer in den Hintern. Begin- 

ne es dort zu brennen, werde sie 

sich gliicklich schatzen, ihn ablek- 

ken zu durfen.89

Dies alles mag fiir den AuBenste- 

henden sehr lustig klingen, fiir die 

unmittelbar - aber auch die nur 

mittelbar - Betroffenen gab es we- 

nig zu lachen:

Den unmittelbar betroffenen Pri- 

vatunternehmern, die durch die 

friihere Fiinf-Anti-Kampagne ein- 

geschiichtert und durch laufende 

Ermahnungen weichgekocht wor- 

den waren, blieb selten etwas an- 

deres iibrig, als den "Ausverkauf" 

ihrer Betriebe ruhig - in manchen 

Fallen sogar "jubelnd" - hinzuneh- 

men. Nicht wenige feierten die 

Nationalisierung ihres Betriebsei- 

gentums mit Ldwen- und Drachen- 

tanzen, Feuerwerk und Freuden- 

umziigen.90 Auch fiir die nur mit

telbar Betroffenen, namlich die 

Verbraucher, erbffneten sich wenig 

erfreuliche Perspektiven: Wahrend 

namlich der Privathandel ging, 

hielt die Zuteilungsbiirokratie ihren 

Einzug, und mit ihr die Lebens- 

mittelkarte, die Rationierung, das 

Subventionswesen - und die Ineffi- 

zienz. Bereits 1953/54 waren zahl- 

reiche Bestimmungen erlassen wor- 

den, deren Ziel es war, die bisheri

gen Markt- durch staatliche Steue- 

rungsmechanismen zu ersetzen. Vor 

allem kam es zur Errichtung eines 

"einheitliches Aufkaufs- und Ver- 

kaufssystems" fiir Getreide, 01- 

friichte und Baumwolle, das sich 

wie ein Olteppich nach und nach 

iiber samtliche Warengruppen aus- 

breitete. Bereits 1956 war der pri

vate GroBhandel auf diese Weise 

vdllig, der private Kleinhandel bis 

auf wenige Reste ausgeschaltet und 

die Privatinitiative durch einen 

monstrbsen Administrativapparat 

ersetzt worden.

Private KleinhSndler, die wegen 

ihres unbedeutenden Besitzstands 

nicht als "Nationale Kapitalisten" 

galten, sondern als "Arbeiter", wur

den in Genossenschaften zusam- 

mengefaBt. Ein buntes Dienstlei- 

stungsgewerbe, das ehemals fiir 

kleine Annehmlichkeiten im tagli

chen Leben gesorgt hatte, war da- 

mit dem Siechtum preisgegeben. 

Von den 14.000 Gaststatten bei- 

spielsweise, die es 1953 in Beijing 

noch gegeben hatte, blieben am 

Ende nur noch kiimmerliche 600 

Betriebe iibrig. Es dauerte fast 

dreiBig Jahre, ehe der kleine Pri- 

vatbetrieb durch Staatsratsverord- 

nung vom 7.Juli 1981 wiederherge- 

stellt wurde.91

Auch dem Handwerk blieb die 

Umgestaltung nicht erspart: Ende 

1955 klagte Mao, daB bisher ledig- 

lich zwei Millionen Handwerker 

genossenschaftlich organisiert 

seien.92 So kdnne es nicht weiter- 

gehen: Die Umgestaltung miisse bis 

spatestens Ende 1956 abgeschlossen 

sein. Es empfehle sich, jeweils 

rund einhundert Handwerker, z.B. 

Schmiede und Zimmerer, zu einer 

Genossenschaft zusammenzufassen 

und sie zu veranlassen, in den Dor- 

fern die Runde zu machen, um 

dort Gerate zu reparieren und an- 

dere Arbeiten zu erledigen, die im 

Rahmen der Mechanisierung anfie- 

len.

Erst die Reformer sprachen nach 

1978 offen aus, was damals die 

meisten Stadter insgeheim dachten, 

daB namlich jener weite Facher 

von kleinen Dienstleistungen, fiir 

den gerade die Chinesen ein beson- 

deres Geschick zu entwickeln pfle- 

gen, damals auf dem Altar des 

Dogmas geopfert wurde. Warum al

so das Privatunternehmertum nicht 

wenigstens jetzt wieder als "not- 

wendige Erganzung des sozialisti- 

schen Sektors" anerkennen!?

