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i.

Die Drei Roten Barmer und der 

"kommunistische Wind"

Die Jahre 1958 bis 1965 waren je- 

ner Zeitraum, in dem sich einige 

der maoistischen Eigenarten, wie 

die Uberbetonung des subjektiven 

Faktors, die Sprungmentalitat und 

die Neigung, jeden Gegner gleich 

als Klassenfeind abzustempeln, fur 

Wirtschaft und Gemeinwesen Chi

nas am bisher verheerendsten aus- 

gewirkt haben.
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Noch beim VIILParteitag i.J. 1956 

mochte es den Anschein gehabt ha

ben, als seien diese Eigenarten 

mittlerweile verschwunden, doch 

bereits Anfang 1958, vor allem bei 

der Nanning- (11./12.1.1958) und 

bei der Hankou- (6.4.) sowie bei 

der Obersten Staats-Konferenz 

(28.-30.4.1958), waren sie alle wie- 

der da: diese "linken" Thesen auf, 

die dem Parteiapparat um Liu 

Shaoqi so viel Unbehagen bereite- 

ten. Erneut war die Rede von der 

Bedeutung des Willens, von der 

"Prioritat der Politik", von "perma- 

nenter Revolution", von der "Ver- 

genossenschaftlichung vor der In- 

dustrialisierung des Dorfes, von 

den "besonderen Verhaitnissen" 

Chinas sowie vom unausweichli- 

chen Kampf gegen gewisse "Auto- 

ritaten". Wie schon vor Jahren po- 

lemisierte Mao auch jetzt wieder 

gegen den Formalismus und die 

Angstlichkeit der fiihrenden Ge- 

nossen. Auch das Politburo lasse 

iiberall "Beamtenmentalitat" erken- 

nen und sei zu einer "Abstim- 

mungsmaschinerie" degeneriert. 

Statt die Massen kiihn zu mobili- 

sieren und sie das Neue erst einmal 

ausprobieren zu lassen, neige das 

oberste Parteigremium dazu, 

Schreibtischdekrete zu erlassen und 

damit die Entwicklungen in ein 

Prokrustesbett zu zwangen. Ware 

man bei dem "40-Punkte-Pro- 

gramm" fiir die Landwirtschaft ge- 

nauso verfahren, so hatte man uber 

die anfanglichen 11 Punkte nie 

hinauskommen kbnnen.1

Zu Hbhepunkten dieser neuaufge- 

flammten Kritik an den Partei- 

Praktiken wurden zwei Konferen- 

zen, bei denen jene Richtlinien er

gingen, die unter der Bezeichnung 

"Drei Rote Banner" (sanmian hong- 

qi) weltberiihmt werden sollten, 

namlich das 2.Plenum des VIII.ZK 

(5.-23.5.1958), das einer neuen Ge- 

nerallinie sowie dem GroBen 

Sprung nach vorn, und die ZK- 

Konferenz im Badeort Beidaihe 

(17.-30.8.1958), die der Volkskom- 

munenbewegung den Segen erteilte.
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1.1.

Die Neuformulierung der General

linie: vom Schritt- zum Sprungtem- 

po

Im Mai 1958 fand in Beijing das 

(aus der heutigen Sicht) so ver- 

hangnisvoll-beruchtigte 2.Plenum 

des VIII.ZK statt, bei dem die Er- 

gebnisse des erst ein Jahr zuriick- 

liegenden Vlll.Parteitags bereits 

wieder aus den Angeln gehoben 

wurden und in dessen Verlauf eine 

neue Generallinie erging, die zur 

Grundlage verheerender wirt- 

schaftlicher Fehlentscheidungen 

wurden, ehe sie 1978 im Sinne der 

urspriinglichen Vorstellungen des 

Vlll.Parteitags korrigiert werden 

konnte.

Bereits am l.Januar 1958 hatte der 

Zweite Fiinfjahresplan (1958-62) 

offiziell zu laufen begonnen. Ahn- 

lich aufgebaut wie sein Vorg^nger, 

folgte er sowjetischen Schnittmu- 

stern und war vor allem der alten 

Generallinie des schritt- und etap- 

penweisen Voranschreitens ver- 

pflichtet; er sollte eine "planmSBi- 

ge, proportionale Entwicklung" er- 

moglichen, wobei allerdings das In- 

vestitionsverhaltnis Industrie:Land- 

wirtschaft wiederum bei 6:1 lag!2

Gegen die Fortsetzung dieser Pla- 

nungsstrategie wandte sich Mao mit 

dem Hinweis, daB niemand in Chi

na Erfahrungen mit einer "planma- 

Bigen und proportionalen Entwick

lung" habe. Statt sich in Beschei- 

denheit zu iiben, solle man doch 

lieber kiihne Ziele setzen und z.B. 

dariiber nachdenken, wie sich das 

Land vielleicht schon innerhalb von 

15 Jahren zu einem groBen soziali- 

stischen Staat mit moderner Indu

strie, moderner Landwirtschaft und 

moderner Kultur ausbauen lasse. 

Alles miisse "wesentlich zilgiger" 

vorangehen.3

Die Quintessenz dieser Uberlegun- 

gen war bereits in den "60 Punkten 

liber Arbeitsmethoden" vom 

19.2.1958 niedergelegt worden.4 

U.a. hieB es dort, daB England bei 

der Eisen- und Stahlproduktion in 

rd. 15 Jahren iiberholt werden sol

le. Die neue "Hochflut" der Mas- 

senbegeisterung verlange, daB man 

in den Sozialismus nicht nur hin- 

einwachse, sondern hineinspringe, 

daB der ProzeB nicht schrittweise, 

sondern sprungweise vor sich gehen 

musse. Hatte es in der "Generalli

nie" vom Dezember 1952 noch ge- 

heiBen, daB die Ubergangsperiode 

den Zeitraum von 1949 bis 1952 

und sodann drei Fiinfjahresplane - 

insgesamt also 18 Jahre - umfassen 

musse, so lautete die neue Losung: 

"Drei Jahre harter Kampf und da- 

bei die Massen aufriitteln wie nie 

zuvor"; nichts diirfe unerprobt 

bleiben; jede Kampagne sei wie ei

ne Schlacht: "Nach jedem Sieg 

miissen wir uns sogleich der nSch- 

sten Aufgabe zuwenden!" Auf diese 

Weise wurden Funktionare und 

Volksmassen fur immer von revo- 

lutionarem Elan erfiillt.

Ein echter Marxist brauche keine 

Angst vor Hochgeschwindigkeiten 

zu haben:

- Disproportionen? Sie seien kei- 

neswegs schlimm! Man bedenke 

doch, daB Ungleichgewichte nor

mal und absolut, Gleichgewichte 

dagegen zeitlich begrenzt und rela- 

tiv sind.

- Verletzung von Regeln und Vor- 

schriften? Na und!? Vorschriften 

seien doch nicht nur um ihrer 

selbst willen da, sondern miiBten, 

sobaid sie sich als unangemessen 

erwiesen, wieder beseitigt werden. 

Was zShle, seien nicht Paragraphen, 

sondern Erfolge im Sinne der Paro

le "Mehr, schneller, besser und 

wirtschaftlicher".

- Angst vor Fehlern? Ohne Fehler 

kdnne man nun einmal nicht hin- 

zulernen: Die Wahrheit sei das dia- 

lektische Korrelat zum Irrtum.

- Angst vor Verschwendung? Dies 

sei der einzige wirklich ernst zu 

nehmende Einwand, dem man des- 

halb besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken habe.

Man vergesse nicht, daB dieses 

60-Punkte-Dokument zu einer Zeit 

ausgearbeitet wurde, als in der 

KPCh gerade wieder Hochstim- 

mung herrschte. Vom 14. bis 

19.November 1957 hatte in Moskau 

die Konferenz der Kommunisti- 

schen und Arbeiterparteien stattge- 

f unden, deren Ergebnisse einen 

"Sieg des Ostwindes uber den 

Westwind" (so Mao Zedong) zu si- 

gnalisieren schienen. AuBerdem 

gab der Erfolg des Ersten Fiinfjah- 

resplans AnlaB zu Optimismus. So- 

gar der sonst so niichterne Liu 

Shaoqi lieB sich von der allgemei- 

nen Aufbruchstimmung anstecken 

und hielt beim 2.Plenum eine Rede 

liber die "gegenwartige Situation, 

die Generallinie der Partei fiir den 

sozialistischen Aufbau und liber die 

zukiinftigen Aufgaben", in der er 

Maos Formulierungen fast wort- 

wbrtlich iibernahm und in der aus 

jeder Zeile etwas von der Zuver- 

sicht heriiberkommt, die damals im 

chinesischen ZK herrschte.5

Im ganzen Land zeige sich - so Liu 

- ein fast unglaubliches MaB an 

"sozialistischer Initiative, militan- 

tem Geist, furchtloser Kreativitat 

und Lernbegierde". Samtliche bis- 

herigen Ziele seien von den Massen 

bei weitem libertroffen und die 

hierzu benotigten Techniken ver- 

bessert worden. Im ganzen soziali

stischen Lager gebe es massive 

Fortschritte; dies erweise sich nicht 

zuletzt am Faile Chinas, das seinen 

Ersten Fiinfjahresplan um ein gan- 

zes Jahr vorfristig erfiillt habe. Vor 

allem i.J. 1956 habe die chinesische 

Wirtschaft einen "machtigen Sprung 

vorwarts" vollzogen, indem die In- 

dustrieerzeugung gegeniiber dem 

Vorjahr um 31%, die Kapitalinve- 

stition um 62% und die Landwirt- 

schaftsproduktion um 4,9% zuge- 

nommen habe. Der Erste Fiinfjah

resplan sei also locker iibererfiillt 

worden.

Solle man jetzt noch zdgern und 

den Entwicklungen hinterherlau- 

fen? Nein, man miisse ihnen, wie 

es Genosse Mao ja immer wieder 

empfohlen habe, voraneilen und 

diirfe dabei nicht nur Schrittempo 

halten, sondern miisse Spriinge 

vollziehen. Die KPCh habe die 

Wahl, entweder langsam und vor- 

sichtig Oder aber schnell und mutig 

voranzuschreiten. Die drei Jahre 

zwischen 1956 und 1958 hatten 

bewiesen, daB die Entwicklung bei 

hohem Tempo in U-Form verlaufe: 

hoch am Anfang und am Ende, et

was abfallend in der Mitte.

Es empfehle sich auch, die Aus- 

fiihrungen des Genossen Mao iiber 

die "Zehn groBen Beziehungen" zu 

beherzigen und eine Politik der 

Simultaneitat zwischen Industrie 

und Landwirtschaft, zwischen Kii- 

sten- und Inlandsbetrieben, zwi

schen Wirtschaft und Verteidigung 

sowie zwischen zentraler und loka- 

ler Fiihrung anzustreben. Es lebe 

die Masseninitiative: Wenn alle 

Holz herbeischafften, brenne das 

Feuer hoch! Bremsend wirkten al- 

lenfalls "Biirokratismus, Komman- 

dismus, Subjektivismus und Sektie- 

rertum"; entkopple man diese 

Hemmnisse (durch Ausrichtungs- 

kampagnen), so sorge die Massen

initiative ganz von selbst fiir Voll- 

gas.

Habe im iibrigen nicht auch schon 

Marx verkiindet, daB "zwanzig Jah

re zu einem einzigen Tag verdich- 

tet werden kbnnen"? Warum also 

solle man das Wagnis des Springens 

nicht eingehen? "Halb zog’s ihn 

hin, halb sank er hin" - so etwa 

konnte man den damaligen Partei- 

geist charakterisieren.
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Niemand wollte offensichtlich 

glauben, daB die gemeldeten Er- 

folgszahlen ja auch geschdnt sein 

konnten und daB - im Hinblick auf 

die Zukunft - die alte Faustregel 

"Begeisterung - Verwirrung - Er- 

niichterung - Suche nach den 

Schuldigen - Bestrafung der Un- 

schuldigen und Auszeichnung der 

Nichtbeteiligten" auch eines Tages 

auf China zutreffen kdnnte.

Mao spielte damals mit hohem Ein- 

satz. Er muBte wissen, daB sein 

Prestige betrSchtlich leiden wurde, 

kame es am Ende zu einem "Gro- 

Ben Sprung ruckwSrts". Nie wieder 

war er so sehr mit Schreiben, Pro- 

pagieren und Agitieren beschaftigt, 

wie am Vorabend des GroBen 

Sprungs. Die Arbeit nahm ihn so 

sehr in Anspruch, daB er in 

Punkt 60 der erwahnten "Arbeits- 

methoden" vorschlug, ihn von sei- 

nem Posten als StaatsprSsidenten zu 

entbinden, damit er sich kiinftig 

umso intensiver der Parteiarbeit 

widmen kdnne.6

Welche Uberlegungen standen hin- 

ter dem GroBen Sprung?

In vielen westlichen Darstellungen 

ist davon die Rede, daB mit der 

neuen Politik gewissen Fehlent- 

wicklungen vorgebaut werden soll- 

te, wie sie fur die meisten Lander 

der Dritten Welt so verhangnisvoll 

charakteristisch sind, z.B. der 

Landflucht, dem Anwachsen der 

Arbeitslosigkeit in den Stadten Oder 

aber der Verslumung in den Me- 

tropolen.

Nun ist es in der Tat wahrend der 

friihen fiinfziger Jahre zu einer 

kraftigen Abwanderung der Land- 

bevdlkerung gekommen, die teil- 

weise schon Formen einer Land

flucht annahm. Im kurzen Zeit- 

raum 1953 bis 1958 beispielsweise 

verdoppelte sich die Einwohner- 

schaft der meisten urbanen Sied- 

lungen - eine Entwicklung, die 

damit zusammenhing, daB der Er

ste Fiinfjahresplan den Stadten ge- 

waltigen industriellen Auftrieb 

verschaffte, wahrend die Ddrfer im 

Windschatten des Fortschritts blie- 

ben, ja fur den stadtischen Indu- 

strieaufbau sogar noch zur Kasse 

gebeten wurden.

Die Parteifiihrung war der Land

flucht schon fruhzeitig mit sicher- 

heitsrechtlichen MaBnahmen entge- 

gengetreten, indem sie beispiels

weise die Zureisewege aus den 

Provinzen Shandong, Jiangsu, An

hui, Hunan und Hubei streng 

iiberwachen lieB und auBerdem ei

ne sofortige Repatriierung aller je- 

ner Bauern anordnete, die "blind 

aus den Dorfern weggezogen wa- 

ren".7

Hauptmotiv fur den GroBen 

Sprung war aber nicht so sehr das 

Bestreben, etwas zu verhindern, als 

vielmehr die Hoffnung, etwas zu 

bewirken, nSmlich ein mobilisato- 

risches Wirtschaftswunder. Nahrbo- 

den fur diese Erwartungshaltung 

war die Ubererfiillung des Ersten 

Fiinfjahresplans.

Der GroBe Sprung werde, so 

glaubte man zu wissen, auf eine 

Industrialisierung der Ddrfer hin- 

auslaufen und damit auf dem Lan

de neue Qualitaten schaffen, die so 

attraktiv seien, daB niemand mehr 

in die Stadte fliehen wolle - ja daB 

umgekehrt sogar stadtische Amter, 

Fabriken, Schulen und Handelsor- 

ganisationen aufs Land gelockt 

wiirden.8

Die beim 2.Plenum festgelegte neue 

Generallinie hatte einen Wortlaut, 

den schon bald jeder Chinese aus- 

wendig hersagen konnte: "Unter 

Anstrengung aller Krafte - immer 

vorwSrts strebend - den Sozialis- 

mus nach den Prinzipien ’mehr, 

Schneller, besser und wirtschaftli- 

cher’ aufbauen."

Die beiden ersten Wdrtchen (mehr 

und Schneller) beziehen sich, wie 

Mao betont, auf den Menschen, al

so auf den subjektiven Tatendrang, 

die beiden anderen dagegen auf die 

Dinge.9

Da die Generalformel allerdings 

allzu pauschal ausgefallen war, 

muBte sie nachfolgend in den "sie- 

ben Bereichen" der Industrie, der 

Landwirtschaft, des Handels, der 

Erziehung, der Armee, der Regie

rung und der Partei jeweils durch 

Detail-Richtlinien konkretisiert

werden. Auf diese Weise entstan- 

den u.a. die "60 Punkte uber die 

Arbeit auf dem Lande", die 

"70 Punkte uber die Industriebe- 

triebe", die "60 Punkte fur die hd- 

here Erziehung" und die "40 Punkte 

fur die wissenschaftliche For- 

schungsarbeit", die als Handrei- 

chungen fur den Praktiker gedacht 

waren.10

Auch der "Hauptwiderspruch" in 

der gegenwSrtigen Epoche wurde 

neu definiert. Plbtzlich hieB es 

wieder, daB nicht mehr das Gefalle 

zwischen Wirtschaftskraft und 

wirtschaftlichem Bedarf, sondern 

der Antagonismus zwischen Bour

geoisie und Proletariat sowie zwi

schen Sozialismus und Kapitalismus 

die Haupttendenz der gegenwarti- 

gen Epoche sei. Noch zwanzig Mo

nate vorher hatte der VIILParteitag 

genau das Gegenteil erklart!

Auch die weiteren Ergebnisse zeig- 

ten, daB die Mao-Gruppe sich in 

nahezu samtlichen Belangen durch- 

gesetzt hatte:

So wurde z.B. Marschall Lin Biao, 

einer der engsten damaligen Ver- 

trauten Maos, in den Standigen 

AusschuB des Politburos gewahlt.

Ferner erging der BeschluB, ein 

neues Sprachrohr einzurichten, des- 

sen Hauptaufgabe es sein sollte, fur 

einen korrekten ideologischen 

Uberbau zu sorgen, das aber spater 

zu einem Haus- und Hofblatt der 

maoistischen Fraktion wurde. Dies 

war die Geburtsstunde der Hongqi 

(Roten Fahne), in der ein weiterer 

Vertrauter Maos, Chen Boda, die 

Chefredaktion ubernahm. Die ul- 

tralinke Parteizeitschrift erlebte ih- 

ren Hdhepunkt in den Jahren 

1958/59 sowie wahrend der Kul- 

turrevolution, biiBte dann aller

dings an Leuchtkraft ein und muB

te schlieBlich, im April 1988, ihr 

Erscheinen einstellen. DreiBig Jahre 

lang hatte sie chinesische Parteige- 

schichte in den rotesten Farben ge- 

schrieben, bis sie am Ende nie

mand mehr lesen wollte.11

Kurzum, das 2.Plenum wurde zu 

einem Ereignis, bei dem die Mao- 

isten fur die nSchsten zwei Jahr- 

zehnte den Durchbruch schafften, 

zumal sie es verstanden, das Eisen 

zu schmieden, solange es heiB war: 

Neue Ereignisse folgten Schlag auf 

Schlag.

1.2.

Der GroBe Sprung nach vorn

1.2.1.

Das "Hochkorrigieren" der Planzie- 

le: "Drei Jahre Schwerarbeit, 10.000 

Jahre Gluck"

Das "Rote Banner" des GroBen 

Sprungs (da yue jin) war bereits 

beim 2.Plenum des VIII.ZK aufge- 

pflanzt worden. Wieder einmal 

fehlte es an einer prazisen Defini

tion dessen, was mit dem Sprung 

genau erreicht werden sollte. Doch 

war diese Unscharfe durchaus be- 

absichtigt; denn es sollte ja nur ei

ne generelle Richtung aufgezeigt, 

das Vollzugsdetail aber dem Mas- 

senexperiment iiberlassen werden. 

Gefragt war m.a.W. erneut ein 

Lernen durch Tun. Revolutionen 

miissen ja nach Maos Ansicht 

praktisch er-lebt statt theoretisch 

ausformuliert werden.
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Soviel allerdings wurde deutlich: 

Alles sollte viel schneller und ent- 

schlossener vor sich gehen als bis- 

her; ferner hatte der GroBe Sprung 

etwas mit Stahl und Eisen zu tun, 

und schlieBlich sollte die gesamte 

Entwicklung Chinas kiinftig wieder 

in eigenstandig-chinesischer Weise 

verlaufen. Zu diesen drei Punkten 

jeweils drei Aussagen Maos:

- Schneller: "Drei Jahre harte Ar

beit, 10.000 Jahre Gluck". Man 

denke an ein Mastschwein: "In den 

ersten vier Monaten bildet sich das 

Knochengeriist ohne viel Fleisch 

und Fett... Spater wird das Schwein 

gemastet. Unser gegenw&rtiger 

GroBer Sprung nach vorn baut 

einstweilen am Knochengeriist."12

- Eisen- und Stahlproduktion: 1958 

hieB es, daB GroBbritannien sowohl 

in der Eisen- und Stahlproduktion 

als auch bei anderen industriellen 

Produkten in den nachsten 15 Jah- 

ren iiberholt werden miisse.13 Spel

ter driickte Mao in seiner altbe- 

kannten Art erneut aufs Tempo 

und meinte: "Englands Stahlpro

duktion ist vorlaufig noch hbher als 

unsere, doch ich bin sicher, daB 

wir sie in weiteren sieben Jahren 

einholen oder sogar iiberholen. 

Kbnnen wir am Ende nicht sogar 

Westdeutschland mit seinen 

34 Mio.t einholen?"14

- Was die Eigenstandigkeit der 

Entwicklung anbelangt, so betonte 

der Vorsitzende, daB "wir nicht den 

von anderen Landern ausgetretenen 

Pfad einschlagen und im Schnek- 

kentempo hinterherkriechen dur

fen. Vielmehr miissen wir die 

Konventionen durchbrechen und 

nach Kraften unkonventionelle 

Techniken anwenden, um unser 

Land in einer nicht allzu langen 

geschichtlichen Periode zu einem 

starken modernen sozialistischen 

Staat auszubauen. Das gerade mei- 

nen wir mit dem GroBen Sprung 

nach vorn."15

Da durch diese neue Politik des 

Vorwartsspringens der Zweite 

Fiinfjahresplan Makulatur gewor- 

den war, gait es, neue Ziele zu de- 

finieren. Dies geschah im Juli 1958 

durch "kiihnes Hochkorrigieren" 

der Ziele. Bis zum Ende der 

2.Fiinfjahrplanperiode, also bis 

1962, sollten nunmehr 6,5mal so 

viele Industrie- und 2,5mal so viele 

Landwirtschaftsgiiter produziert 

werden wie 1958. Der statistische 

Durchschnitt wurde rechnerisch al

so in der Industrie auf jahrlich 

+45% und in der Landwirtschaft 

auf jahrlich +20% hochgeschrieben. 

Hatte der urspriingliche Fiinfjah- 

resplan i.J. 1962 eine Stahlerzeu- 

gung von 12 Mio.t angepeilt, so 

war nun plotzlich von 80-100 Mio.t 

die Rede!

1.2.2.

Die Yan’an-Renaissance und die 

Eigenarten maoistischer Wirt- 

schaftspolitik

DaB diese gigantische Steigerung 

mit den vorhandenen Kapazitaten 

auch nicht annShernd erreicht wer

den konnte, war auch den maoisti- 

schen Planern klar. Aus diesem 

Grund forcierten sie - als zweites 

Bein zur zentral geleiteten Stahlin- 

dustrie - den Aufbau einer Stahl- 

und Eisenkocherei in "Mini-Hoch- 

bfen" (xiao guolu).

Getreide und Stahl wurden zu den 

beiden "Hauptkettengliedern" er- 

klart und die "Massen" aufgerufen, 

in Getreide- und Stahlschlachten 

einzutreten. Wenn diese beiden 

Schliisselstellungen gestiirmt wur

den, komme automatisch die ge

samte iibrige Wirtschaft ins Lot!

Mit dieser neuen - und im Grunde 

genommen doch eigentlich alten, 

weil an Yan’an erinnernden - Poli

tik hatten sich plbtzlich wieder all 

jene Elemente eingestellt, die fur 

die "maoistische Wirtschaftspolitik" 

so typisch waren, namlich der Vor- 

rang des politischen Elements 

(Entwicklung des Menschen statt 

bloBer Entwicklung der Technik), 

Simultaneitat des Wirtschaftens, 

Dezentralisierung, Kampf gegen 

Technokratie, Spezialisierung und 

sektorale Aufgliederung, weitge- 

hende Autarkic der Produktions- 

einheiten ("auf eigenen Beinen ste- 

hen!") und "Volkskriegsdenken" 

("einen Volkskrieg gegen die Natur 

fiihren"). Angesprochen war nicht 

zuletzt auch die "mittlere Technik", 

d.h. die Kombination von Geraten 

und Verfahrensweisen, die produk- 

tiver als entsprechende traditionel- 

le, gleichzeitig aber billiger sind als 

modern-westliche Elemente. Bei 

der Kombination von Schaufel, 

Tragkorb und GroBraummaschine 

erwiesen sich gerade die Chinesen 

als ungemein einfallsreich und 

wurden deshalb nicht zufallig auch 

zu Vorbildern fur viele andere 

Lender der Dritten Welt.

Am charakteristischsten fur die 

maoistische Wirtschaftsstrategie ist 

bekanntlich der Vorrang der Politik 

und das Volkskriegsdenken. Ob bei 

der Errichtung von Staudammen, 

beim Verlegen von Eisenbahn- 

schienen, bei der Ernteeinbringung, 

beim Kampf gegen die "Vier 

Krankheiten" (si bing, u.a. Malaria) 

oder aber gegen die "Fiinf Schad- 

linge" (wu hai, Fliegen, Moskitos, 

Ratten, Sperlinge, Schnecken)16 - 

stets waren "Schlachten zu schla- 

gen". Der "Volkskrieg" gegen die 

Sperlinge beispielsweise erfolgte 

dadurch, daB mit Gongs, Trom- 

meln und anderen Klangkbrpern 

bewahrte Milizeinheiten oder 

Schulklassen auf die Felder zogen 

und die Vogel so lange durch die 

Luft scheuchten, bis sie fliigellahm 

wurden und zu Boden stiirzten. Da 

dieses Verfahren in der Tat im 

"Volkskriegs"-Stil und unter Betei- 

ligung riesiger Menschenmassen er

folgte, kam es u.a. auch zu verhee- 

renden bkologischen Nebenfolgen: 

Nach dem Sperlingskrieg war man 

zwar die lastigen Vogel los, litt 

nunmehr aber umso starker unter 

stechenden, beiBenden und fres- 

senden Insekten. Also folgte der 

Vogel- nunmehr die Moskitojagd. 

Erneut gingen Millionen von Men

schen in Volkskriegsmanier dazu 

liber, alle jene Graser auszureiBen, 

an denen angeblich die Miickenlar- 

ven abgelegt wurden. Das Gras war 

bald herausgerissen, die Insekten 

aber blieben - und obendrein ver- 

schlechterte sich das Mikroklima, 

da die vernichtete Flora nun keine 

Feuchtigkeit mehr speichern konnte 

und windverursachte Erosion um 

sich griff.17 Im Zeichen der Polit- 

betonung alien Wirtschaftens kam 

im Mai 1958 auch die Diskussion 

liber die "Triebkrafte fur die ge- 

schichtliche Entwicklung" hoch. 

Sieben verschiedene Antworten 

wurden dabei ausgearbeitet, nam

lich die Produktivkrafte, der Klas- 

senkampf, Produktivkrafte und 

Klassenkampf zusammen, der Wi- 

derspruch zwischen Produktivkraf- 

ten und ProduktionsverhSltnissen, 

das Zusammenwirken aller oben 

genannten Einzelfaktoren, die ma- 

teriellen Interessen der Menschen 

und die Volksmassen mit ihrer 

prometheischen Dynamik.

Im klassischen Marxismus und auch 

in der sowjetischen Praxis hatte 

man zumeist auf die "Produktiv

krafte" gesetzt und den schnellen 

Ausbau der materiell-technischen 

Basis als conditio sine qua non fur 

weitere SozialisierungsmaBnahmen 

betrachtet. Demgegeniiber stellte 

Mao Zedong nun den Klassen

kampf sowie den Widerspruch zwi

schen ProduktivkrSften und Pro- 

duktionsverhaitnissen als Hauptan- 

triebskraft dar.18 Wenn es an den 

nbtigen materiellen Voraussetzun- 

gen fehle, dann miisse man sich 

eben an den ewigen Kampf der
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Widerspriiche halten; die Armut 

des chinesischen Volkes sei kein 

Nachteil, sondern eher ein Vorteil, 

da sie den Arbeitseifer beflugle; 

China sei ein unbeschriebenes Blatt 

Papier, auf das sich die schbnsten 

Schriftzeichen pinseln lieBen. 

Wichtiger als Technik oder Kapital 

sei der Faktor Mensch; ohne ihn 

bleibe auch die perfekteste Ma- 

schine nicht mehr als ein Haufen 

Eisen; der Fortschritt entwickle 

sich im Kampf gegen Dogmatismus 

und Buchstabenglaubigkeit; MiBer- 

folge seien nicht die Konsequenz 

unzulanglicher Technik, sondern 

vielmehr unzureichenden Wollens; 

der subjektive Faktor sei von iiber- 

ragender Bedeutung: Die Politik 

rniisse an erster Stelle stehen!

Den sowjetischen Kritikern lief 

angesichts solcher AuBerungen eine 

Gansehaut uber den Riicken. Mao 

begehe den uralten Fehler, den 

Vorrang der Okonomie durch den 

Primat der Ideologic und der Poli

tik zu ersetzen. Er sei ein gefahrli- 

cher Voluntarist.19

Abgesehen vom Politik-Primat un- 

terlag die GroBe-Sprung-Politik 

auch dem Postulat der Simultanei

ty Industrie und Landwirtschaft, 

Riistungs- und Zivilwirtschaft, 

Kiisten- und Binnengebiete sowie 

Zentralisierung und Dezentralisie- 

rung sollten gleichgewichtig gefbr- 

dert werden; die soziobkonomische 

Entwicklung Chinas rniisse, wie es 

nun hieB, "auf zwei Beinen gehen" 

und diirfe nicht Unger, wie nach 

dem bisherigen Schwerindustriemo- 

dell, auf einem einzigen Bein da- 

herhinken.

Es war nur konsequent, wenn mit 

der neuen Generallinie eine Hin- 

wendung zum Dorf Hand in Hand 

ging. Hatte wahrend des Ersten 

Fiinfjahresplans die Industrie ein- 

sam im Vordergrund gestanden, so 

richteten sich die Scheinwerfer nun 

wieder voll auf die Landwirtschaft: 

Hier sollten die "Massen" im groBen 

Stil mobilisiert, die Dbrfer indu- 

strialisiert und die Arbeitseinheiten 

(in Form der Volkskommunen) ex- 

pandiert werden.

Ein drittes Merkmal der neuen Po

litik war die Dezentralisierung, die 

nicht nur der Beijinger Industrie- 

biirokratie das Wasser abgraben, 

sondern dariiber hinaus auch Po

tentiate ausschbpfen sollte, die im 

Zeichen der bisherigen Wirt- 

schaftsplanung vernachiassigt wor- 

den waren, namlich die bauerliche 

"Begeisterung" und die als solche 

unterstellte Fahigkeit der Bauern, 

auch mit einfachsten Mitteln 

GroBtaten zu vollbringen.19a Im 

Zeichen der Dezentralisierung ge- 

diehen nun vor allem Mini-Hoch- 

bfen, Kleinbergwerke, Kleinindu- 

strien auf den Dbrfern und klein- 

formatige Infrastrukturvorhaben. 

Selbst Liu Shaoqi geriet beim 

2.Plenum des VIII.ZK ins Schwar- 

men, als er auf die kleinbetriebli- 

chen Mbglichkeiten zu sprechen 

kam. Man habe wahrend des 

l.Planjahrfiinfts die Entwicklung 

kleiner und mittlerer Industriebe- 

triebe leider allzu sehr vernachlas- 

sigt - dies sei ein Fehler gewesen. 

Umso starker rniisse man jetzt die 

Initiative der 2.000 Kreise, der 

80.000 Gemeinden, der 100.000 

handwerklichen und der 700.000 

landwirtschaf tlichen Produktions- 

genossenschaften zur Entfaltung 

kommen lassen. In einer "sehr kur- 

zen Zeitspanne werden Industrie- 

betriebe in jedem Teil des Landes 

aufstrahlen wie die Sterne am 

Himmel".20 Freilich diirfe es keine 

"leichtsinnige Entfaltung", vor al- 

lem aber keine "freie Konkurrenz" 

geben, da sonst Material ver- 

schwendet und Chaos heraufbe- 

schworen wiirde. Eine rahmenhafte 

Lenkung durch die Zentrale bleibe 

also nach wie vor unverzichtbar.

1.2.3.

Realitatsverlust im Zeichen von 

"Stahlschlachten" und Zahlenmani- 

pulationen

Zwischen September und Dezember 

1958 stiirzte sich ganz China in die 

Massenkampagne zum Schmelzen 

von Stahl mit Hilfe jener Mini- 

Hochbfen, die iiberall auf den 

Dbrfern, aber auch in den Hbfen 

stadtischer Fabriken, KrankenhSu- 

ser und Schulen errichtet worden 

waren, und die nun die Arbeits- 

kraft von rd. 90 Millionen Men- 

schen absorbierten. Tags hingen 

Rauchschwaden uber Stadten und 

Dbrfern, nachts war der Himmel 

gerbtet.

Als Folge dieses gewaltigen "Volks- 

kriegs", der nicht nur an den win- 

zigen Hochbfen, sondern auch in 

Mini-Zechen und bei der Errich- 

tung von Deichen, StraBen und 

Wegen stattfand, wurde plbtzlich 

ein "Produktionsfaktor" knapp, an 

dem China sonst stets UberfluB zu 

haben pflegte, namlich die 

menschliche Arbeitskraft. Kein 

Wunder, wenn die gerade kurz 

vorher angelaufenen Programme 

zur Bevblkerungskontrolle nun 

schnell wieder in Vergessenheit ge- 

rieten.

Was bei den Stahlschlachten am 

Ende herauskam, war, wie sogar 

Beijing schon bald verlegen einge- 

stehen muBte, zum grbBten Teil 

Schrott.

In Lingyuesi, einem 200-Seelen- 

Dorf rd. 180 km nbrdlich von Bei

jing, hatten z.B. die Kader befoh- 

len, alle eisernen Woks (bauchigen 

Kochtiegel) einzusammeln und in 

den Mini-Hochbfen zu "Stahl" um- 

zuschmelzen. Ferner hatten sie den 

Bauern alles Holz weggenommen, 

von den schweren Hoftiiren bis hin 

zu den oft schon bei Lebzeiten be- 

reitgestellten Sargen, um daraus 

Karren anfertigen zu lassen. Dar- 

iiber hinaus hatten sie ehemalige 

Ahnenhallen zu Versammlungsrau- 

men und zu Kindergarten umfunk- 

tioniert - dies alles mit deprimie- 

renden Ergebnissen: Die "Hoch

bfen" hatten keinen Stahl produ- 

ziert, sondern nur die Kochtbpfe 

verschlungen; die Karren erwiesen 

sich als durchwegs unbrauchbar - 

das ganze Holz war also vergeudet 

-, und die in der Ahnenhalle zu- 

sammengepferchten und standig 

protestierenden Erwachsenen kehr- 

ten bald wieder in ihre alten Woh- 

nungen zuriick.21

Zu diesem neuen Stil der Wirt- 

schaftspolitik gehbrte nicht zuletzt 

auch ein groBziigiger Umgang mit 

Zahlen und Statistiken, die seit 

1959, vor allem aber nach 1966, 

entweder vbllig unterschlagen oder 

aber in manchmal geradezu grotes

ker Weise aufgebiaht wurden, um 

die gigantischen Erfolge der 

Sprungpolitik zu "beweisen".

Ein Berichterstatter kam hier 

schnell in ein Dilemma: Sollte er 

wahrheitsgetreu wiedergeben, was 

er vorgefunden und daraus gefol- 

gert hatte, oder sollte er einfach 

niederschreiben, was die Partei von 

ihm hbren wollte, um die Richtig- 

keit der "Drei Roten Banner" besta- 

tigt zu sehen? Es bedurfte damals 

keiner besonderen Beobachtungsga- 

be, um auf Anhieb festzustellen, 

daB die meisten neuen Methoden 

unrentabel, verschwenderisch und 

produktionsmindernd waren; dies 

jedoch expressis verbis zu erkiaren, 

ware einem politischen Selbstmord 

gleichgekommen; also verfielen die 

meisten Berichterstatter, soweit sie 

sich nicht mit dem bloBen Absin- 

gen von Loblitaneien begniigen 

wollten, auf den Trick, das Ge- 

wicht des Berichts auf die "tragi- 

sche Vergangenheit" des betreffen- 

den Dorfes zu legen, und so wenig 

wie mbglich auf die Gegenwartssi-



CHINA aktuell - 288 - April 1988

tuation einzugehen; allerdings 

durfte man in keinem Fall vollig 

darauf verzichten, die neue Politik 

zu lobpreisen.22

Jedermann, der Augen im Kopf 

hatte, wuBte in jenen Jahren, daB 

die Jubelmeldungen weit abwichen 

von den wirklichen Ergebnissen, 

und viele Bauern konnten uber die 

umlaufenden "Statistiken" nur la- 

chen.23 Kein Geringerer als der 

Parteisekretar der Provinz Hunan, 

Zhou Xiaozhou, schlittete dem 

Freund Peng Dehuai sein Herz 

uber Praktiken dieser Art in seiner 

Provinz aus: Fast s&mtliche Getrei- 

deproduktionsziffern des Jahres 

1959 seien "aufgekocht" worden. 