2.2.4.

Der Gao/Rao-Fall - ein weiteres 

Konfliktsignal

Die schnelle Liquidierung der drei 

Klassen des Mittelbauerntums, der 

Kleinbourgeoisie/Intelligenz und 

des Nationalen Biirgertums ging, 

wie oben ausgefiihrt, nicht ohne 

heftige innerfraktionelle Reibungen 

vor sich, die allerdings soweit wie 

moglich vor der Offentlichkeit ge- 

heimgehalten wurden. Hauptkon- 

fliktparteien waren hierbei der 

Mao-Fliigel und die Leninisten um 

Liu Shaoqi.

Neben der Hauptfront, die mitten 

durch das ZK verlief, gab es aber 

auch noch Nischenkonflikte, von 

denen einer 1953 besondere Auf- 

merksamkeit erregte, namlich die 

Auseinandersetzung mit Gao Gang 

und Rao Shushi. Beide waren seit 

dem Ende der vierziger Jahre Spit- 

zenfunktionare in zwei Schliisselge- 

bieten Chinas, namlich in der 

Nordost- und in der Ostchina-Re- 

gion, gewesen. Gao hatte iiberdies 

dem Politburo angehort.

Im Dezember 1953 wurden beide 

plotzlich aus ihren "kleinen Konig- 

reichen" abberufen und auf zentra- 

le Posten in Beijing versetzt - eine 

Degradierung, wie sich nachtrag- 

lich herausstellte; denn 15 Monate 

spater (21.-31.3.1955) trat ein Au- 

Berordentlicher ParteikongreB zu

sammen und erhob - aus dem 

Munde Deng Xiaopings - Anklage 

wegen parteifeindlicher "verschwo- 

rerischer Aktivitaten" (yinmou 

huodong).93 Die Beschuldigten 

wurden ins Gefangnis geworfen 

und sind dort vermutlich urns Le

ben gekommen. AuBerdem wurden 

noch 43 weitere ZK-Mitglieder 

gemaBregelt.

Der Gao-Rao-Fall war damit zur 

ersten schweren Fiihrungskrise in- 

nerhalb der KPCh seit 1949 gewor- 

den. Obwohl wahrend der Kultur- 

revolution einige Enthiillungen ans 

Tageslicht kamen, sind die genauen 

Hintergriinde der Affare bis heute 

vom Schleier des Geheimnisses 

umhiillt - so sorgfaitig verstanden 

es die Parteigremien damals, innere 

Konflikte vor der Offentlichkeit 

geheimzuhalten. Deutlich wurde le- 

diglich, daB es sich hier um eine
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Krise der Fiihrungsspitze handelte, 

die die EntscheidungstrSger unter 

sich ausmachten, ohne daB sich Er- 

schutterungen nach unten in den 

Kaderapparat hinein fortgepflanzt 

hatten.

Angesichts der Zwielichtigkeit der 

AffSre haben sich gleich vier In- 

terpretations/Spekulations-Muster 

herausgebildet:

- Nach sowjetischer Auffassung 

handelte es sich hier um einen er- 

sten antisowjetischen VorstoB der 

"Maoisten", der, in typisch chinesi- 

scher Weise, wieder einmal an Per- 

sonen aufgehangt worden sei, die 

fur ihre Pro-Moskau-Einstellung 

bekannt waren, wie Gao, Rao Oder 

aber am chinesischen Botschafter in 

Moskau, Zhang Wentian.94 Einer 

solchen Interpretation steht freilich 

entgegen, daB der Sturz Gaos und 

Raos nicht nur von den "Maoisten", 

sondern auch von der Liu-Fraktion 

betrieben wurde, der ganz gewiB 

keine antisowjetische Einstellung 

nachgesagt werden konnte.

- In Shnliche Richtung zielt eine 

zweite Interpretation, derzufolge 

sich das ZK nicht nur gegen das 

Sowjetmodell, sondern vor allem 

gegen eine sowjetische Einmi- 

schung in innerchinesische Angele- 

genheiten habe wenden wollen.95 

Hierzu ergeben sich spontan zwei 

Gegenfragen: Ware der Einmi- 

schungsfall nicht durch die Abbe- 

rufung Gao Gangs nach Beijing 

bereits erledigt gewesen? Und war- 

um wurde dariiber hinaus auch Rao 

gemaBregelt, obwohl er doch in 

seiner Ostchinesischen Region 

weitweg von der UdSSR war?