Selbst die iibergeordneten Behbrden 

hatten dieses Spiel mitgemacht, in

dem sie sSmtliche zu "niedrig" er- 

scheinenden Angaben einfach nicht 

akzeptierten, sondern die Meldebd- 

gen so oft wieder an die Grund- 

einheiten zuriickgehen lieBen, bis 

von dort sehenswerte Ziffern "ge- 

liefert" wurden.24

Riickblickend kann man feststellen, 

daB der GroBe Sprung ein Versuch 

Maos war, das Sowjetmodell zu 

iibertrumpfen, eigene Erfahrungen 

aus der Yan’an-Zeit neu zu bele- 

ben, Revolution und Produktion 

miteinander zu versohnen, die 

iiberkommenen Schranken, d.h. die 

"Drei groBen Unterschiede" zwi- 

schen Stadt und Land, Kopf und 

Hand sowie Industrie und Land- 

wirtschaft, niederzureiBen, die Re

volution durch fortgesetzte Mas- 

senkampagnen zu verstetigen und 

am Ende den Neuen Menschen in 

einer Neuen Gesellschaft zu schaf- 

fen. Dies war ein gigantischer 

Entwurf, der, wie sich spater zeig- 

te, nicht weniger gigantische MiB- 

erfolge nach sich zog, weil die 

Rechnung ohne den Wirt, d.h. ohne 

ausreichende "Produktivkrafte" ge- 

macht worden war.

1.3.

Das rdteste der Drei Banner die 

Volkskommune

1.3.1.

Schnellzugtempo bei der Kommu- 

nisierung

Den Durchbruch auf dem Weg zur 

Grlindung einer landwirtschaftli- 

chen GroBgenossenschaft neuer 

Art, namlich der Volkskommune, 

erzielte Mao auf der Parteikonfe- 

renz in Chengdu (9.-22.Marz 1958), 

in deren Verlauf die Teilnehmer 

mehrere Inspektionsreisen zu land- 

wirtschaftlichen Musterbetrieben 

unternahmen. Mao kritisierte bei 

dieser Veranstaltung inimer wieder 

fiihrende Genossen, u.a. Liu Shao- 

qi, daB sie "stur den Kram ... der 

Sowjetunion iibernehmen" wollten, 

ohne den eigenen Kopf geniigend 

anzustrengen.25 Seine iibrigen Be- 

merkungen und Reden sind eher 

leutseliger und gbnnerhafter Art - 

gespickt mit einem fast bildungs- 

blirgerlich wirkenden Zitatenschatz. 

26 Man gewinnt bei der Lektlire 

seiner Aussagen den Eindruck, als 

habe Mao den Durchbruch eher im 

GesprSch mit einzelnen Genossen 

als bei den kollektiven Foren und 

VortrSgen geschafft. In den 14 Ta- 

gen von Chengdu muB er Dutzende 

von solchen Unterredungen unter 

vier Augen gefiihrt haben.

Die individuelle "Seelenmassage" 

zahlte sich, wie dann zwei Monate 

spater beim 2.Plenum des VIII.ZK 

deutlich wurde, in goldener Miinze 

aus; seine Reden klangen jetzt noch 

gelbster; er wuBte, daB die Vorbe- 

halte ausgeraumt, und daB sich sei

ne Ansichten bei der Mehrheit 

endgiiltig durchgesetzt hatten.27 

AuBerdem war zwischen den bei- 

den Konferenzen im Kreise Sni

ping (Provinz Hunan) die erste 

Volkskommune entstanden, die 

spater den Namen "Sputnik-VK" 

(weixing renmin gongshe) erhielt 

und deren Satzung zum Modell fur 

ganz China wurde.28

Nach den Veranstaltungen von 

Chengdu und Beijing war die Kon- 

ferenz im Badeort Beidaihe vom 

17. bis 30.August 1958 nur noch 

ein Nachspiel, dessen fiir Mao tri

umphales Ergebnis in dem am 

29.8.1968 gefaBten ZK-BeschluB 

"uber die Errichtung von Volks- 

kommunen in den landlichen Ge- 

bieten" seinen Niederschlag fand.29 

Die Volkskommune war damit zum 

operativen Hauptinstrument der 

neuen Generallinie und des GroBen 

Sprungs nach vorn geworden. 

Gleichzeitig hatte sich das Haupt- 

augenmerk der chinesischen Flih- 

rung wieder auf das jahrelang ver- 

nachlissigte Dorf gerichtet.

Und wie die Volkskommune ins 

Rennen ging! In sage und schreibe 

einem einzigen Monat seit ErlaB 

der Beidaihe-Resolution hatten sich 

bereits liber 90% der 127 Mio. chi

nesischen Bauernhaushalte zu ins- 

gesamt 23.397 Volkskommunen zu- 

sammengeschlossen,30 wobei frei- 

lich, wie man sich vorstellen kann, 

die meisten "Volkskommunen" nur 

auf dem Papier existierten.

Dieses aberwitzige Kommunisie- 

rungstempo war eine Folge jenes 

"blinden Optimismus", der im 

Herbst 1958 zu einer Art Zeitgeist 

geworden war und in dessen Zei- 

chen alles moglich schien, wenn 

man nur Willen, EntschluBkraft 

und "Wagemut" mitbrachte. Was 

zShlten da schon Realien wie Bo- 

denqualitat, Maschinenpark, Saat- 

gut Oder Dlingemittelvorrate!? Wor- 

auf es wirklich ankam, war ge- 

meinsamer Elan und ein von "Be- 

geisterung" getragener groBer Wille, 

den "Volkskrieg gegen die Natur" 

aufzunehmen und die "Produktiv

krafte zu befreien", indem man 

nicht mehr in die eigene Tasche 

wirtschaftete, sondern sich als Teil 

einer neuen GroBfamilie - der 

Volkskommune eben - empfand. 

An die Stelle des Ich sollte das Wir 

treten. Schon war davon die Rede, 

daB das chinesische Volk, wenn es 

nur wolle, direkt in den Kommu- 

nismus hineinspringen kbnne - und 

dieser "kommunistische Wind" be- 

gann, wie vor allem Peng Dehuai 

spater kritisch hervorhob, auch bei 

der Distribution um sich zu grei- 

fen, indem namlich nicht mehr 

nach Leistung, sondern nach Be- 

diirfnissen verteilt wurde.

1.3.2.

Die sechs Eigenarten der Volks

kommunen

Im Gegensatz zur Generallinie und 

zum GroBen Sprung war die 

Volkskommune verhaitnismaBig 

genau ausdefiniert und in ihren 

Einzelheiten prazisiert worden. Die 

Hauptunterschiede zur LPG-II, d.h. 

zur hbheren Form der landwirt- 

schaftlichen Produktionsgenossen- 

schaft, lassen sich folgendermaBen 

skizzieren:

(1) GroBenordnungen: Eine VK 

hatte wesentlich mehr Mitglieder 

als eine LPG-II. Nach der Beidai

he-Resolution vom 29.8.1958 soil- 

ten zum Standardumfang einer 

Normal-VK 2.000 Haushalte gehd- 

ren - vielleicht auch etwas mehr, 

aber auf keinen Fall liber 10.000. 

Wie die Dinge aber manchmal lau- 

fen, wenn sie dem "Massenenthu- 

siasmus" (oder genauer: dem Uber- 

eifer ehrgeiziger lokaler Kader) 

iiberlassen bleiben, entwickelte sich 

in der Praxis schon bald ein Den- 

ken heraus, das durch zwei Maxi

men gekennzeichnet war, namlich: 

"Lieber links als rechts" (ning zuo 

wu you)31 und "Je groBer, desto 

sozialistischer". So kam es, daB be

reits im Oktober 1958 allein in 

zehn Provinzen insgesamt 1.628 

Volkskommunen eine Mitglied- 

schaft von 5.000 bis 10.000 Haus- 

halten, 516 Kommunen eine solche 

zwischen 10.000 und 20.000 Haus- 

halten und 51 Kommunen sogar
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uber 20.000 Haushalte zahlten.32 

Nachdem die Beidaihe-Resolution 

angeregt hatte, daB sich auch auf 

der Kreisebene VK-Zusammen- 

schliisse bilden sollten, kam es in 

einigen Landkreisen zur Errichtung 

von 500.000 Personen-Kommunen 

- zumindest auf dem Papier.33 Vor 

allem in den Einzugsbereichen in- 

dustriell und infrastrukturell hoch- 

entwickelter Gebiete, z.B. in der 

Umgebung von Shanghai, Beijing 

und Guangzhou, pflegten die 

Volkskommunen groBer auszufallen 

(nahe Beijing und Shanghai bei- 

spielsweise mit durchschnittlich 

11.000 Haushalten) als in unterent- 

wickelten Regionen.34

In der Beidaihe-Resolution hatte es 

geheiBen, daB grundsStzlich die 

Gemeinde (xiang) den Rahmen fur 

eine VK abgeben solle; ware diese 

Empfehlung eingehalten worden, so 

hatte sich die Gesamtzahl der 

Kommunen auf etwa 80.000 belau- 

fen miissen - in Wirklichkeit aber 

betrug sie am Ende nicht einmal 

24.000! In der Praxis hatte also eine 

einzige VK mehrere, in manchen 

Fallen sogar ein ganzes Dutzend 

von Xiang "aufgefressen". Was hier 

in den stiirmischen Herbstmonaten 

des Jahres 1958 auf der Strecke 

blieb, war m.a.W. das AugenmaB. 

Mao hatte wieder einmal recht be- 

halten mit seiner Aussage, daB die 

Praxis alle theoretischen Schranken 

niederreiBen werde; doch leider 

hatte dieser Sprengeffekt, wie sich 

spater zeigen sollte, schadliche 

Auswirkungen und muBte zahne- 

knirschend wieder riickgangig ge- 

macht werden.

(2) Zustandigkeitsbereich: War die 

LPG-II noch mit verhaitnismaBig 

bescheidenen Aufgabenbereichen 

bedacht (es gab z.B. Produktions-, 

Kredit- Oder Absatzgenossenschaf- 

ten), so glanzte die Volkskommune 

durch eine nahezu unbeschrankte 

Allzustandigkeit; sollte sie doch 

nicht nur Landwirtschaft betreiben, 

sondern "Madchen fur alles" sein 

und in dieser Eigenschaft Industrie, 

Handel, Erziehung, Miliz, Sozial- 

politik, Gesundheitsvorsorge und 

Administration in toto iibernehmen. 

Es sollte hier m.a.W. eine umfas- 

sende Verschmelzung aller bisheri- 

gen Lebensbereiche zu einem ein- 

zigen neuen Ganzen erfolgen. 

Durch Zusammenfassung der poli- 

tischen, militarischen (Miliz!), 

wirtschaftlichen, finanziellen und 

kulturellen Kompetenzbiindel in 

einer Hand sollte auch die bereits 

oben erwahnte allgemeine Dezen- 

tralisierung ermoglicht und gleich- 

zeitig auf lange Frist der Zentral- 

staat, ja der Staat iiberhaupt iiber- 

fliissig werden: ein erster Schritt in 

Richtung Kommunismus! Mit der 

Verschmelzung sollte ferner auch 

der traditionelle Unterschied zwi- 

schen Stadt und Dorf sowie zwi- 

schen Arbeitern und Bauern aufge- 

hoben werden: Industrien und stad- 

tische Dienstleistungen sollte es 

fortan nicht nur in den Metropo- 

len, sondern - "Industrie hinunter 

aufs Land!" - auch in den Dbrfern 

geben; die Richtlinien lauteten: 

"Industrialisierung des Landes, In- 

dustrialisierung der Kommunen 

sowie Mechanisierung und Elektri- 

fizierung der Landwirtschaft".35 

Die neuen Kommunen hatten im 

iibrigen auch ihre eigenen Volks- 

und Mittelschulen zu betreiben, ih

re eigenen Milizeinheiten aufzu- 

stellen, GroB- und Kleinhandels- 

ketten zu organisieren und nicht 

zuletzt auch ihre eigenen Finanz- 

mittel zu erwirtschaften und zu 

verwalten. Was gar die Administra

tion anbelangt, so sollte die unter- 

ste Stufe der Staatsverwaltung, 

nSmlich die Gemeinde (xiang), voll 

in der VK aufgehen: Die unterste 

Sprosse der Staats- und die oberste 

Sprosse der Selbstverwaltung waren 

jetzt also innerhalb der Volkskom

mune eingediibelt.

Hand in Hand damit sollte auch 

der Unterschied zwischen "Kadern 

und Massen" aufgehoben und damit 

die Perfektionierung der "Massenli- 

nie" ermbglicht werden. Man er- 

hoffte sich dadurch eine Perpetu- 

ierung des revolutionSren Elans, 

der wiederum, wie man glaubte, 

Produktionserhbhung nach sich zo- 

ge.

Da zugleich auch die Stadte nach 

dem VK-Muster neu umgestaltet 

werden sollten (zu den Stadtkom- 

munen Naheres unten), wiirde es - 

immer nach den Vorstellungen der 

maoistischen Fiihrung - langerfri- 

stig zu einer "Verdorflichung der 

Stadte" und, umgekehrt, zu einer 

"Verstadterung der Dorfer" kom- 

men - in der Tat eine aufregende 

Perspektive!

(3) Eigentumsumgestaltung: Die 

VK sollte ferner als Instrument fur 

eine raschere Umgestaltung der Ei- 

gentumsverhaitnisse im Sinne des 

Ubergangs von niedrigeren zu hd- 

heren Eigentumsstufen sorgen.36

Aus der Vogelperspektive war die 

Sozialisierung der chinesischen 

Landwirtschaft bisher in drei 

machtigen Schiiben vorangetrieben 

worden: Auf die Landreform- 

folgte die Vergenossenschaftungs- 

und schlieBlich (seit 1958) die 

Volkskommunen-Bewegung. Die 

"Gruppen der gegenseitigen Hilfe" 

hatten nur Keime des Sozialismus 

in sich getragen, die LPGs-I zeig- 

ten ein halbsozialistisches, die 

LPGs-II bereits ein vollsozialisti- 

sches Profit Die Volkskommunen 

sollten nun den Kollektivierungs- 

prozeB auf eine noch hohere Stufe 

anheben - und damit eine Art 

Vorspiel fiir die Ubernahme der 

Landwirtschaft in Staats/Volksei- 

gentum sein, bis dann schlieBlich - 

im Stadium des Kommunismus - 

das Produktionsverhaitnis "Eigen- 

turn" iiberhaupt aufgehoben wiirde. 

Im 5-stufigen ProzeB vom "Feuda- 

lismus" zum "Kommunismus" war 

es der VK-Bewegung also ins 

Stammbuch geschrieben, die dritte 

Phase zu bestreiten.

Gegeniiber den LPGs-II ergaben 

sich folgende "Fortschritte":

- Kurzfristig kam es zur Aufhe- 

bung der Privatparzellen, die bei 

den Bauern so beliebt gewesen wa

ren, daB sie ihrer Bestellung fast 

jede freie Minute gewidmet und 

damit den "spontanen Kraften des 

Kapitalismus" gefrbnt hatten. Bis 

dahin war den einzelnen Haushal

ten ein Anteil von rd. 7% eines Mu 

(15 Mu = 1 ha) zur privaten Nut- 

zung zugebilligt worden; bei einer 

sechskopfigen Familie war dies 

immerhin eine Flache von 42% ei

nes Mu, also 279 qm, auf der Ge

muse angebaut und Schweine sowie 

Hiihner und Enten fiir den eigenen 

Konsum gehalten wurden. Nicht 

wenige Bauern quittierten den her- 

ben Verlust dieses Obst- und Ge- 

miiselands mit Sabotage.37

- Mittelfristig sollte das landwirt- 

schaftliche Produktionseigentum 

bereits auf die hohere Stufe des 

Volkseigentums angehoben werden; 

im BeschluB des 2.Plenums des 

VIII.ZK hieB es dazu, daB dieser 

ProzeB in einigen Volkskommunen 

vielleicht schon innerhalb von drei 

bis sechs Jahren durchgezogen 

werden kbnne!

- Langfristig schlieBlich war die 

VK als Vorstufe fiir den Ubergang 

zum Kommunismus gedacht, in 

dem dann ja alles Eigentum, und 

damit auch jede Klassenbildung, 

aufgehoben sein wiirde. In der Tat 

heiBt es im VK-Errichtungsbe- 

schluB,38 daB die VKen die Vor- 

aussetzungen fiir einen schnelleren 

stufenweisen Ubergang zum Kom

munismus geschaffen hatten. Der 

Kommunismus sei zum Greifen 

nahe. Die meisten konnten ihn 

noch erleben. Uberall wehte der 

"Wind des Kommunismus" (gong

chan feng).
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(4) Kollektivierung des Alltagsle- 

bens: Hatten die Bauern in der 

LPG-II noch ihr eigenes Haus be- 

wohnt, ihr Essen zubereitet und ih- 

re Kinder selbst erzogen, so sollte 

nun neben der versch£rften Kol

lektivierung des Eigentums auch 

eine wirkliche Kollektivierung des 

Alltagslebens einsetzen, und zwar 

durch Schaffung von Gemein- 

schaftskantinen, Waschereien, Kin

dergarten und -krippen, Schneider- 

ateliers, "Garten des Glucks" (xinfu 

yuan) fur die Rentner,39 ja sogar 

durch Bereitstellung gemeinsamer 

SchlafsSle. Neben wirtschaftlichen 

Uberlegungen (Befreiung der Frau

en von hftuslichen Pflichten) spiel- 

ten sozialstrategische Motive hier- 

bei eine gar nicht hoch genug zu 

veranschlagende Rolle. Im ZK-Er- 

richtungsbeschluB vom 29.8.195840 

ist von Sanhua (wdrtl.: "Drei ...ie- 

rungen") die Rede, nSmlich der 

Militarisierung der Organisation, 

der Martialisierung des Handelns 

und der Kollektivierung des tagli

chen Lebens. Die "Militarisierung" 

auBerte sich im Aufbau der Volks- 

kommune nach militSrischen Ge- 

sichtspunkten. Die arbeitsfShige 

Bevolkerung wurde zu diesem 

Zweck in Divisionen, Regimenter, 

Bataillone und Kompanien geglie- 

dert, die in Reih und Glied zur 

Arbeit antraten.41 Im Zeichen der 

Parole "Jedermann ein Soldat" 

(quan min jie bing) und "Das ganze 

Volk eine Produktionsarmee" kam 

es zu einem bis dahin nicht ge- 

kannten Aufstieg der Volksmiliz.42 

In Art. 10 der Sputnik-VK-Satzung 

heiBt es: "In der Kommune wird 

ein System von Milizsoldaten er- 

richtet. Alle wehrfahigen jungen 

Manner im Wehrdienstalter und bis 

zum mittleren Alter sowie demobi- 

lisierte und in den Ruhestand ver- 

setzte Soldaten sollen in den Miliz- 

einheiten zusammengeschlossen 

werden; sie haben militarische 

Ubungen durchzufiihren und die 

ihnen vom Staat gestellten Aufga- 

ben zu erfiillen. Wahrend der mili- 

tarischen Ubungen und der Durch- 

ftihrung der ihnen gestellten Auf- 

gabe sollen die Milizangehbrigen 

ihren Lohnausfall ersetzt bekom- 

men. Die Kommune iibernimmt die 

Verantwortung fur die Mobilisie- 

rung der Milizsoldaten und fur die 

Riickfiihrung der demobilisierten 

Milizsoldaten in den Arbeitspro- 

zeB."43 Angeblich gab es Ende 1958 

in China nicht weniger als 200 

Millionen Milizionare, von denen 

allerdings viele, wie sich spater 

herausstellte, nicht einmal wuBten, 

daB sie dieser Kategorie zugerech- 

net wurden.44

Die sowjetische Kritik sprach in 

diesem Zusammenhang von "Ka- 

sernenkommunismus", von "Mili

tarisierung der Gesellschaft" und 

von schandlichen "Zwangsmetho- 

den".46

(5) Neuartige Verteilungsmecha- 

nismen: Was schlieBlich die Entloh- 

nungs- und Verteilungsweise anbe- 

langt, so waren die Bauern in der 

LPG-II noch ganz nach dem Lei- 

stungsprinzip abgefunden worden, 

wobei allerdings zunehmend egali- 

tbrere Bewertungsmethoden um 

sich gegriffen hatten. In der VK 

nunmehr sollte ein Teil der Ldh- 

nung nicht mehr nach Leistung, 

sondern bereits nach Bediirfnissen 

erfolgen, wobei zunbchst an die 

Verpflegung in "Volkskiichen" ge- 

dacht war, spater aber, "wenn 

namlich das Sozialprodukt ange- 

wachsen, die kommunistische Ge- 

sinnung gereift, der Erziehungs- 

standard gehoben und der bisherige 

Unterschied zwischen Arbeitern 

und Bauern verschwunden" ware, 

zum generellen "Reisessen ohne Be- 

zahlung"47 iibergegangen werden 

sollte. Habe man die briiderlich- 

gleiche Verteilung nicht bereits in 

Yan’an mit Erfolg durchexerziert? 

Warum dann nicht erst recht jetzt, 

wo man doch aus einem weit grb- 

Beren Topf schbpfen konne?43 In 

einigen Provinzen wurde bereits 

1958 das System "Zur Halfte loh- 

nen, zur Halfte frei verteilen" 

praktiziert.49 Uberall begann der 

"Wind des Kommunismus" zu we- 

hen.50 In einigen Kommunen kam 

es 1958 zur Einfiihrung des be- 

riichtigten "Yi ping erh diao" ("Eine 

Egalisierung, zwei Ausgleiche"): 

Hierbei wurde die "Egalisierung" 

durch leistungsunabhangige Ent- 

lohnung, der "doppelte Transfer" 

aber dadurch bewerkstelligt, daB 

den wohlhabenderen Dbrfern in- 

nerhalb einer VK UberschuBpro- 

dukte und ArbeitskrSfte einfach 

weggenommen und ohne Entschb- 

digung auf die armeren Dbrfer 

ubertragen wurden.51 Man kann 

sich vorstellen, wie niederschmet- 

ternd ein solcher Egalitarismus sich 

auf das LeistungsbewuBtsein der 

fleiBigeren Bauern auswirkte!52

(6) Ausdehnung des Kommune- 

Gedankens auf die Stadte: Um ei- 

nen der Lieblingsgedanken der 

maoistischen Revolution zu ver- 

wirklichen, nbmlich die Unter- 

schiede zwischen Stadt und Land 

einzuebnen, wurden seit 1958 ne

ben den landlichen auch stadtische 

Volkskommunen errichtet. Manch- 

mal gait das Prinzip "1 Stadt 

= 1 Kommune" Oder "1 Stadtbezirk 

= 1 Kommune". Im allgemeinen je- 

doch zerfielen die stadtischen 

VKen in drei Haupttypen: Fabri- 

ken oder Fabrikgruppen (u.U. auch 

Bergwerke) als Kristallisations- 

punkte; Amter oder Schulen als 

Zentren und StraBen oder StraBen- 

netzwerke als einheitsstiftende Mu

ster. Die Xiangfang-VK in Harbin 

entwickelte sich beispielsweise im 

Einzugsbereich von 18 Fabriken 

sowie einem Landwirtschaftsbe- 

trieb, unterhielt 346 offentliche, 

rund um die Uhr gedffnete Speise- 

hallen, 266 Sauglingsheime und 

Kindergarten sowie 300 Servicesta- 

tionen fur Haarschneiden, Theater, 

standesamtliche Angelegenheiten, 

Bader usw. Als Hauptvorteile die

ser Organisationsweise galten die 

neuen Kontrollmoglichkeiten sowie 

das erhohte Arbeitsplatzangebot, 

das hauptsachlich Frauen und alte- 

ren Personen zugute kam. Als pro- 

blematisch andererseits erwiesen 

sich vor allem die den normalen 

Danwei-Rahmen bei weitem spren- 

genden GroBenordnungen.53

Die Erniichterung stellte sich in 

den Stadten noch schneller ein als 

auf den Dorfern, weshalb die mei- 

sten Stadtkommunen Eintagsfliegen 

blieben und sich mit dem Ende ih- 

rer jeweiligen Zweckbestimmung 

(z.B. gemeinsames Stahlschmelzen 

in Volkshochofen) aufzulosen 

pflegten. DaB die Bedingungen fur 

Stadtkommunen vermutlich weitaus 

komplexer als fur Dorfkommunen 

seien, war iibrigens den ideologi- 

schen Verfechtern der VK-Idee 

von Anfang an klar gewesen, wie 

aus der "Resolution liber einige 

Fragen der Volkskommunen" vom 

10.12.1958 hervorgeht.54

1.4.

Die katastrophalen Folgen der 

Sprung-Politik: "Die runden Ge- 

sichter werden schmal"

Die Politik der Drei Roten Banner 

brachte nicht nur Erniichterung mit 

sich, sondern sie endete in kata

strophalen Riickschlagen und in 

allgemeiner Hungersnot. Wie sich 

aus der beiliegenden, anhand offi- 

zieller Angaben zusammengestellten 

55 Tabelle 1 ablesen laBt, ging die 

Getreideproduktion i.J. 1959 auf 

170 Mio.t zuriick, wobei offiziell 

wohlgemerkt 525 Mio.t geplant wa

ren, und sank dann 1960 um einen 

weiteren Ruck auf den einsamen 

Tiefenrekord von 143,5 Mio.t.
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Bei Olpflanzen, Zucker, Schweine- 

fleisch, Baumwolle und Kunstdiin- 

ger wurde die Talsohle sogar erst 

1961 erreicht. Ganz China hunger- 

te, Mao aber gab folgenden Kom- 

mentar ab: "Werden bei tSglicher 

Erschbpfung die Menschen in gro- 

Ber Zahl sterben oder ihre runden 

Gesichter schmal werden...? Das 

mag zwar vorkommen, und es wer

den sogar einige sterben und einige 

schmal und krank werden. Aber 

das sind Sonderfalle; bei der Mehr- 

heit der Menschen verhalt es sich 

meiner Meinung nach umgekehrt." 

56

Die "Rechtsabweichlerin" Yue Dai- 

yun,57 die zu dieser Zeit gerade 

wieder einmal auf ein Dorf "hinun- 

tergeschickt" worden war, be- 

schreibt drastisch, was es hieB, sta- 

tistisch von 217 kg Reis pro Jahr 

leben zu mussen: "In diesen Mona- 

ten litten fast alle Bewohner Chai

tangs infolge der Unterernahrung 

an Hungerddemen... Wir ernahrten 

uns von Kernen der heruntergefal- 

lenen Aprikosen... Auch zerstieB 

man Maiskolben zu Pulver, mischte 

es mit etwas Maismehl und buk 

heiBe Brbtchen daraus. Das derbe, 

miserabel schmeckende Ergebnis 

erhielt den eleganten Namen 

’Pflanzenprotein’; eine noch grbbe- 

re Brotchensorte wurde aus einer 

Mischung von zerstoBenen Reis- 

schalen, Maiskolben und etwas 

Maismehl hergestellt. Wir sammel- 

ten auch Aprikosenbiatter, trockne- 

ten sie in der Sonne, mahlten sie, 

vermischten sie mit pulverisierter 

Ulmenrinde und kochten Brei dar

aus... Wahrend jener Mangelwochen 

drohten die Schweine im Gemein- 

schaftsstall, den wir gerade zur 

Halfte fertiggestellt hatten, zu ver- 

hungern. Man verteilte sie unter 

diesen Umst^nden wieder auf ver- 

schiedene Haushalte, damit sie sich 

aus den dortigen Latrinen ernShren 

konnten...58 Unsere Nahrung war 

damals derart grob, daB wir alle an 

schwerer Verstopfung litten. Die 

Mutter muBten ihren Kindern den 

Stuhlgang sogar mit Stbckchen aus 

dem Darm holen, und fur uns Er- 

wachsene war es ein ziemliches 

Problem, in den frostklirrenden 

Wintermonaten auf die Latrine zu 

gehen, wo man sich plagen muBte, 

um den Darm in Bewegung zu set- 

zen. Ich nahm stets einen langen 

dicken Stock mit, um die verzwei- 

felt hungrigen Schweine abzuweh- 

ren, die mir nachliefen und unge- 

stiim versuchten, mir die frischen 

Exkremente direkt vom Korper 

wegzufressen."59

In China diirften damals zwischen

Tabelle 1:

Quelle: Zhongguo Tongji Nianjian 1983 (Statistisches Jahrbuch Chinas fur 1983), Beijing 1983, S.22. 25, 27. 103, 105, 

158-159, 244-246.

Zusammcnstcllung: Peter Schier.

Ergebnisse des „GroBen Sprungs nach vorn“

1957 1958 1959 1960 1961 1962

Akkumulationsrate % 24,9 33,9 43,8 39,6 19,2 10,4

%-Antcil der produk- 

tiven Investitionen
58,8 82,3 86,9 97,4 78,5 63,6

Nationaleinkommen 

(in Mrd. Yuan RMB)

'90,8 111,8 122,2 122,0 99,6 92,4

Bevolkerung (in Mio.) 646,53 659,94 672,07 662,07 658,59 672,95

Geburtenrate (%-0) 34,03 29,22 24,79 20,86 18,02 37,01

Sterberate (%-0) 10,80 11,98 14,59 25,43 14,24 10,02

Getreideproduktion 

(in Mio. t)
195,05 200,00 170,00 143,50 147,50 160,00

Olpflanzen (in Mio. t) 4,20 4,77 4,10 1,94 1,81 2,00

Zucker (in Mio. t) 0,86 0,90 1,10 0,44 0,39 0,34

Schweine (in Mio. t) 145,9 138,8 120,4 82,3 75,5 100

Baumwolle (in Mio. t) 1,64 1,97 1,71 1,06 0,80 0,75

Textilien (in Mrd. m) 5,05 6,46 7,57 5,45 3,11 2,53

Kunstdiinger (in Mio. t) 0,151 0,194 0,266 0,405 0,297 0,464

Kohle (in Mio. t) 131 270 369 397 278 220

Roheisen (in Mio. t) 5,94 13,69 21,91 27,16 12,81 8,05

Stahl (in Mio. t) 5,35 8,00 13,87 18,66 8,70 6,67

Zement (in Mio. t) 6,86 9,30 12,27 15,65 6,21 6,00

Herbst 1958 und Ende 1961 ca. 

18,8 Millionen Menschen verhun- 

gert sein.60 Weitere Millionen, die 

die Monate des Darbens iiberleb- 

ten, blieben von schweren Nach- 

wirkungen, z.T. Krankheiten psy- 

chischer Art, gezeichnet. Das offi- 

zielle China jedoch wollte diese 

Not nicht wahrhaben. In einem 

GesprSch mit (dem damaligen 

franzbsischen Senator) Mitterrand 

leugnete Mao z.B. - am 8.2.1961 - 

die Existenz einer Hungersnot.61

2.

Die "Drei Roten Banner" werden 

heruntergeholt China im Zeichen 

der "Berichtigung" und des liuisti- 

schen Alternativmodells

Was mit gliihender Begeisterung 

begonnen hatte, verkohlte schon 

bald zu Asche. Zunachst einmal 

vermochte der Durchschnittsbauer 

nicht so recht einzusehen, warum 

er sein Privatleben und seine Pri- 

vatparzellen einer abstrakten GroBe 

wie der "Revolution" opfern sollte. 

Als es zu Beginn der fiinfziger 

Jahre noch gegen die Grundbesitzer 

gegangen war, ja, da hatte man 

noch handfeste Kampfziele vor 

Augen und konnte sich auch aus- 

rechnen, daB jeder Einsatz sich ir- 

gendwie auszahlen wiirde. Doch 

jetzt sollte man "fiir die Revolu

tion" Schweine ziichten und Getrei- 

de anbauen, fiir die "Selbstbefrei- 

ung" auf Nebeneinkommen ver- 

zichten und fiir eine angeblich 

strahlende Zukunft die Gegenwart 

opfern. Kein Wunder, daB die 

wirkliche Begeisterung mit dem of- 

fiziellen Medienjubel nicht im ge- 

ringsten Schritt hielt.

Es fehlte aber nicht nur an den 

subjektiven Antriebsmomenten, 

sondern auch an den objektiv-ma- 

teriellen Voraussetzungen fiir den 

Aufbau von GroBeinheiten a la 

Volkskommune. Wer 20.000 Men

schen zu einer industriellen, erzie- 

herischen und administrativen Ein- 

heit zusammenfassen will, braucht 

dazu Maschinen, Kapital, Telefone 

und administratives Konnen, wenn 

die heute gegriindete Super-Danwei 

nicht schon morgen wieder in ihre 

alten Elemente zerfallen soil. Der 

Versuch, Fachwissen durch Begei

sterung und Kapitalarmut durch 

Massenmobilisierung zu ersetzen, 

wollte nicht so recht vom Fleck 

kommen. Die "gewaltigen Erfolge", 

die im Zuge der Volkskommunen- 

Bewegung von iiberall her riih- 

mend gemeldet wurden, erwiesen 

sich im nachhinein fast ausnahms- 

los als Phantasieprodukte der Be- 

richterstatter, deren "Recherchen" 

iiberdies nur dann akzeptiert zu 

werden pflegten, wenn sie ins Bild 

des offiziellen Wunschdenkens 

paBten.



CHINA aktuell - 292 - April 1988

Die Folgen dieses MiBerfolgs waren 

zweifach. Sie fiihrten einerseits 

zum hastigen Herunterholen der 

Drei Roten Fahnen und sie begiin- 

stigten andererseits den Vormarsch 

des liuistischen Alternativmodells 

der "Berichtigungs"(tiaocheng)-Po- 

litik.

2.1.

Die kleinen Sprunge ruckwarts und 

die maoistische Selbstkritik

Auf den GroBen Sprung vorwarts 

folgten schon bald viele kleine 

Sprunge riickwarts, die sich fiber 

drei Jahre hinzogen und von der 

Volkskommune am Ende nur die 

auBere Fassade iibriglieBen, wah- 

rend das gesamte Innengehause 

entkernt wurde. Zwar blieb der 

Grundgedanke der Drei Roten 

Banner, vor allem der VK-Bewe- 

gung (Vereinheitlichung, Kollekti- 

vierung, Umverteilung), einstwei- 

len formal erhalten; doch zeigten 

die einzelnen Tagungen des ZK, 

insbesondere die Auseinanderset- 

zungen zwischen dem 6. und dem 

9.Plenum des VIII.ZK, Spuren hef- 

tiger Riickzugsgefechte, in deren 

Verlauf sich immer deutlichere 

Frontlinien zwischen der Mao- und 

der Liu/Deng-Gruppe abzuzeich- 

nen begannen. Die Maoisten ver- 

hielten sich wie Soldaten auf dem 

Riickzug, die von jedem Hugel und 

Heuhaufen aus hinhaltenden Wi- 

derstand leisten, um dann am Ende 

freilich doch ihre Stellung rSumen 

zu miissen.

Fiinf Stationen des Riickzugs haben 

besonders markante Spuren hinter- 

lassen: (1) Schon Ende 1958 kam es 

zu ersten Korrekturen, und zwar 

anlaBlich des 6.Plenums (28.11.- 

10.12.1958) im zentralchinesischen 

Wuhan. Nach einer Reihe von ner- 

vosen informellen Konferenzen war 

dieses "Wuhan-Plenum" der erste 

systematische Versuch einer ge- 

danklichen Frontbegradigung und 

Schadensbegrenzung. Vor allem 

sollten "linke" Exzesse abgebaut 

und jene iibereifrigen lokalen Ka

der ins Gebet genommen werden, 

die in den vorangegangenen Mona- 

ten geglaubt hatten, mit dem Kopf 

durch die Wand gehen zu miissen, 

und die dabei Kommandoalliiren 

entwickelt hatten, wie sie mit dem 

Arbeitsstil der Massenlinie 

schlichtweg unvereinbar waren. 

Auch der "Sanhua"-Politik wollte 

man zu Leibe riicken, insbesondere 

der Militarisierung und Kollekti- 

vierung. Nach dem Motto "Einheit- 

liche Fiihrung, verteilte Ausfiih- 

rung" sollten dariiber hinaus die 

Kompetenzen innerhalb der VK 

nach unten verlagert werden - ein 

Prinzip, das iibrigens bereits in 

Art. 13 der Sputnik-Mustersatzung 

empfohlen, in der Praxis aber nicht 

beachtet worden war.62

DaB die Linken freilich ihre 

Sprungpolitik noch lange nicht auf- 

gegeben hatten, geht allein aus der 

Tatsache hervor, daB beim Wuhan- 

Plenum die ehrgeizigen Industria- 

lisierungsziele fiir das Jahr 1959 

unangetastet blieben. So sollte sich 

etwa der StahlausstoB von 11 Mio.t 

(1958) nach wie vor auf 18 Mio.t 

und die Getreideerzeugung von 

375 Mio.t auf 525 Mio.t (sic!) er- 

hbhen.

Die eigentliche Sensation des Wu- 

han-Plenums aber war die Erkla- 

rung Maos, sich vom Posten des 

Staatsprasidenten zuriickzuziehen, 

um sich ganz seinen Parteiamtern 

widmen zu konnen. Seit dieser Zeit 

trat Mao in der Tat nur noch selten 

an die Offentlichkeit und zog es 

vor, graue Eminenz zu bleiben und 

die Entscheidungsvorgange vor al

lem uber informelle Kanale zu be- 

einflussen. Im April 1959 wurde 

Liu Shaoqi zum neuen Staatsprasi- 

denten ernannt. Mit ihm kam auch 

ein neues Programm zum Durch- 

bruch, wie sich schon bald zeigen 

sollte.

(2) Das Shanghai-Plenum (7.Ple

num vom 2.-5.4.1959) brachte wei- 

tere Modifikationen: Die Volks

kommune mbge sich kiinftig ver- 

starkt auf Getreide- und weniger 

auf Industrieproduktion konzen- 

trieren; vor allem seien die Volks- 

hochbfen zuriickzufahren.63 Uber

dies gelte es, wieder materielle An- 

reize zuzulassen, und zwar in zwei 

Formen, namlich durch Leistungs- 

pramien in der Industrie und durch 

Wiederzuteilung der 1958 abge- 

schafften Gartenparzellen.

(3) Zwischen dem 6. und dem 

7.Plenum des VIII.ZK fand eine 

jener informellen Konferenzen 

statt, wie sie fiir die KPCh so ty- 

pisch sind, namlich eine Erweiterte 

Tagung des Politburos, die im zen

tralchinesischen Zhengzhou zu- 

sammentrat und gleich drei Wochen 

dauerte, namlich vom 17.2. bis 

5.3.1959.