- Eine dritte Auslegung deutet die 

Affare als Kampf der Zentrale ge

gen regionalistische/separatistische 

Tendenzen.96 Auch hier wieder die 

Frage, ob der Konflikt in diesem 

Fall nicht bereits mit der Verset- 

zung der beiden "Regionalisten" 

nach Beijing erledigt gewesen wa

re!

- Das Ratsel scheint sich zu Idsen, 

wenn man die wahrend der Kul- 

turrevolution bekanntgewordene 

Information miteinbezieht, daB 

Mao um das Jahr 1953 herum 

ernsthaft erkrankt war, und daB zu 

diesem Zeitpunkt bereits ein 

Kampf um seine Nachfolge begon- 

nen habe, an dem sich Gao und 

Rao besonders engagiert beteilig- 

ten. In diesem Zusammenhang failt 

auch auf, daB sich die "Gao/Rao- 

Allianz" vor allem auf die beiden 

moglichen Kronprinzen, namlich 

auf Liu Shaoqi und Zhou Enlai, 

einschoB. Wiederum in typischer 

Weise wurden bei diesen Attacken 

keine Namen genannt, sondern le- 

diglich "gewisse Personen" ins Vi- 

sier genommen, die wahrend der 

Kampfzeit in sog. "weiBen Gebie- 

ten" (baiqu) eingesetzt waren, d.h. 

in Bereichen, die von der Guomin- 

dang oder von den Japanern be- 

herrscht waren. Hierbei wurde die 

"Partei der weiBen Gebiete" gegen 

die "Partei der revolutionaren Ba- 

sen oder der Armee" (genjude he 

junduide dang) ausgespielt und 

versucht, die "WeiBen" ins Zwie- 

licht zu stellen.97

Da von diesem "SchattenschieBen" 

sowohl die Maoisten als auch die 

Leninisten betroffen waren, schlu- 

gen sie beide gemeinsam zuriick, so 

daB der "Fall Gao/Rao" verhaltnis- 

maBig schnell erledigt werden und 

in der Versenkung verschwinden 

konnte.

3.

Der VUI. Parteitag: Ein stilles 

Mahnmal in unruhiger Zeit

Einsam zwischen den Zeiten steht 

der VIII.Parteitag (15.-27.9.1956), 

dessen Ergebnisse so gar nicht in 

die damalige politische Landschaft 

hineinpaBten, die aber gerade des- 

halb von den Liuisten wie mosa- 

ische Gesetzestafeln hochgehalten 

und 22 Jahre spater zum verbindli

chen Inhalt einer neuen, reformeri- 

schen, Epoche erkiart wurden.

Kernsatz des damaligen Parteibe- 

schlusses war die Feststellung, daB 

der iniandische Hauptwiderspruch 

nicht mehr zwischen Arbeiterklasse 

und Bourgeoisie, sondern zwischen 

den gestiegenen Bediirfnissen des 

Volkes und den grassierenden Ent- 

wicklungsdefiziten bestehe. An die 

Stelle des bisherigen Klassenkamp- 

fes habe deshalb in Zukunft die 

Entwicklung der gesellschaftlichen 

Produktivkrafte zu treten.

Als Begriindung dafiir wurde ange- 

geben, daB bis 1956 die "Drei gro- 

Ben Anderungen" (Landwirtschaft, 

Industrie, Handel) im wesentlichen 

herbeigefiihrt worden seien, indem 

man 96,3% der Bauernhaushalte 

und uber 90% der Handwerker in 

Genossenschaften eingebracht und 

auBerdem 99% der bisherigen Pri- 

vatindustrie sowie 85% des Privat- 

handels verstaatlicht habe. Die 

nichtproletarischen Klassen schie- 

nen m.a.W. bis auf wenige Reste 

liquidiert worden zu sein. Wozu 

brauchte man da noch Klassen- 

kampf?