Diesmal ging es nicht nur um kos- 

metische Operationen, sondern um 

eine Renovierung des gesamten 

VK-Gebaudes: Zwei Kernentschei- 

dungen wurden gefailt, namlich in 

die bisher so weitiaufige Kommu- 

nenhalle drei Stockwerke (Volks

kommune, Produktionsbrigade, 

Produktionsmannschaft) einzuzie- 

hen und auBerdem die fiir die Ver- 

teilung unter den Bauern so alles- 

iiberragende "Grundverrechnungs"- 

Zustandigkeit von der VK auf die 

Produktionsbrigade zu iibertragen, 

sie also ein Stockwerk "abzusei- 

len".64 Die Aufteilung des Gewinns 

zwischen den verschiedenen Kol- 

lektivfonds (Investitions-, Not- 

oder Wohlfahrtsfonds) sowie die 

Zuteilung der Arbeitspunkte an die 

einzelnen Bauern lag jetzt also 

nicht mehr bei der VK, sondern 

bei der PB, die damit zum neuen 

Dreh- und Angelpunkt wurde.

Neben der "iibertriebenen Zentrali- 

sierung" gait es, zwei weitere Pro- 

bleme ins Auge zu fassen, namlich 

die immer noch grassierende 

Gleichmacherei sowie den psycho- 

logischen Flurschaden, den zahlrei- 

che willkiirliche Eingriffe in die 

Rechte der Produktionsmannschaf- 

ten hervorgerufen hatten.

Die Gleichmacherei hatte in den 

vorausgegangenen Monaten zur 

Leistungsverweigerung und zur 

Flucht der Bauern vor dem obrig- 

keitlichen Zugriff gefiihrt. Wer - 

nach uraltem Herkommen - fiir 

seinen privaten Haushalt ein 

Schwein ziichtete, handelte sich 

damals bereits den Ruf eines "Ka- 

pitalisten" ein. AuBerdem hatte die 

Partei die Entdeckung machen 

miissen, daB die Bauern aus 

Furcht, die Handelsabteilungen 

kbnnten ihre Schweine (zu den be- 

kannt niedrigen Preisen) aufkau- 

fen, die Tiere entweder davonjag- 

ten, sie heimlich abschlachteten 

Oder sie in den Baumwollfeldern 

versteckten. Mancherorts waren 

Erdniisse auf den Feldern verfault 

- und typischerweise nur dort ab- 

geerntet worden, wo man den Bau

ern Leistungslohne (in Form von 

erhdhten Arbeitspunkten) zugesagt 

hatte.

Auch um das Verhaltnis zwischen 

Akkumulation und Distribution 

war es ungiinstig bestellt. Es werde 

zu viel akkumuliert, lautete eine 

Klage.65 In manchen Gegenden, 

wie z.B. in der Provinz Hunan, 

werde den Bauern auf diese Weise 

das letzte Hemd ausgezogen. Sie 

hatten dort beispielsweise 7% ihrer 

Ertrage als Steuern an den Staat 

und 26% an Akkumulationsbeitra- 

gen an den Kommune-Investitions- 

fonds zu leisten, wobei bestimmte 

Pflichtarbeiten, wie z.B. die Mitar- 

beit an Eisenbahnstrecken oder an 

Staubecken, noch gar nicht mitge- 

rechnet seien. Beriicksichtige man, 

drittens, auch noch die Beitrage fiir 

weitere Kommunefonds in Hdhe
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von rd. 20%, so blieben am Ende 

fur die Verteilung an die einzelnen 

Kommunebauern nur noch 47% 

iibrig.66 Eine leistungsgerechtere 

Distributionsformel war gefragt. 

Die Tagung beschloB ein 25:20:55- 

Prozent-Verhaltnis, d.h. 25% soil- 

ten kiinftig an den Staat und an 

den Akkumulationsfonds der 

Kommunen, 20% fiir weitere Kol- 

lektivfonds und 55% fiir die Ver

teilung an die Bauern vorgesehen 

werden.67

Ferner miisse sich Leistung wieder 

lohnen. Es habe der Grundsatz zu 

gelten: "Wer mehr erntet, iBt mehr, 

und wer weniger erntet, iBt weni- 

ger".68 Mit der "Nivellierung von 

Arm und Reich", mit dem "Wind 

des Kommunismus" und der "Ver

teilung nach Bediirfnissen"69 miisse 

SchluB gemacht werden.70

(4) Vom 29.6. bis 23.7.1959 fand 

dann in einer der lieblichsten Ge- 

genden Chinas, nSmlich in Lushan 

am Boyang-See (Jiangxi) eine Kon- 

ferenz statt, bei der es viele hSBli- 

che Szenen gab.

Auch die Optimisten unter den Po- 

litbiiromitgliedern muBten inzwi- 

schen jede Illusion verloren haben. 

Betroffen muBte Mao erleben, wie 

immer mehr ZK-Mitglieder sich 

von ihm abwandten und wie sie 

alle heimlich gegen ihn waren. Of- 

fensichtlich fiihlte er sich in der 

Lage eines Paria, dem jedermann 

nach Mbglichkeit aus dem Wege 

geht und den man, wo immer mbg- 

lich, uninformiert UBt. Beleidigt 

forderte er "Geschlossenheit des 

ZK" und stellte die rhetorische 

Frage, ob es angehe, daB "jemand, 

der einmal einen Fehler begangen 

hat, den Kopf nicht mehr aufrecht 

tragen darf.71

Am 23.7. schlieBlich holte er zu ei

ner Philippika aus, in der auch et- 

was Selbstkritik anklang. Er habe 

dreimal Schlaftabletten genommen, 

ohne einschlafen zu kbnnen, be- 

gann er seine Rede und fuhr dann 

fort: "Jetzt fiihrt man von innerhalb 

und auBerhalb der Partei einen 

Zangenangriff gegen uns. Die 

Rechten sagen: Weshalb stiirzte der 

Erste Kaiser der Qin? Eben weil er 

die GroBe Mauer gebaut hat!"72 

(Mao bringt hier, wie es wtihrend 

der Kulturrevolution noch bfters 

geschehen sollte, seine Person in 

Parallele zum Ersten Qin-Kaiser!) 

Sodann ermahnte er die Genossen, 

"mehr Riickgrat" zu zeigen und 

wandte sich vor allem gegen den 

Vorwurf des "kleinbiirgerlichen 

Fanatismus", den er sich offen- 

sichtlich schon bfters hatte gefallen 

lassen miissen. Der "Fanatismus", 

von dem hier gesprochen werde, 

sei keineswegs die Marotte eines 

Einzelgangers, sondern die Uber- 

zeugung - und Praxis - von im- 

merhin 70% der Bauernbevolke- 

rung! Viele Kritiker neigten dazu, 

die Verfehlungen einer einzigen 

Produktionsbrigade gleich alien an- 

deren 700.000 Einheiten anzukrei- 

den. Desgleichen schlage auch die 

Kritik an den VK-Kantinen uber 

die StrSnge. Selbst wenn 70% zu- 

sammenbrachen, bliebe doch immer 

noch ein ganz gewiB nicht unbe- 

deutender Bestand von 30% erhal- 

ten!

Nachdem er seine Kritiker auf die- 

se Weise zurechtgewiesen hatte, be- 

gann er sich an die eigene Brust zu 

klopfen: "Viele Dinge lassen sich 

einfach nicht voraussehen... Man 

hat nicht berechnet, wieviel Kohle 

notwendig ist, wieviel Eisen man 

braucht und welche Verkehrsmittel 

zum Einsatz kommen miissen... 

(Solche Einzelheiten) habe ich nicht 

rechtzeitig in meine Uberlegungen 

einbezogen. Ich und der Minister- 

prasident (Zhou Enlai) haben sich 

darum iiberhaupt nicht gekiimmert; 

wenn wir nichts davon gewuBt hat- 

ten, ware das vielleicht noch zu 

entschuldigen (wir haben es aber 

gewuBt)... Ich will mich nicht 

rechtfertigen und tue es doch auch 

wiederum, weil ich nicht Direktor 

der Planungskommission bin. Bis 

August letzten Jahres habe ich 

meine Hauptenergie auf Aufgaben 

der Revolution konzentriert. In 

Fragen des Aufbaus bin ich abso- 

luter Laie, von industrieller Pla- 

nung verstehe ich nicht das Ge- 

ringste... Allerdings, Genossen, 

liegt die hauptsachliche Verantwor- 

tung fiir die Jahre 1958 und 1959 

bei mir, da muB ich zur Rechen- 

schaft gezogen werden... Auf mich 

geht die Erfindung der ’breitange- 

legten Stahlherstellung’ (gemeint ist 

die Stahlschlacht mit den Mini- 

Hochbfen) zuriick. Ich habe mich 

mit X.X. (zu diesem Thema) un- 

terhalten, und wir legten uns auf 

6 Mio.t fest... Im Juni habe ich von 

10,7 Mio.t gesprochen; spater 

machten wir uns an die Umsetzung 

(dieser Zielangabe) und brachten 

sie in Beidaihe mit ins Kommuni- 

que. X.X. meinte ebenfalls, daB 

(diese Ziele) erreichbar seien; dar- 

aufhin stiirzten wir uns in ein gro- 

Bes Ungliick und schickten 90 Mil- 

lionen Menschen in den Kampf. 

Ich habe sehr viel Diskussionsma- 

terial dariiber gelesen: Alle sagten, 

(die Ziele) seien durchaus noch er

reichbar, man miisse allerdings die 

Qualitat erhbhen, die Selbstkosten 

herunterschrauben, den Schwefel- 

anteil senken und wirklich gutes 

Eisen produzieren."73

Dieses Mea Culpa war nicht zuletzt 

deshalb so verhaitnismaBig deutlich 

ausgefallen, weil Verteidigungsmi- 

nister Peng Dehuai, ein Mitkamp- 

fer Maos seit den zwanziger Jah- 

ren, ihm in Form seines spater so 

beriihmt gewordenen Briefes vom 

14.7.1959 vorher ins Gewissen ge- 

redet hatte. Peng, der Oberkom- 

mandierende der chinesischen 

Truppen im Koreakrieg, war schon 

immer fiir seinen Lbwenmut be- 

kannt gewesen, und er blieb auch 

diesmal der einzige, der es wagte, 

dem Vorsitzenden offen gegen- 

iiberzutreten, statt ihn, wie die an- 

deren, hinterriicks anzugreifen Oder 

ihn einfach zu schneiden.

In dem Brief sprach Peng MiBstan- 

de an, die zu dieser Zeit jedermann 

auf den Nageln brannten, sei es 

nun das ungesunde Ubergewicht 

des Investbaus, die gefaischten Ju- 

belmeldungen der unteren Stellen, 

den teuren Luxus der Mini-Hoch- 

bfen, nicht zuletzt aber auch den 

"kommunistischen Wind", der zu 

wahllosen Beschlagnahmeaktionen, 

zur "Verteilung nach Bediirfnis" 

und zu anderen "Linksabweichun- 

gen" gefiihrt habe. Dies alles nann- 

te er - eben! - "kleinbiirgerlichen 

Fanatismus".74

DaB jemand es wagte, in aller Of- 

fenheit an seinem Kurs Kritik zu 

iiben, muB fiir den Vorsitzenden so 

ungeheuerlich gewesen sein, daB er 

es nicht bei bloBer Gegenrede be- 

lieB, sondern seinen Kritiker in 

den nachfolgenden Jahren systema- 

tisch vernichtete. Peng, der Held 

zahlloser Schlachten im Antijapani- 

schen, im Biirger- und im Korea

krieg, an dessen kommunistischem 

Engagement nun wirklich kein 

Zweifel bestehen konnte, wurde 

von Mao noch auf dem laufenden 

Lushan-Plenum der "Parteigegner- 

schaft"75, des "Rechten Opportu- 

nismus"76 und des Versuchs be- 

schuldigt, in der Partei die Macht 

ergreifen zu wollen. In Lushan sei 

ein eisiger "Wind von rechts" auf- 

gekommen,77 den er, Mao, nicht 

habe akzeptieren kbnnen.

Peng war entsetzt iiber diese Reak- 

tion; habe er doch Mao "anfangs als 

alteren Bruder, spater als Lehrer 

und schlieBlich als Fiihrer" be- 

trachtet.78 "Ich kenne ihn nun seit 

iiber dreiBig Jahren. Warum hat er 

sich eigentlich nicht mit mir unter 

vier Augen ausgesprochen, wenn er
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meinen Brief so fehlerhaft fand?"79

Peng blieb von jetzt an bis zu sei- 

nem Tod i.J. 1974 fast standig un- 

ter Hausarrest. Ab Dezember 1966 

wurde er einem Dauerverhor von 

insgesamt 130 Runden unterzogen, 

das von korperlichen MiBhandlun- 

gen begleitet war,80 denen Peng am 

29.11.1974 im Alter von 76 Jahren 

erlag. Seine "Untersuchungsrichter" 

hatten ihm zuletzt verboten, sich zu 

setzen, sich hinzulegen, Wasser zu 

trinken oder zur Toilette zu gehen. 

Dies also war die Art und Weise, 

wie Mao mit einem der wenigen 

Aufrechten umging, die es gewagt 

hatten, an seiner AutoritSt Zweifel 

zu auBern - und dies, obwohl ge- 

rade der Vorsitzende jahrzehnte- 

lang nicht mude geworden war, zu 

Kritik und Selbstkritik aufzufor- 

dern!

Nicht diejenigen wurden am Ende 

zur Rechenschaft gezogen, die (wie 

der Vorsitzende selbst) das "Super- 

tempo" eingefadelt oder aber die 

(wie der Vorsitzende der Staatli- 

chen Planungskommission, Li Fu- 

chun) bei der Planung versagt, 

sondern vielmehr diejenigen, die 

der allgemeinen MiBstimmung uber 

die verfehlte Politik Ausdruck ver

liehen hatten!

Mao begriindete seinen Zorn damit, 

daB die "Rechtsopportunisten" ja 

schon friiher hatten ihre Meinung 

auBern kdnnen, so z.B. bei der 

Zhengzhou-Konferenz vom No

vember 1958 oder aber bei der 

Beidaihe-Konferenz vom August 

1958, als die hohen Planziffern 

diskutiert wurden. Auch bei der 

Beijing-Konferenz im Januar 1959, 

bei der 2.Zhengzhou-Konferenz 

vom Februar 1959 oder aber bei 

der Shanghai-Konferenz von Ende 

Marz 1959 habe immer noch genii- 

gend Gelegenheit zu konstruktiver 

Kritik bestanden. Statt dessen aber 

hatten sich die "Rechten" bis zum 

Hbhepunkt der Krise Zeit gelas- 

sen.81 Welche Absichten sie mit 

dieser eigenartigen Zeitplanung 

wohl verfolgt hatten?

Schon wenige Tage nach AbschluB 

der Konferenz fand vom 2. bis 

16.August 1959 eine weitere Lu- 

shan-Tagung statt, bei der die 

"Rechtsabweichung" zur Hauptge- 

fahr der Gegenwart erkiart und die 

"parteifeindliche Clique" um Peng 

Dehuai, Huang Kecheng, Zhang 

Wentian und Zhou Xiaozhou als 

Hauptvertreter dieser Rechtsabwei

chung verurteilt wurden.
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- Der VK-Demontage-ProzeB 

wurde beim 9.Plenum (Januar 

1961) noch um ein weiteres Stuck 

vorangetrieben, indem nunmehr so- 

gar die Produktionsbrigade zuriick- 

zutreten und ihre Funktionen als 

Grundverrechnungseinheit sowie 

als Eigentumerin von Boden, Gera- 

ten und Zugvieh abzugeben hatte, 

und zwar an die unterste der drei 

VK-Ebenen, namlich an die Pro- 

duktionsmannschaft.82

Damit war die Entwicklung am 

Ende einer langen "Berichti- 

gungs"(tiaocheng)-Bewegung wie- 

der dorthin zuriickgekehrt, wo sie 

1958 begonnen hatte. Nicht einmal 

mit dieser Hyperbel freilich sollte 

es sein Bewenden haben; vielmehr 

fiihrte die Talfahrt der Volkskom- 

mune noch unter das Ausgangsni- 

veau von damals. Schon jetzt frei

lich waren all jene fiinf Eigenarten 

der Volkskommunen, wie sie eine 

Zeitlang Wirklichkeit gewesen wa

ren, wieder verschwunden:

(1) GrdBe: Bis Ende 1963 verdrei- 

fachte sich die Zahl der Volks

kommunen auf 80.956 - mit der 

Folge, daB die Mitgliederzahl der 

Durchschnitts-VK auf ein Drittel 

(also von rd. 21.000 auf 7.000) des 

Durchschnittsbestands von 1958 

zusammenschrumpfte. Damit nicht 

genug, splitterte sich selbst diese 

ohnehin verkleinerte VK noch 

einmal in immer selbstandigere 

Untereinheiten, namlich Produk- 

tionsbrigaden und -mannschaften, 

auf.

(2) Die Allzustandigkeit der VK 

verwandelte sich in eine kiimmerli- 

che Restzustandigkeit, insofern den 

Volkskommunen nunmehr nur noch 

das Eigentum an solchen Produk- 

tionsmitteln verblieb, deren Betrieb 

liber die Krafte einer Produktions

brigade oder -mannschaft hinaus- 

ging, so z.B. an groBeren Repara- 

turwerkstatten, an Baumschulen, 

Fischbrutanstalten, Obstverarbei- 

tungsfabriken, Ziegeleien, Veteri- 

narstationen, Kleinbergwerken usw. 

Umgekehrt war die Produktions- 

mannschaft zum subsidiaren Eigen- 

tiimer geworden, d.h., sie hatte das 

Recht an all jenen Produktionsmit- 

teln, die nicht eindeutig der Kom- 

mune oder aber der Brigade zu- 

standen. Sie war m.a.W. Eigentu

merin des gesamten Bodens, des 

Zugviehs und des Kleingerateparks. 

Vor allem aber hatte sie die im 

Alltag des bauerlichen Kollektivs 

so allesentscheidenden Verteilungs- 
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und Verrechnungsaufgaben iiber- 

nommen und war damit wieder 

zum Dreh- und Angelpunkt des 

Dorfes geworden.

Als durch die spatere Verfassung 

von 1982 gar die "Gemeinden" 

(xiang) wiedererrichtet wurden, 

verlor die VK, die vorher schon so 

viele Haare hatte lassen miissen, 

auch noch ihre Administrativbe- 

fugnisse. Gleichzeitig wurden die 

"Drei Zuviele" (namlich Kader, Sit- 

zungen und Kosten) abgebaut, die 

VK-Biirokratie bis auf wenige Re- 

ste zusammengestrichen und die 

Volkskommunen zu einer Art land

lichen GmbH oder Holding zu- 

riickgestutzt, der nur noch wenige 

Infrastrukturbefugnisse (Damm- 

und Wegebau, landwirtschaftliche 

Forschungsstationen etc.) verblie- 

ben.83

(3) Uberdies erhielten die Bauern 

auch ihre geliebten Privatparzellen 

wieder zuriick und konnten nun 

erneut ihr eigenes Obst ernten, ihr 

Hausschwein ziichten oder ihr Pri- 

vatgemiise anbauen.

(4) Auch von der Sanhua-Politik 

blieben nur noch Spuren: Die Be- 

nutzung von Kantinen und Kin- 

derheimen wurde freigestellt und 

den Bauern ausdriicklich ein Recht 

auf acht Stunden Schlaf pro Tag 

zugestanden; der nachtliche Him

mel war nicht mehr vom Schein 

der "Volkshochbfen" gerbtet, die 

Bauern lieBen sich zum Essen wie

der am eigenen Mittagstisch nieder, 

und auch die Erziehung der Klein- 

kinder wurde erneut eine Angele- 

genheit der Mutter und GroBmiit- 

ter.

(5) Im Entlohnungs- und Vertei- 

lungsbereich hielt das Leistungs- 

prinzip wieder Einzug, das nun

mehr z.T. in Form von vertragli- 

chen Abmachungen zwischen Pro- 

duktionsmannschaft und -brigade 

sowie zwischen Mannschaft und 

Einzelhaushalt ausdifferenziert 

wurde und 1962 ff. unter der Be- 

zeichnung "Drei Garantien, eine 

Belohnung" und 1978 ff. als "Ver- 

antwortungssystem" beriihmt und - 

fiir die Linken - zum Roten Tuch 

wurde (unten 2.2.2.1.).

Der "Wind des Kommunismus" war 

damit durch einen "Wind der Ei- 

geninitiative" abgeldst worden.
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2.2.

In angustiis: Der Triumph des liu- 

istischen "Acht-Zeichen-Kurses"

2.2.1.

"Regulierung, Konsolidierung, Er- 

ganzung und Niveauhebung"

Nach dem fiir Mao katastrophalen

8. Plenum von Lushan setzte sich

der Schlagabtausch mit der liusti- 

schen Fraktion bei den folgenden 

ZK-Plena fort: Das 9.Plenum des 

VIII.ZK (14.-18.1.1961) ging nach 

Punkten erneut an die Liuisten, die 

dort ihr (antimaoistisches) Pro- 

gramm der "Berichtigung" (tiao- 

cheng) durchdriicken konnten; da- 

gegen stand bereits das 10.Plenum 

(24.-27.9.1962) wieder ganz im 

Zeichen Maos, der hier erneut sei

ner These zum Durchbruch verhel- 

fen konnte, dab der Hauptwider- 

spruch gegenwartig zwischen Pro

letariat und Bourgeoisie bestehe, 

und daB der Klassenkampf weiter- 

gehen milsse, und zwar vor allem 

gegen die "rechten Elemente".84 

Dieses 10.Plenum sollte iibrigens 

vier Jahre lang, und zwar bis zum 

August 1966 (11.Plenum), das

einstweilen letzte seiner Art blei- 

ben; die Auseinandersetzungen ver- 

lagerten sich auf andere Entschei- 

dungsgremien, z.B. auf "Erweiterte 

Politbiirositzungen", "Erweiterte 

ZK-Sitzungen" und "Oberste 

Staatskonf erenzen".

China vermittelte in diesen Jahren 

des Ubergangs den Eindruck, als 

saBen zwei Fahrer am Steuer, von 

denen der eine Dauervollgas gibt, 

wahrend der andere periodisch auf 

die Bremse tritt, um das Gefahrt 

zum Stehen zu bringen und iiber- 

fallige Reparaturen durchzufiihren. 

Das Jahr 1961 begann mit einer 

solchen Brems- und Reparaturpha- 

se, nbmlich dem Sieg des liuisti- 

schen Wirtschaftsmodells beim

9. Plenum im Januar. Die chinesi- 

sche Wirtschaft hatte damals ihre 

schwarzeste Periode erreicht. Die 

Rader standen fast still, das Land 

hungerte und die Fiihrung suchte 

nach den Griinden - nicht zuletzt 

auch nach den Schuldigen. Schnell 

zur Hand fiir die Deutung der Mi- 

sere waren vier Ursachen, namlich 

der iiberhastete GroBe Sprung nach 

vorn, das "linksabweichlerische" 

Vorgehen bei der Griindung der 

Volkskommunen, der "schSndliche 

und vertragsbrecherische" Riickzug 

der sowjetischen Experten, der 

einhergegangen war mit der Annu- 

lierung der sino-sowjetischen 

Hilfsvertrage, und nicht zuletzt 

auch die schweren Naturkatastro- 

phen der Jahre 1959/60. Die Dele- 

gierten waren sich dariiber einig, 

daB der Niedergang zu 70% durch 

politische und nur zu hochstens 

30% durch natiirliche Katastrophen 

herbeigefiihrt worden war. Trotz- 

dem hiiteten sie sich, den Schuldi

gen direkt beim Namen zu nennen 

und eine erneute Direktkonfronta- 

tion im Stile der Lushan-Konfe- 

renz vom Zaune zu brechen. Ohne- 

hin war die maoistische Fraktion 

angesichts des im ganzen Land 

spiirbaren Desasters so kleinlaut 

geworden, daB die von der Liu- 

Fraktion vorgeschlagene Politik der 

"Regulierung, Konsolidierung, Er- 

ganzung und Niveauhebung" (tiao- 

zheng, gonggu, chongshi, tigao) 

ohne Schwierigkeiten die ZK-Hiir- 

de passierte.85

- Ziel der "Regulierung" war es, 

die einzelnen Wirtschaftssektoren 

wieder in ein harmonisches Ver- 

haltnis zueinander zu bringen und 

dadurch die der wirtschaftlichen 

Gesamtentwicklung so schadlichen 

"Disproportionen" zu beseitigen. 

Vor allem muBte die bisher durch 

gewaltige Investitionen gehatschelte 

Schwerindustrie zugunsten der 

Landwirtschaft zuriicktreten, die 

nunmehr offiziell "an die erste 

Stelle" trat. Es gait die Parole "Die 

Landwirtschaft ist die Grundlage, 

die Industrie hat die Fuhrung" 

(nongye wei jichu, gongye wei 

zhudao).86 Im Industriebereich soll

te die Metallurgie zuriickgefahren 

und statt dessen die landwirt- 

schaftsdienliche Chemie- und 

Energieindustrie verstarkt gefbrdert 

werden.

Ende 1962 erging zusatzlich der 

BeschluB, die Traktorenstationen 

und die landwirtschaflichen GroB- 

gerate, die 1958 den Volkskommu

nen iiberantwortet worden waren, 

wieder unter staatliche Verwaltung 

zu bringen und dadurch eine ratio- 

nellere Zuteilung zu fbrdern, vor 

allem aber fiir eine sorgfaltigere 

Wartung der Gerate zu sorgen.

Der "Regulierung" sollte ferner 

auch eine umfangreiche Rezentrali- 

sierung dienen, die u.a. durch die 

Wiedereinfiihrung der 1954 abge- 

schafften sechs Regionalbiiros in- 

strumentiert wurde. Anfang 1958 

waren 87% der bisherigen Zentral- 

betriebe in Provinzunternehmen 

umgewandelt, d.h. aus dem Zu- 

standigkeitsbereich der Beijinger 

Ministerien herausgenommen und 

ortlicher Initiative iiberantwortet 

worden. Auch in den "Sechzig Ar- 

beitspunkten" hatte der Wunsch 

nach Dezentralisierung Ausdruck 

gefunden.87 An und fiir sich ge- 

hbrte eine maBvolle Dezentralisie

rung auch zum Anliegen der Liu- 

Fraktion, wie sich vor allem bei 

den Reformen nach 1978 zeigte, als 

nicht nur die einzelnen Regionen, 

sondern sogar die Wirtschaftsbe- 

triebe Autonomierechte eingeraumt 

erhielten; 1961 jedoch gait es, das 

seit 1959 eingerissene Chaos durch 

ein Notstandsprogramm wieder in 

den Griff zu bekommen; waren 

doch in kurzer Zeit Praktiken ein- 

gerissen, die keinerlei Riicksicht 

auf Kosten und Bedarfslage nah- 

men. Hatte beispielsweise die Pro- 

vinz A ein Stahlwerk, so wollte 

auch die Provinz B ein solches be

kommen - ob dies nun wirtschaft- 

lich gerechtfertigt war oder nicht. 

Als Folge dieses "rein administrati- 

ven Denkens" wurden Rohmateria- 

lien, Kredite und Fachpersonal 

noch knapper, als sie es bisher oh- 

nehin schon gewesen waren. Alar- 

miert von dieser Entwicklung er- 

lieB das ZK im Februar 1959 eine 

Weisung, daB "das ganze Land" 

wieder als "einheitliches Schach- 

brett" zu behandeln sei,88 und daB 

die Zuweisung von Projekten, die 

Zuteilung von Rohmaterialien, die 

Abstellung von Fachkraften, die 

Gesamtlohnkosten und der AuBen- 

handel in Zukunft wieder von ei- 

nem "einzigen nationalen Plan" be- 

stimmt sein milsse. Vor allem war 

es der zur Liu-Fraktion gehbrende 

Wirtschaftsfachmann im Politburo, 

Chen Yun, der sich fiir eine solche 

Rezentralisierung stark machte und 

dem sich im "Bericht uber die Re- 

gierungsarbeit" vom April 1959 

auch bereits Zhou Enlai ange- 

schlossen hatte.89

- Was nun die drei anderen Be- 

griffe, namlich "Konsolidierung, 

Erganzung und Niveauanhebung" 

anbelangt, so war mit ihnen, wie es 

im Kommunique wbrtlich heiBt, 

die "Verbesserung der Produktqua- 

litat, die Vermehrung der Produkt- 

sorten, die Starkung schwacher 

Glieder in der Produktion und die 

Fortsetzung der Massenbewegung 

zur technischen Innovation, zur 

Einsparung von Rohmaterialien, 

zur Herabsetzung der Produktions- 

kosten und zur Hebung der Ar- 

beitsproduktivitat" gemeint.90

Da die vier neuen Begriffe aus acht 

chinesischen Schriftzeichen beste- 

hen, wurde die neue Politik 

manchmal auch als "Acht-Zeichen- 

Kurs" (ba zi fangzhi) bezeichnet.91

Mit "Konsolidierung" war dariiber 

hinaus auch die Stillegung unren- 

tabler Industriebetriebe, die Ein- 

stellung unrationeller Bauvorhaben 

und die Entsendung von rd. 30 

Millionen Stadtern auf die Dbrfer 

i.J. 1961/62 gemeint.
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Der "Acht-Zeichen-Kurs" war, wie 

gesagt, ein Notstandsprogramm, mit 

dem die schlimmsten Wunden ge- 

heilt werden sollten, die der chine- 

sischen Wirtschaft durch das mao- 

istische Sprungkonzept geschlagen 

worden waren.

Die Liu-Fraktion wollte sich aber 

mit einer bloB kurzfristigen Thera - 

piepolitik keineswegs zufriedenge- 

ben, sondern machte sich sogleich 

an den Entwurf einer langfristigen 

Wirtschaftspolitik, die sich, wie 

schon bald deutlich werden sollte, 

als eigenstandige Alternative zum 

maoistischen Sprungkurs entwik- 

keln sollte.

Hauptarchitekt des neuen Kurses 

wurde der bereits erwahnte Chen 

Yun, der wegen seiner klaren Vor- 

stellungen von der Liu-Fraktion 

zum Vorsitzenden einer "Fiinf- 

Mann-Gruppe des ZK fur Finanz- 

und Wirtschaftsfragen" ernannt 

wurde und in dieser Eigenschaft 

ein Programm ausarbeitete, das bei 

einer Politbiirositzung im Regie- 

rungsviertel Zhongnanhai (21.- 

23.2.1962) beraten wurde - einer 

Versammlung, die von den Rotgar- 

disten spater, nach dem Ort der 

Zusammenkunft, als "revisionisti- 

sche West-Kammer-Konferenz" 

diskreditiert wurde.

Schon im Vorfeld dieser Veranstal- 

tung hatte Liu Shaoqi auf der Er- 

weiterten Arbeitskonferenz des ZK 

vom 26./27.Januar 1962 einem Zu- 

horerkreis von 7.000 hbheren Ka- 

dern die neuen "heiBen Themen" 

prasentiert.

Jetzt, da Liu Shaoqi das Heft fest 

in der Hand hatte, gingen Diskus- 

sionen wieder hinter streng abge- 

schirmten Tiiren vor sich. Erst aus 

der spateren Rotgardisten-Presse 

sind Einzelheiten liber die damali- 

gen Beratungen und Beschliisse be- 

kannt geworden. Vor allem die Re

den Lius und Chens konnten des- 

halb erst nach 1967 rekonstruiert 

werden.92

Liu Shaoqi wandte sich bei der 

Konferenz der 7.000 gegen die 

immer noch allzu optimistischen 

Aussagen Maos: Wenn der Vorsit- 

zende behaupte, die Situation sei 

gunstig, so kdnne er damit nur die 

politische Lage meinen; denn um 

die Wirtschaft sei es katastrophal 

bestellt. Die iiberwaitigende Mehr- 

heit des Volkes habe zwei Jahre 

lang personlich die Erfahrung von 

Hungersnot machen miissen. In 

dieser Lage seien unkonventionelle 

MaBnahmen unaufschiebbar. Es 
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miiBten wieder freie MSrkte geoff- 

net und Leistungen zwischen Kol- 

lektiv und Einzelhaushalt vertrag- 

lich festgelegt werden. Die Kam- 

pagne gegen die "Rechtsabweichler" 

sei ein schwerer Fehler gewesen; 

die Kritik Peng Dehuais an Mao 

entspreche durchwegs den Tatsa- 

chen; den Vorsitzenden kritisieren 

heiBe doch lediglich, gegen eine 

Einzelperson zu opponieren und 

nicht gegen die Partei als ganze! 

Niemand diirfe Fiihrung ausiiben, 

es sei denn im Namen der Gesamt- 

organisation.

Auch Chen Yun nahm kein Blatt 

vor den Mund und ging mit der 

Politik des GroBen Sprungs gna- 

denlos ins Gericht. Als Therapie 

schlug er u.a. ein in der Provinz 

Anhui erprobtes "Verantwortungs- 

system in der Landwirtschaft" vor, 

das dann in der Tat Mitte 1962 un- 

ter der Bezeichnung "Drei Garan- 

tien, eine Belohnung" eingefiihrt 

wurde (Naheres unten 2.2.2.1.). Es 

gelte, die Bauern wieder an den 

Ergebnissen ihrer Arbeit zu inter- 

essieren und zu diesem Zweck ma- 

terielle Anreize einzufiihren.93

Deng Xiaoping klatschte all diesen 

Ausfiihrungen Beifall und prSgte 

einen kernigen Satz, der ihm in der 

nachfolgenden "Revisionismus"- 

Kritik noch jahrelang angekreidet 

wurde, daB es namlich "gleichgiiltig 

ist, ob eine Katze schwarz oder 

weiB ist: Hauptsache, sie fangt 

MSuse".94

Bei der Ursachenanalyse fiir die 

Wirtschaftskatastrophe wies ..Sun 

Yatsen, einer der fiihrenden Oko- 

nomen Chinas, auf zwei Todsiinden 

hin, namlich die Uberbetonung des 

subjektiven Faktors ("Voluntaris- 

mus") und die Sprungmentalitat. 

Sun muBte fiir diesen indirekten 

Angriff gegen den Vorsitzenden 

wahrend der Kulturrevolution bii- 

Ben, wurde aber nach 1978 mit 

seinen Ideen und BeitrSgen zum ei- 

gentlichen "Klassiker des Reform- 

kurses".95

Nach diesen Konferenzen und Be

ratungen war der Weg frei fiir eine 

"Liberalisierungspolitik", die zur 

schnellen Wiedergesundung der 

chinesischen Wirtschaft fiihrte und 

die mit dem Namen Liu Shaoqis 

aufs engste verbunden blieb.

2.2.2.

"Primal der ProduktivkrSfte": Die 

Grundzuge der liuistischen Wirt

schaftspolitik

Wollte man all die Einzelheiten des 

neuen Wirtschaftsmodells - ange- 

fangen vom "Primat der Produktiv- 

krafte" iiber das Prinzip der "Offe- 

nen Tur" bis hin zur Magnitogorsk- 

Verfassung - wiedergeben, so 

April 1988

brSuchte man hierfiir den Raum 

einer Monographic.

Da es bei der vorliegenden Darstel- 

lung um das Nachzeichnen der 

groBen Verlaufslinien geht, sei aus 

Griinden der Darstellungsokonomie 

ein Verfahren gewahlt, das wah

rend der Kulturrevolution seinen 

Hohepunkt erreichte und das unter 

dem Stichwort "Zwei-Linien- 

Kampf" (liangtiao lu douzhan) 

Schule machte. Hierbei ist das 

maoistische und das liuistische 

Konzept, wie es sich am Vorabend 

der Kulturrevolution herauskristal- 

lisiert hatte, Abschnitt fiir Ab- 

schnitt einander gegeniiberzustellen. 

Das Ergebnis findet sich in der 

beiliegenden Synopse.96

Etwas ausfiihrlicher seien hier nur 

einige Kernpunkte behandelt, die 

fiir die neue Politik besonders 

kennzeichnend waren.

2.2.2.I.

"Drei Garantien, eine Belohnung": 

Die neue Landwirtschaftspolitik

Die liuistische Politik gegeniiber 

den Bauern beruhte auf vier Sau- 

len, die vom Architrav der "mate- 

riellen Anreize" iiberwolbt waren.

Erstens wurde die Rechnungs-, 

Verteilungs- und subsidiare Eigen- 

tumsfunktion, wie oben erwahnt, 

auf die Produktionsmannschaft 

(xiao dui, word.: "Kleingruppe") 

zuriickiibertragen, die dem Bauern 

seit eh und je als natiirliche 

"Grundeinheit" (Danwei) vertraut 

war, da sie mit dem Dorf oder we- 

nigstens einem Teil desselben zu- 

sammenfiel, also in einen Rahmen 

eingefiigt war, in dem jeder sich 

kannte und in dem dichte Kommu- 

nikation herrschte. Vergessen war 

die Anonymitat der Volkskommu- 

ne; man war wieder "nach Hause 

zuriickgekehrt", und das Leben 

hatte sich "renormalisiert".

Verstarkt wurde diese Danwei- 

Orientierung, zweitens, durch die 

sog. "Vier Festlegungen" (si gu- 

ding), die jeder PM ein Verfii- 

gungsrecht iiber die eigenen Ar- 

beitskrafte, den Boden, die Land- 

wirtschaftsgerate und die Zugtiere 

garantierten.97 Bis dahin hatten es 

sich iibergeordnete Einheiten, z.B. 

staatliche StraBenbauunternehmen, 

herausgenommen, ohne langes 

Wenn und Aber dorfliche Arbeits- 

krafte, Zugtiere oder Gerate fiir 

den Bau dorfnaher LandstraBen 

oder ahnlicher Projekte einfach zu 

requirieren. Auch der VK-Leitung 

war es von jetzt an untersagt, sich 

aus den ihr formell unterstellten
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Die "Zwei Linien” im Bereich der Wirtschaftspolitik

"Maoistische Linie" "Liuistische Linie"

1. Das Ausgangsproblem: Wie kann in einer unterent- 

wickelten Gesellschaft der "Sozialismus aufgebaut" werden?