Zweitens wurde die Generallinie 

von 1952 ("schrittweises" Vorgehen) 

erneut bestatigt und sogar expressis 

verbis ins neue Parteistatut aufge- 

nommen, wahrend andererseits die 

"Mao-Zedong-Ideen"-Klausel, die 

im Statut von 1945 noch an her- 

vorragender Stelle gestanden hatte, 

diesmal gestrichen wurde. Viertens 

erging in Form des Zweiten Fiinf- 

jahresplans (1958/62) ein Wirt- 

schaftsprogramm, das in seiner au- 

Beren Erscheinungsform einer To- 

talabsage an das Sprung- und Tem- 

pokonzept der Maoisten gleichkam. 

Fiinftens wurde in die Parteisat- 

zung das Amt eines "Ehrenvorsit- 

zenden der Partei" eingebaut - un- 

verkennbar ein Wink mit dem 

Zaunpfahl an den Vorsitzenden, 

sich mbglichst bald aufs Altenteil 

zuriickzuziehen. Gleichzeitig wurde 

das ZK-Sekretariat - und damit 

die Stellung Deng Xiaopings als 

Generalsekretar - erheblich aufge- 

wertet, wie iiberhaupt die Lenini

sten um Deng, Zhou Enlai und Liu 

Shaoqi zu den Hauptgestaltern des 

Kongresses wurden.

In den Parteitagsreden wurde fer- 

ner immer wieder Kritik an der 

bisherigen Praxis laut, daB die KP 

es bisher mit Rechtsvorschriften 

und Statuten nicht allzu genau ge

nommen habe. Vor allem seien die 

Fristen fur die Einberufung der 

Parteitage sowie der ZK-Plenarta- 

gungen kaum je beachtet worden; 

so hatten beispielsweise zwischen 

dem VII.Parteitag (1945) und dem 

VIII.Parteitag (1956) insgesamt nur 

sechs ZK-Plena stattgefunden, statt 

der statutengemaB vorgesehenen 

zwdlf - mit der Folge, daB die in- 

nerparteiliche Demokratie zuriick- 

gegangen und gleichzeitig der 

"Zentralismus" ins Kraut geschossen 

sei. SchlieBlich wurde auch der 

Mangel an gesetzlichen Vorschrif- 

ten beklagt, der Willkiirakten aller 

Art Tur und Tor offne; vor allem 

sei es an der Zeit, endlich einmal 

Basisgesetze wie ein Strafgesetz so

wie die wichtigsten ProzeBordnun- 

gen zu erlassen.

Der Vorsitzende selbst trat bei dem 

Parteitag ungewohnlich reserviert 

auf. Schon 14 Tage vor Beginn des 

Kongresses hatte er eine Vorberei- 

tungsrede gehalten, in der er ah- 

nungsvoll zur "Einheit der Partei" 

aufrief und vor "Subjektivismus" 

und "Sektierertum" warnte.98

Offensichtlich hatten die Fraktio- 

nen einen KompromiB getroffen, 

der sich etwa auf folgende Kurz- 

formel bringen laBt: Du bekommst 

Deine Generallinie und Deinen
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Aufbaukurs und Du Deine Hundert 

Blumen und Deine Ausrichtungs- 

bewegung. AuBerdem wollen wir 

kein Parteiprogramm erlassen, auf 

das wir uns ohnehin nicht einigen 

kbnnten.

Wenn es auch um die Einheit der 

Partei nicht gut bestellt war, ihr 

neuer Mitgliederstamm zur Zeit des 

Kongresses konnte sich - mit nicht 

weniger als 10,73 Millionen Perso- 

nen - sehen lassen. Allerdings ge- 

hbrten dazu immer noch 69% Bau- 

ern, wbhrend die Arbeiter (14%), 

das "Kleinburgertum" (12%) und 

die anderen Schichten (5%) eher als 

Randgruppen in Erscheinung tra- 

ten.

4.

Die AuBenpolitik im Zeichen der 

Koexistenz und der Friedenssehn- 

sucht

AuBenpolitisch nimmt sich der 

Zeitraum 1953/57 geradezu wie ei- 

ne Idylle aus, vergleicht man ihn 

mit den sturmischen Phasen 1949/ 

52 und 1958 ff. Der Wunsch, mit 

der internationalen Umwelt ins 

Reine zu kommen, SuBerte sich in 

Friedensschlussen, Friedensangebo- 

ten und Koexistenzbekundungen.