Der Hauptwiderspruch in der gegenwartigen Uber- 

gangsgesellschaft liegt in der Spannung zwischen 

Proletariat und Bourgeoisie sowie zwischen soziali- 

stischem und kapitalistischem Weg.

Also: "Primat der Produktionsverhaltnisse" und 

permanenter Klassenkampf; wenn nicht standig das 

Alte bekampft wird, "andert sich wieder die 

Farbe".

Ohne Vergenossenschaftlichung/Verstaatlichung 

kann es keine "Befreiung der ProduktivkrSfte" und 

keine wesentliche Produktionssteigerung geben.

Also:

- "Politik" hat in allem die Fiihrung; Klassen- 

kampfprioritat: Wenn das Alte/Feindliche nicht 

standig vernichtet wird, kann es keinen Fort- 

schritt geben; "Politik ist die Seele".

- "Rot vor fachmannisch".

- Revolution ist die Triebkraft der Entwicklung. 

Vom Enthusiasmus und von der Spontaneitat der 

Massen ist systematisch Gebrauch zu machen. 

(Wie einst in Yan’an)

- Generallinie: Voran-Springen: "Immer mehr, 

schneller, besser und sparsamer den Sozialismus 

aufbauen".

- Hauptmotivation: "Fiir die Revolution arbeiten".

- An Produktionsmitteln darf es nur sozialistisches 

Eigentum (= kollektives Oder Staatseigentum) 

geben. Nur Konsumtionsmittel durfen auch in 

Privateigentum stehen.

- Die Entwicklung erfolgt im Nacheinander: vom 

privaten zum kollektiven, vom kollektiven zum 

staatlichen Eigentum und von dort schlieBlich 

zur Aufhebung jeglichen Eigentums im Zeichen 

des Kommunismus.

Der Hauptwiderspruch in der gegenwartigen Uber- 

gangsgesellschaft liegt in der Spannung zwischen 

den gestiegenen soziodkonomischen Bediirfnissen 

und der wirtschaftlich technischen Riickstandig- 

keit.

Also: Primat der Produktivkrafte; der Klassen

kampf spielt nur noch eine Nebenrolle ("Theorie 

vom Absterben des Klassenkampfes")

Ohne geniigend Kapital, Technik und Fachschu- 

lung kann es keine echte Vergenossenschaftli- 

chung/ Verstaatlichung geben (weil z.B. eine 

Volkskommune ohne Traktoren, Telefone, Buch- 

halter und Agronomen sogleich wieder in ihre ur- 

spriinglichen Bestandteile zerfiele).

Also:

- Produktivitat und Effizienz sind Hauptkriterien 

fiir alle Wirtschaftspolitik.

- Ohne Fachleute lauft nichts!

- Arbeit, Bodenkapital und Technologic sind die 

eigentlichen TriebkrSfte.

- Generallinie: Voran-Schreiten; nichts iiberhasten.

- Hauptmotivation: Materielle Anreize (Gewinne 

fiir die Betriebe, Pramien fiir die Arbeiter und 

vertragliche Garantien fiir die Bauern).

- Eigentumspluralismus: An Produktionseigentum 

ist sowohl staatliches und kollektives als auch 

privates und gemischt-privat/sozialistisches 

Eigentum zulassig.

- Die Entwicklung erfolgt im Nebeneinander der 

Eigentumsformen. Wachsende Produktivitat ist 

die Hauptsache, die Mischung der verschiedenen 

Eigentumsformen dagegen eine Nebenfrage von 

instrumentalem Charakter.
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2. Die Globalsteuerung der Wirtschaft

Plansteuerung: Nichts darf den Marktgesetzen 

uberlassen werden; entscheidend ist vielmehr der 

Wille der Massen.

Marktsteuerung: Nur die "strategischen" Schliissel- 

sektoren sind streng (imperativ) zu planen, 

wahrend der Rest mbglichst dem Markt zu iiberlas- 

sen ist, wobei (indikative) Planrahmen vorgegeben 

werden sollen, z.B. 30% direkte Plansteuerung, 70% 

(indirekte) Steuerung mit Hilfe von "Hebeln" 

(Preise, Zinsen, Steuern u.a. Globalinstrumente).

Gebrauchswertorientierung. Tauschwertorientierung.

Plane sind dazu da, iibererfullt (von "Massenspon- 

taneitat" gleichsam iiberrollt) zu werden.

Plane sind dazu da, streng erfiillt zu werden. 

Uberplan- und AuBerplanprodukte konnen von 

den Produzenten frei verwertet werden.

Kampf gegen eine "Disproportionierung" von 

Revolution und Produktion.

Kampf gegen eine "Disproportionierung" der ein

zelnen Wirtschaftssektoren (z.B. gegen eine Uber- 

betonung der Schwer- auf Kosten der Leichtindu- 

strie).

3. Das VerhSltnis zwischen Einzelbetrieb und Gesamtwirtschaft

Gesamtverantwortung, d.h. Solidaritat aller "volks- 

eigenen und genossenschaftlichen Betriebe unter- 

einander durch Subventionierung der schwacheren 

Glieder auf Kosten der starkeren.

Eigenverantwortung der einzelnen Betriebe fur 

Gewinn und Verlust.

Folgen:

- Betriebssolidaritat.

Folgen:

- Betriebsautonomie.

- Ablieferungssystem. - Vertragssystem (Vertrage mit anderen Betrieben, 

mit Behbrden usw., in denen Rechte und Pflich- 

ten genau festgelegt sind. Zu den "Drei Garan- 

tien und einer Belohnung" in der Landwirtschaft 

vgl. die Ausfiihrungen im Text).

- Kooperation im Geiste der gemeinsamen "Selbst- 

befreiung der ProduktivkrSfte".

- Wettbewerb, Werbung, Ausschreibung; u.U. auch 

ZusammenschluB mit anderen Betrieben zu Joint 

Ventures und Trusts; stets aber Betonung der 

betrieblichen Eigenstandigkeit!

- Abfuhrung samtlicher Gewinne nach oben. - Gewinneinbehaltung, d.h.Gewinnversteuerung

statt Gewinnabfiihrung.

- Bei Verlust erfolgt Ausgleich durch Subventio

nierung: Im Interesse des gemeinsamen Fort- 

schritts unterstiitzen die leistungsfahigen Betrie

be die schwachen Einheiten.

- Bei Verlust BetriebsschlieBung und u.U. Kon- 

kurs.

- Gefalle zwischen den einzelnen Betrieben wer

den verhindert.

- Gefalle werden angesichts der unterschiedlichen 

Leistungsfahigkeit geduldet: Es gibt Spitzen- und 

Verlustbetriebe.

In der Landwirtschaft gilt das Dazhai-Modell: 

Autarkic und Klassenkampf.

In der Landwirtschaft gilt das Taoyuan-Modell: 

Mechanisierung und Modernisierung. (Naheres im 

Text)

In der Industrie gilt das Daqingmodell. Kein besonderes Modell.

4. Verhaltnis zum Ausland

"Auf eigenen Beinen". Arbeiter und Bauern mussen 

instand gesetzt werden, Kapital selbst zu erwirt- 

schaften und Technologic selbst zu erf inden: 

Eigenstandikeit im LernprozeB.

"Offnen der Tur", Kapital und Technologic sollen 

bis zu einem (sorgfaltig zu kontrollierenden) Aus- 

maB importiert werden, damit die Monisierung 

Schneller vor sich geht.
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5. Das Verhaltnis zwischen den Betrieben und zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren

Umfassende Betriebe.

(Klassischer Fall: Die Volkskommune mit ihrer Ver 

schmelzungs- und SanhuaFunktion, durch die 

Industrie, Landwirtschaft, Administration, Erzie- 

hung, Miliz und Kultur unter einheitliche Leitung 

gebracht werden (Hintergrund sind die Yan’aner 

Erfahrungen mit dem Kriegskommunismus).

Allzweckmensch - Allzweckbetrieb.

Landwirtschaft: Forderung nach Einrichtung 

eines Ministeriums fur landwirtschaftliche Mecha- 

nisierung.

Lokale (mit den jeweiligen Volkskommunen ver- 

schmolzene) Maschinenparks.

Schliisselindustriesteuerung:

Moglichst viele ("generalistische") Superministe- 

rien.

Arbeitsteilige Betriebe, d.h.

a) Einerseits Spezialisierung (bei Genossenschaften 

beispielsweise Einteilung in Produktions-, Kon- 

sum- und Kreditgenossenschaften),

b) Andererseits Kooporation: hauptsachlich durch 

Zusammenarbeitsvertrage, durch Joint Ventures 

und durch Trusts (1964 gab es beispielsweise 12 

nationale, d.h. von Zentralministerien geleitete, 

und 2 lokale, von Provinzen geleitete, Trusts), 

z.B. fur Baumwolle, Seide, Chemie etc.

Spezialist/Fachmann - Spezialbetrieb.

Landwirtschaft: Die drei vorhandenen Minsterien 

reichen fur die landwirtschaftliche Mechanisierung 

aus, nSmlich das Industrieministerium (Herstellung 

der Maschinen), das Landwirtschaftsministerium 

(Einsatz der Maschinen) und das Handelsministe- 

rium (Nachschub und Ersatzteile).

Staatliche Traktorenstationen, landwirtschaftliche 

Forschungsstellen etc.

Schliisselindustriesteuerung:

Fachministerien mit mdglichst prazisen Zustandig- 

keiten. 1964 entstanden beispielsweise zusatzliche 

Ministerien fiir Materialwirtschaft, Baustoffe, 

Luftfahrttechnik, Geratebau, Elektromaschinenbau, 

Schiffbau und Armeebedarf.

6. Verhaitms zwischen den Wirtschaftssektoren

Simultaneity ("auf zwei Beinen gehen").

Gleichzeitigkeit von:

- Industrie und Landwirtschaft

- Schwerindustrie und Leichtindustrie

- GroBen und kleinen Betrieben

- Modernen und traditionellen Techniken

- Zentraler und Dezentraler Leitung

Dies ist allerdings Theorie geblieben; in der Praxis 

fiihrte die Wirtschaftspolitik zwischen 1958 und 

1978 zu gefahrlichen "Disproportionen".

PrioritStensetzung:

- 1953 ff: Schwerindustrie an erster Stelle

- 1961 ff: Landwirtschaft an erster Stelle

Bevorzugung von Schliisselprojekten, die mdglichst 

effizient sind, und die als Vorbilder fiir andere 

Betriebseinheiten dienen konnen.

7. Fabrikmanagement

Grundmodell ist die Verfassung des Eisenhiitten- 

werks von Anshan vom 22.3.1960 (kurz: 

"Angang").

Die fiinf Prinzipien der Angang

- "Politik an erster Stelle"

- Die Arbeiterklasse (bzw. deren Organisation: der 

KP-AusschuB) fiihrt

- Bevorzugung von Massenbewegungen; Verzicht 

auf materielle Anreize

- Besondere Ordnungsformen: "Eine Reform" 

(Gleichheitsordnung)...

- ...Zwei Teilnahmeformen (d.h. Funktionare neh- 

men an der Produktionsarbeit und Arbeiter 

umgekehrt am Management teil)...

- ..."drei Verbindungen (d.h. Arbeiter, Funktio

nare und Techniker arbeiten zusammen)

- Schwergewicht auf Eigenererfindungen ("schbpferi- 

sche Spontaneity der Massen.

Grundmodell ist die aus der UdSSR iibernommene 

Industrie verfassung von Magnitogorsk (kurz 

"Magang").

Die Prinzipien der Magang:

- Produktion an ersten Stelle

- Das Fabrikdirektorat fiihrt (sogenanntes "Ein- 

Mann-Management")

- Bevorzugung von Fachschulung und Experten- 

tum; materielle Anreize.

- Hierarchische Ordnung.

- Kein Partizipations-, sondern hierarchisch 

gestaffeltes Kommandosystem.

- Techniker geben technische und Funktionare 

administrative Anweisungen, die Arbeiter 

fiihren aus.

- Hohe Verbindlichkeit auslSndischer Methoden.
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Produktionsmannschaften willkiir- 

lich Arbeitskrafte Oder GerSte 

"herauszugreifen". Die Besitzstande 

der PM wurden m.a.W. zementiert, 

so daB, wie linke Kritiker bald 

feststellen muBten, der traditionelle 

Danwei-Egoismus wieder aufzule- 

ben begann.

Am beruhmtesten (und in der lin- 

ken Fundamentalkritik am beriich- 

tigsten) wurde, drittens, das Institut 

der "Drei Garantien und einen Be- 

lohnung" (san bao yi jiang), das mit 

dem bisherigen "Kommandismus 

von oben nach unten" SchluB 

machte und das die Beziehungen 

zwischen PM und Produktionsbri- 

gade sowie VK auf eine bilateral- 

vertragliche Grundlage stellte, 

m.a.W. also die bisherige Subordi

nation durch Koordination abldste. 

Dieser hochst leistungsbezogene 

Mechanismus war zum erstenmal 

von der Xinfu-Volkskommune im 

Kreis Fenyang (Provinz Shanxi) er- 

probt98 und sodann - nach der 

iiblichen Laserstrahl-Flutlicht-Me- 

thode - auf das ganze Land ausge- 

weitet worden. Danach verpflichte- 

te sich eine PM vertraglich gegen- 

iiber der "vorgesetzten" Produk- 

tionsbrigade dazu, (1) jahrlich eine 

bestimmte Produktmenge zu er- 

wirtschaften, (2) eine genau nach 

Stunden umrissene Arbeitszeit ab- 

zuleisten und (3) bestimmte Pro- 

duktionskosten nicht zu uberschrei- 

ten".99 Eine PM, die diese drei Zu- 

sagen iibererfullte, konnte das 

Mehrprodukt einbehalten (daher: 

"eine Belohnung"), wahrend sie 

umgekehrt bei Nichterfiillung Stra

fe zu gewartigen hatte.109 Den 

Maoisten lieB diese neue Politik die 

Haare zu Berge stehen, da sie an- 

geblich der "kapitalistischen Spon- 

taneitat" Tur und Tor offnete und 

all jene MiBstande wieder einrei- 

Ben lieB, die man in den vorausge- 

gangenen Revolutionsjahren gerade 

mit Miihe und Not beseitigt zu ha- 

ben glaubte.

Viertens wurden, ebenfalls vertrag

lich, "Arbeitsnormen festgelegt" 

(ding’e guanli), d.h., die PMen gin

gen dazu uber, fur verschiedene 

Kategorien von Landwirtschaftsar- 

beiten je nach erforderlicher Ge- 

schicklichkeit Oder je nach Kraft- 

einsatz spezifische Entlohnungs- 

normen festzulegen - alles schdn 

buchhalterisch sortiert, wie die 

Gegner dieser Methode spotteten, 

sei es nun nach Bodenqualitat, nach 

Werkzeugverwendung, nach be- 

stimmten Wetterbedingungen oder 

Einsatzzeiten.103 Die Liuisten for- 

derten hierbei ausdriicklich die Zu- 

lassung "materieller Anreize" und 

wiesen auf die "Unterschiede zwi

schen Leistungsdifferenzierung und 

Egalitarismus" hin.102

Im Gefolge solcher vertraglicher 

Abmachungen kehrte nicht nur das 

von den Linken so sehr verab- 

scheute "do ut des", sondern uber

dies auch der buchhalterische Bii- 

rokratismus wieder zuriick, fiir den 

die ganze Klaviatur des Punkte- 

und Normensystems ein ideales Be- 

tatigungsfeld abgab. In den Pro- 

duktionsvertragen verschiedener 

PMen waren bisweilen mehrere 

Hundert Einzelposten aufgeschliis- 

selt. Als nicht weniger inflationar 

erwies sich auch die Zahl der "Ar

beitsnormen". Manchmal wurde je- 

der Handgriff mit so enzyklopadi- 

scher Genauigkeit fixiert, daB am 

Ende mehrere Dutzend Normen 

herauskamen.

Kein Wunder, daB die maoistische 

Kritik schon bald zu heller Ernpo- 

rung aufflammte: Wohin war es nur 

mit der Revolution gekommen!? 

Nicht mehr die groBe Vision des 

sozialistischen Aufbaus war gefragt; 

statt dessen ging die Jagd nach Ar- 

beitspunkten, persbnlichem Gewinn 

und hdheren Normen. Die Liuisten 

hatten, wie es spater wahrend der 

Kulturrevolution hieB, die "Vier 

groBen Freiheiten" (si da ziyou) 

befiirwortet, namlich die "Freiheit 

des Wuchers, der Beschaftigung 

von Lohnarbeitern, des Handels 

mit Grundstiicken und des Privat- 

unternehmertums".103 Damit aber 

hatten sie den Reichen Bauern und 

dem Kapitalismus Tur und Tor ge- 

bffnet. 4 Alte Geisteshaltungen 

und vermeintlich langst iiberholte 

"bourgeoise Laster" seien wieder 

aufgetaucht - und hatten als solche 

iiberdeutlich bewiesen, daB vom 

Ende des Klassenkampfes noch 

lange nicht die Rede sein konne!

2.2.2.2.

Betriebsautonomie, Spezialisierung 

und "Magnitogorsk-Verfassung": 

Lius Industriepolitik

Im Bereich der Industrie stellte Liu 

Produktivitat und Effizienz uber 

"Politik", befiirwortete das "Wertge- 

setz" (d.h. die Orientierung an An- 

gebot und Nachfrage), bevorzugte 

Fachleute und Leistung, postulierte 

die Eigenverantwortung des Be- 

triebs, machte sich fiir ein "Offnen 

der Tur" zum Ausland hin stark 

und setzte sich bei der Fabrikver- 

waltung fiir das Magnitogorsk-Mo- 

dell ein (zu all diesen Fragen vgl. 

die Zwei-Linien-Synopse).

Wahrend ferner Mao die soziale 

Egalisierung zwischen Arbeitern 

und Bauern, Intellektuellen und 

Arbeitern sowie Intellektuellen und 

Bauern forderte, indem die Kader 

und Studenten "hinunter" zu kdr- 

perlicher Arbeit und umgekehrt die 

Bauern und Arbeiter "hinauf" auf 

die Direktorenstiihle, an die Zei- 

chenbretter und in die Hochschulen 

"rotierten", legten die Liuisten Wert 

auf funktionsgerechte Aufgliede- 

rungen: hie Techniker, dort Ver- 

waltungsangestellte, hie Arbeiter, 

dort Bauern, hie Stammarbeiter 

(eingeteilt nach acht Lohnkatego- 

rien), dort (auf Zeit angestellte) 

"Vertragsarbeiter". AuBerdem ver- 

langte die Liu-Fraktion die Ein- 

richtung prazise formierter (Che- 

mie-, Metallurgie-, Maschinen- 

bau-, Elektronik- usw.) Industrien 

mit klaren Aufgabenstellungen; 

gleichzeitig lehnte sie die (u.a. in 

Yan’an erprobte) "Allzustandigkeit" 

von Einheiten ab und zeigte zudem 

wachsende Skepsis gegen ungenaue 

Aufgabenstellungen ("Mobilisierung 

der Massen") sowie gegen das 

spontane Uber-den-Daumen-peilen 

im Rechnungswesen und in der 

Statistik.