- Am 28.Juli 1953 unterzeichnet 

General Peng Dehuai zusammen 

mit Kim Ilsung und US-General 

Mark Wayne Clarke das Waffen- 

stillstandsabkommen fur Korea. Bis 

Oktober 1958 wurden sSmtliche 

chinesischen VerbSnde aus Korea 

abgezogen. Am ll.Juli 1961 schlos- 

sen China und Nordkorea einen 

Vertrag uber Freundschaft, Zu- 

sammenarbeit und gegenseitigen 

Beistand.

- Die Koreafrage war auch Teilge- 

genstand der Genfer Indochinakon- 

ferenz, die vom 24.4. bis 24.6. und 

vom 12. bis 23.7.1954 dauerte und 

an der AuBenminister Zhou Enlai 

an der Spitze einer chinesischen 

Regierungsdelegation teilnahm. Um 

den Frieden an der Siidflanke Chi

nas zu sichern, dr^ngte Zhou hier- 

bei die nordvietnamesische Ver- 

handlungsdelegation zu Kompro- 

missen (Teilung Vietnams, aufge- 

schobene Wahlen, Riickzug des 

Vietminh aus Kambodscha und 

Laos), deretwegen Hanoi die Chi

nesen spater des "Verrats" beschul- 

digte."

- China "entdeckte" nun auch die 

Dritte Welt - ohne daB dieser Ter

minus damals schon verwendet 

wurde. Zwei Hauptereignisse kenn- 

zeichnen diese Entwicklung, nam- 

lich die demonstrativ bekundete 

Freundschaft mit Indien sowie die 

Unterzeichnung eines "Handels- 

und Verkehrsabkommens zwischen 

der chinesischen Region Tibet und 

Indien", in dem zum erstenmal die 

Ftinf Prinzipien der friedlichen 

Koexistenz (Achtung der Souvera- 

nitat, gegenseitiger Nichtangriff, 

Nichteinmischung, Gleichberechti- 

gung und friedliches Zusammenle- 

ben) proklamiert wurden. Im Juni 

1954 besuchte Zhou Enlai Indien 

und beschwor zusammen mit Nehru 

die "briiderliche Zusammenarbeit" 

zwischen den beiden grbBten asia- 

tischen Nationen; niemand hatte 

sich damals traumen lassen, daB 

schon sieben Jahre spater zwischen 

beiden die Waffen sprechen wiir- 

den.

Das zweite groBe Ereignis war die 

Afro-Asiatische Konferenz von 

Bandung (18.-24.April 1955), an 

der ebenfalls Zhou Enlai teilnahm 

und bei der die bisherigen funf auf 

nunmehr zehn Koexistenzprinzipien 

erweitert wurden. China begann 

damals Uberlegungen anzustellen, 

ob es seine bisher so einseitigen 

Bindungen an die Sowjetunion 

nicht durch eine Gegenverankerung 

bei den NEFOS (Newly Established 

Forces - ein Ausdruck Sukarnos) 

ausgleichen sollte. Damals auch 

entstanden erste Ansatze fur jene 

Achse Beijing-Jakarta, in deren 

Zeichen Indonesien immer "linker" 

wurde, bis der "Umsturz vom Sep

tember" (1965) dieser Entwicklung 

ein jahes Ende bereitete - und 

iibrigens einen der schwersten au- 

Benpolitischen Ruckschiage fur 

China mit sich brachte.

- Und das Verhaitnis zu den bei

den Supermachten? "Nie wieder ein 

zweites Korea" - dies etwa mag die 

Hauptiiberlegung gewesen sein, die 

Beijing damals dazu veranlaBte, in 

aller Heimlichkeit Gesprache mit 

den USA zu beginnen, die am 

1.August 1955 auf Botschafterebene 

einsetzten - zuerst in Warschau und 

spater in Genf. Wahrend nach au- 

Ben die beiderseitigen Polemiken 

weitergingen, herrschte im Binnen- 

verhaitnis lebhafter Gesprachskon- 

takt, der u.a. nicht weniger als 

dreimal die Eskalation der Span

nungen um Taiwan und damit die 

Gefahr kriegerischer Konflikte 

verhinderte. Alles in allem waren 

die USA schon wahrend der sech- 

ziger Jahre den anderen westlichen 

Staaten nicht nur in der Qualitat 

ihrer Kontakte, sondern auch in 

der Substanz der erzielten Kom- 

promisse voraus. Selbst bei reguia- 

ren diplomatischen Beziehungen 

hatte sich angesichts der grundsatz- 

lichen Differenzen beider Machte 

wohl kaum mehr herausholen lassen 

als bei den 136 Gesprachsrunden, 

die zwischen 1955 und 1970 statt- 

fanden, und die schlieBlich auch 

den Weg fur den Besuch Nixons in 

Beijing (1972) vorbereiteten.100

Eine Fieberkurve durchlief das 

Verhaitnis Beijings zur anderen 

Supermacht, der UdSSR. Nach 

kurzen Flitterwochen i.J. 1953 

standen die beiden bereits Ende 

1957 wieder kurz vor der Schei- 

dung. Persbnliche Spannungen zwi

schen den fiihrenden Politikern 

Mao und Chruschtschow waren 

dabei nicht die kleinsten Ursachen: 

Fur Mao war Stalin zwei Jahrzehn- 

te lang eine Leitfigur gewesen. 

Uber Stalins Schriften hatte Mao 

zum grbBten Teil marxistisches 

Gedankengut kennengelernt; Stalin 

war auBerdem jener Staatsmann, 

der aus der riickstandigen Sowjet

union eine Weltmacht geschmiedet 

hatte; nicht zuletzt aber war das 

Verhalten des "Generalsekretars" 

fur Mao akzeptabel gewesen: Er 

zeigte erlesene Umgangsformen 

und begegnete Mao Zedong in je

ner distanzierten und leise ironi- 

schen Form, wie sie zum Verhal- 

tensbild des chinesischen Vaters 

gegeniiber seinen Sbhnen gehbrt. 

Chruschtschow andererseits war fur 

Mao Zedong nicht nur ein Barbar 

im besten Sinne chinesischer Tradi

tion, sondern hatte dariiber hinaus 

auch das revolutionhre Erbe der 

Sowjetunion verraten, insofern er - 

aus maoistischer Sicht - spatestens 

seit der Entstalinisierung beim 

XX.Parteitag zum Reprhsentanten 

des Revisionismus schlechthin ge- 

worden war.

Fur die KPCh, die bisher so haut- 

nah dem stalinistischen Kurs ge- 

folgt war, muBten die Thesen 

Chruschtschows wie eine einzige 

Provokation erscheinen. Die Volks- 

zeitung forderte denn auch eine 

"gerechte Bewertung Stalins".101 

Bezeichnenderweise wurde der in- 

nenpolitische Hauptgegner Maos 

wahrend der Kulturrevolution mit 

dem "Hut" "Chinesischer Chrusch

tschow" versehen und damit zum 

negativen Modell der Revolutions- 

feindschaft schlechthin gebrand- 

markt.

Im November 1957 besuchte Mao 

Zedong anlaBlich des 4O.Jahrestags 

der Oktoberrevolution zum zwei- 

tenmal die Sowjetunion und nahm 

an einem "KongreB der Kommuni- 

stischen und Arbeiterparteien" teil 

- eine Art Nachfolgekonferenz der
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ehemaligen Komintern, mit der er 

ja bekanntlich stets auf gespanntem 

FuB gestanden hatte. Dies war sein 

letzter Besuch in der UdSSR - und 

damit dem Ausland iiberhaupt. 

Maos Versuche, an der briichig 

gewordenen Einheit noch einmal 

Reparaturen vorzunehmen, miBlan- 

gen. Schon zwei Jahre spSter brach 

der sinosowjetische Konflikt offen 

aus, als Chruschtschow im Juni 

1960 bei der Konferenz in Buka- 

rest die Delegation der KPCh vor 

versammelter Parteienlandschaft 

offen angriff und damit eine Woge 

von emporten chinesischen Reak- 

tionen ausldste. Die Heftigkeit der 

damals hervorbrechenden gegensei- 

tigen Beschuldigungen lieB erken- 

nen, daB hier Unmut abreagiert 

wurde, der sich schon lange vorher 

aufgestaut hatte.
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