2.2.2.3.

"6:3:3:4-System", Leistungsorientie- 

rung und Elitebildung: Lius Erzie- 

hungspolitik

In der Erziehung sollte nach Mei- 

nung Maos den A- und B-Kindern 

prinzipiell Vorrang eingeraumt 

werden (Klassenprinzip), wahrend 

die Liuisten sich umgekehrt fiir ein 

strikt leistungsorientiertes Erzie- 

hungssystem stark machten. Auf 

die Hochschule sollte nach Maos 

Vorstellungen nur kommen, wer 

vorher kdrperliche Arbeit geleistet 

oder aber, wie zu Beginn der Kul

turrevolution, "revolutionare Erfah- 

rungen ausgetauscht" hatte. Norma- 

lerweise sollte die Grundschule 

vom 6. bis zum 11., die Untere 

Mittelschule vom 11. bis zum 13., 

die Obere Mittelschule vom 13. bis 

zum 15. und die Hochschule vom 

18. bis zum 2O.Lebensjahr dauern - 

mit dazwischengeschalteter Ar- 

beitspraxis, die zwischen dem 15. 

und dem 18.Lebensjahr zu erbrin- 

gen war. AuBerdem forderte Mao 

das Vier-Vier-System, d.h. auf vier 

Schul- sollten vier Arbeitsstunden 

folgen - immer gemaB der Parole 

"Halb Studium, halb Arbeit".

Nach den Vorstellungen der Liu- 

Fraktion war demgegeniiber das 

von der Sowjetunion ubernommene 

6:3:3:4-System beizubehalten, das 

mit dem 6.Lebensjahr begann, mit 

dem 23.Lebensjahr abschloB und 

6 Jahre Grundschule, 3 Jahre Un

tere Mittelschule, 3 Jahre Obere 

Mittelschule und 4 Jahre Hoch

schule umfaBte. Liu verlangte 

exakte Stundenpiane sowie genau 

dosierte Lernstoffmengen und fbr-
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derte iiberdies die Elitebildung. Ein 

Student war nicht gezwungen, an 

politischen Aktionen teilzunehmen 

- Hauptsache er orientierte sich an 

den Grundlinien der Partei und 

leistete seinen "Dienst am Volk" in 

Form brauchbarer Lern-, Arbeits- 

oder Forschungsergebnisse. Einzel- 

heiten dazu wurden niedergelegt in 

den "60 Arbeitsvorschriften fur das 

Studium an den Hochschulen" vom 

August 1961.105

Nach 1958 ff. hatten die Intellek- 

tuellen als "Stinkende Nummer 

Neun" (choulaojiu) gegolten, inso- 

fern sie an neunter Stelle hinter 

Grundbesitzern, GroBbauern, Kon- 

terrevolutionftren, Rechtsabweich- 

lern, Vaterlandsverratern, ausiandi- 

schen Agenten, "Machthabern, die 

den kapitalistischen Weg gehen" 

und sonstigen "schlechten Elemen- 

ten" standen; die Bezeichnung gait 

nicht nur fur Intellektuelle im en- 

geren Sinn wie Professoren, Wis- 

senschaftler oder Journalisten, son- 

dern auch fur Lehrer, Techniker 

und Biiroangestellte.

Unter Liu dagegen erhielten sie 

wieder eine gesellschaftliche Rang- 

hdhe, die ihrem traditionellen An- 

sehen entsprach.

2.2.3.

Ergebnisse des "Berichtigungs"- 

Kurses: Wirtschaftswunder und 

"Neue Bourgeoisie"

Mit Hilfe der oben erwfthnten Re- 

formen brachte es die Liu-Fraktion 

fertig, die durch den GroBe- 

Sprung-Kurs angekrankelte Wirt- 

schaft in verhaitnismaBig kurzer 

Zeit gesundzupflegen. So erfolg- 

reich war diese Politik, daB man in 

den Jahren nach 1963, als der neue 

Kurs zu greifen begann, geradezu 

von einem liuistischen Wirtschafts

wunder hatte sprechen kdnnen; er- 

reichte doch das jahrliche Durch- 

schnittswachstum zwischen 1963 

und 1965 Spitzenwerte, wie sie erst 

in den spaten achtziger Jahren 

wieder erzielt werden konnten; 

hatte der Zuwachs des Nationalein- 

kommens im Zeitraum 1953 bis

1957 bei 11,3% sowie zwischen

1958 und 1962 bei -0,4% (!) gele- 

gen, so schoB er nun auf spektaku- 

lare 15,5% hoch, um sodann wah- 

rend der kulturrevolutionaren Jahre 

wieder abzufallen, namlich auf +9% 

zwischen 1966 und 1970 sowie auf 

+7,3% zwischen 1971 und 1975.106

Diese Erfolgsbilanz wurde freilich, 

wie die Maoisten meinten, mit ei

nem viel zu hohen Preis erkauft, 

namlich der Wiederentstehung hor- 

render Rang- und Einkommensdif- 

ferenzen, wie man sie in den vor- 

angegangenen Jahren doch gerade 

unter hohen Opfern abgebaut hatte. 

Einige Beispiele:

- Die Kaste der Regierungsange- 

stellten war erneut aufs lippigste 

gegliedert - fast wie in kaiserlicher 

Zeit. Ganz an der Spitze (Rang 1- 

3) standen das Staatsoberhaupt, der 

Ministerprasident sowie die Mini

ster und Kommissionsvorsitzenden; 

sodann folgten (Rang 4-8) die 

stellvertretenden Minister und Pro- 

vinzgouverneure, die "Biiro"(ting)- 

Leiter und ihre Vertreter (Rang 

10-14) sowie die Sektions(ke)-Lei- 

ter und ihre unmittelbaren Unter- 

gebenen (Rang 15-19). Den Subal- 

ternbeamten (Rang 20-25) schlos- 

sen sich auf Rang 25-30 die "An- 

gestellten" (renyuan) an.

- Techniker und Ingenieure waren 

in fiinf Lohngruppen, Angestellte 

des Erziehungssektors in 25 Stufen 

und staatliche Arbeiter nach acht 

Lohnkategorien eingestuft: Auf 

Stufe 1 erhielten Arbeiter im 

Durchschnitt 39 Yuan, auf Stufe 8 

dagegen 107 Yuan, also mehr als 

das Zweieinhalbfache!

- Weitaus wichtiger freilich waren 

die Privilegien, die sich an die je- 

weiligen Rangstufen kniipften: Der 

Chef einer "Sektion" erhielt bei- 

spielsweise kraft seines Amtes eine 

Dreizimmerwohnung, konnte aus 

dem Fahrzeugpool seiner Danwei 

vereinzelt einen Pkw in Anspruch 

nehmen und hatte die "harte Klas- 

se" in der Eisenbahn zu benutzen.

Der Chef einer "Abteilung" (chu) 

erhielt eine Vierzimmerwohnung, 

hatte einen Dienstwagen zur per- 

sdnlichen Verfugung und konnte 

sich bei Zugreisen in der "weichen 

Klasse" niederlassen.

Der Chef eines "Biiros" (ting) ver- 

fugte uber einen Dienstwagen, den 

er auch privat benutzen konnte, 

durfte sich in der Eisenbahn ein 

eigenes Abteil reservieren lassen 

und konnte, wann immer erforder- 

lich, im Flugzeug reisen. Er hatte 

Anspruch auf eine Ftinfzimmer- 

wohnung, auf eine Leibwache und 

auf einen Chauffeur; auBerdem er

hielt seine Familie einen Dienstbo- 

ten.

Ein Provinzchef schlieBlich hatte 

mehrere Leibwachen und hielt sich 

manchmal sogar ein eigenes Flug

zeug.

- Hinzu kamen fur hdhere Funk- 

tionftre besondere Urlaubseinrich- 

tungen, die sich zumeist in gebirgi- 

gen Gegenden (z.B. Lushan), am 

Strand (abgeriegelte Abschnitte im 

Badeort Beidaihe) Oder in der Nfthe 

von heiBen Quellen befanden (z.B. 

Wenquan in der Nahe von Guang

zhou). Die vorzuglichsten Anlagen 

dieser Art waren Kadern hdheren 

Grades vorbehalten. Die so vielbe- 

schworenen "Massen" blieben von 

all den schdnen Vergiinstigungen 

ausgeschlossen.107 Wie aus unbe- 

dachten Nebenbemerkungen der 

Ehefrau Maos, Jiang Qing, zu er- 

fahren war,108 nahmen auch die 

Superlinken solche Privilegien ins- 

geheim gerne in Anspruch, auch 

wenn sie vor die Offentlichkeit nur 

in Stoffschuhen und mit Ballon- 

miitze zu treten pflegten.

Gefailestufen bildeten sich aber 

auch auBerhalb der Beam ten-, 

Lehrer- und Arbeiterschaft heraus: 

Auf dem Land beispielsweise ent

stand im Rahmen der oben er- 

wahnten Vertragssysteme schnell 

wieder eine Schicht von neureichen 

Bauern, die spater als "10.000- 

Yuan-Landwirte" bekannt wurden, 

wahrend fast spiegelbildlich zu ih

rem Aufstieg die Zahl der Armen 

Bauern wieder zunahm. Auch die 

friiheren Unterschiede zwischen 

wohlhabenden und Armenhaus-Re- 

gionen traten schon bald wieder 

deutlicher hervor. Besonders spek- 

takuiar war es, wie schnell sich im 

Ausbildungsbereich die "Kleinen 

Schatzpagoden" (xiao baota), in de- 

nen eine elitare Studentenschaft 

Ausbildungsprivilegien genoB, von 

den Durchschnittsschulen entfern- 

ten. In diesem Klima hatten die 

"Drei-Tor-Studenten", die von Mao 

so hochgelobt waren, weil sie nicht 

nur durch die "Tore" des Eltern- 

hauses und der Schule, sondern 

auch durch eine harte, dem Theo- 

riestudium meist wenig zutragliche 

Produktionspraxis gegangen waren, 

nicht den Hauch einer Chance. 

Auch zwischen dem reguiaren 

staatlichen Arbeiter, der alle Vor- 

ziige seines "Standes" - von der 

allmonatlichen Ldhnung liber arzt- 

liche Betreuung bis hin zur gesi- 

cherten Pension - genoB und dem 

nur voriibergehend angestellten 

"Vertragsarbeiter" begann sich ein 

immer grdBer werdender Abstand 

zu entwickeln, wie er, zumindest 

nach leninistischer Lehre, norma- 

lerweise in "kapitalistischen" Lan- 

dern zwischen der "Arbeiteraristo- 

kratie" und dem (wirklichen) Ar- 

beiterproletariat zu bestehen pflegt.

Mit wachsendem MiBtrauen beob- 

achteten die linken Parteifiihrer 

diese Entwicklungen, die sich in- 

nerhalb nur weniger Jahre vollzo- 

gen. Waren seit dem "GroBen
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Sprung" wirklich erst dreieinhalb 

Jahre vergangen? Hatte der Alte 

Adam alle bisherigen Stiirme ohne 

Schaden uberleben kdnnen? Und 

waren schlieBlich die sozialen Be- 

funde, wie sie sich hier einstellten, 

nicht ein schlagender Beweis dafiir, 

daB die alten Klassen nach wie vor 

weiterexistierten, ja, daB sich in 

der Zwischenzeit die Vertreter der 

"biirgerlichen Klasse" sogar in die 

Parteispitze hatten einschleichen 

konnen?

Nichts mochte unter diesen Bedin

gungen abwegiger erscheinen als 

die Analyse des VUI.Parteitags, daB 

der Hauptwiderspruch nicht mehr 

zwischen Proletariat und Bourgeoi

sie, sondern zwischen soziodkono- 

mischen Bediirfnissen und Befrie- 

digungsdefiziten bestehe. Hinter 

einer solchen Formulierung stand, 

wie man im maoistischen Lager 

argwbhnte, offensichtlich Methode; 

wenn also der Gegner mitten in der 

Partei saB, so wurde die Fortset- 

zung des Klassenkampfes zu einer 

Uberlebensfrage der Revolution - 

dies umso mehr, als im Regie- 

rungsbericht Zhou Enlais an die 

l.Tagung des III.NVK Ende De- 

zember 1964 zum erstenmal jene 

implizit klassenkampffeindliche 

Formulierung auftauchte, die nach 

1978 zum Glaubensbekenntnis der 

Reformer wurde, nSmlich der Ruf 

nach den "Vier Modernisierungen" 

im Bereich der Landwirtschaft, der 

Industrie, der Landesverteidigung 

und der Wissenschaft. Sollte sich 

nun auch noch Zhou Enlai in das 

Fahrwasser der Liuisten begeben 

haben!?

2.2.4.

Die Politische Philosophic des Liu- 

ismus: "Selbstschulung" der KP-Eli- 

te und strikte Parteidisziplin

Zu einer Zeit, als das von Lin Biao 

kompilierte "Kleine Rote Buch" mit 

den "Worten des Vorsitzenden Mao" 

in der Armee zu zirkulieren begann 

und die Auseinandersetzungen im 

ZK einem neuen Hdhepunkt entge- 

gentrieben, erschien - 1962 - in 

Millionen-Auflage Liu Shaoqis 20 

Jahre altes Brevier "Uber die 

Selbstkultivierung eines kommuni- 

stischen Parteimitglieds" (lun gong- 

chandangyuan de xiuyang), das im 

Deutschen unter dem Titel "Wie 

man ein guter Kommunist wird" 

bekannt geworden ist.

Der auf den ersten Blick hbchst 

konventionelle Inhalt des Buches 

erscheint sogleich in einem anderen 

Licht, wenn man ihn vor dem Hin- 

tergrund der damaligen Politland- 

schaft liest. Liu hatte mit seinem 

"Berichtigungs"-Programm gerade 

die Mehrheit des ZK hinter sich 

bringen kbnnen und glaubte nun 

die Zeit gekommen, Mao auch 

ideologisch auspunkten zu kdnnen. 

Dies muBte allerdings in indirekte- 

ster Form erfolgen. Das Buch uber 

die "Selbstschulung" (xiuyang) er- 

wies sich in diesem Zusammenhang 

als geradezu ideal, da es zahlreiche 

doppelsinnige und prima facie un- 

verfangliche Passagen enthielt, die 

bei der ersten Verbffentlichung im 

Jahre 1942 noch gegen moskauhd- 

rige ParteigrdBen a la Wang Ming 

Oder Li Lisan gerichtet waren, die 

nun aber, zwei Jahrzehnte spater, 

einen ganz neuen - und in dreifa- 

cher Weise provozierenden - Sinn 

ergaben:

- Da war zunachst einmal die 

Ausdrucksweise. Angegriffen wer- 

den z.B. "Vertreter des Dogmatis- 

mus, die ... absolut nichts vom 

Marxismus-Leninismus verstehen, 

hdchstens marxistisch-leninistische 

Phrasen dreschen kdnnen und sich 

gar fur Chinas ’Marx’ oder Chinas 

’Lenin’ halten".109 Leider wiirden 

Leute dieses Schlags von "Mitglie- 

dern unserer Partei" als "Flihrer" 

(lingxiu) verehrt.110

Die Rede ist ferner von "linken 

Opportunisten"111, die willkiirlich 

den innerparteilichen Klassenkampf 

anheizen, indem sie fortwahrend 

"mutwillig nach mbglichen Kampf- 

objekten Ausschau halten und ge- 

wisse Genossen zu ’Opportunisten’ 

abstempeln und sie zu ’SchieBbu- 

denfiguren’ im innerparteilichen 

Kampf ausspdhen".112

Zitate dieses Kalibers lieBen sich 

beliebig fortsetzen. Kann ein 

Zweifel daran bestehen, daB zu- 

mindest dem durchschnittlichen 

KP-Mitglied bei der Lektiire sol- 

cher Signaltermini nicht augen- 

blicklich Mao Zedong vor Augen 

trat?

- Auch inhaltlich bildete die 

"Selbstschulung" einen scharfen 

Kontrast zu der von Mao geforder- 

ten Massenbewegung. "Xiuyang" 

war zu einer Zeit geschrieben, als 

die KPCh noch mit dem Riicken 

zur Wand stand und gezwungen 

war, Kreide zu essen. Kein Wun

der, daB in der "Selbstschulung" die 

Rolle des Klassenkampfes zugun- 

sten von innerparteilicher Disziplin 

und Selbstkritik zuriickgenommen 

und daB auBerdem immer wieder 

betont wurde, daB die eigentlichen 

QualitSten eines guten Kommuni- 

sten in unausgesetzter Selbstdiszi- 

plinierung bestunden - ein Gedan- 

ke, der bruchlos ins konfuzianische 

Schema paBte. Liu war ein "Apostel 

der Organisation"113, fur den der 

Weg zum Sozialismus und zum 

Kommunismus nicht liber "Massen- 

bewegungen", sondern in erster Li- 

nie liber eine wohlorganisierte, 

durch ihre Praxis und ihre Askese 

glaubhafte Elitepartei flihrte. Lius 

politische Philosophic beruhte also 

auf der Doppelpr&misse, daB die 

Massen von der Partei erzogen 

werden mlissen und daB die KP 

ganz in diesem Sinn wiederum an 

sich selbst zu arbeiten habe.114 Lius 

Ideal war die Selbstvervollkomm- 

nung hinter geschlossenen Tiiren, 

nicht die "schbpferische Spontanei

ty der Massen", wie sie Mao Ze

dong so viel bedeutete (liber die 

Griinde fur diesen Unterschied ist 

unten N^heres auszufiihren). Flir 

Liu gait die Wahrheit Lenins, daB 

nSmlich die Massen lediglich 

"Spontaneity" besaBen, nicht aber 

"BewuBtsein", welch letzteres nur 

von einer disziplinierten und aus 

Berufsrevolutionyen bestehenden 

KP erworben werden k&nne. Er 

bevorzugte konsequenterweise 

technokratische Ldsungen gegen- 

iiber der emanzipatorischen Eigen- 

initiative des Volkes, und er wollte 

die "Massen" nicht als Subjekt, 

sondern eher als Objekt verstanden 

und behandelt sehen.

Nach traditioneller konfuzianischer 

Auffassung braucht ein Politiker, 

der sich geistig und sittlich ver- 

vollkommnet und mit der "richtigen 

Lehre" eins wird, keine Gewaltmit- 

tel anzuwenden, um das Volk in 

seinen Bann zu ziehen; vielmehr 

folgen die Massen dem "Edlen" 

(junzi) in freiem Gehorsam. Wer 

die Welt regieren will, bewShre 

sich zuerst in seiner unmittelbaren 

Umgebung, vor allem in seiner 

Familie; wer die Familie steuern 

will, verbessere seinen Charakter 

und wer den Charakter vervoll- 

kommnen wolle, "erforsche die 

Dinge" (gewu). Kein Zweifel, daB 

Lius Lehre von der Selbstkultivie

rung mit dieser konfuzianischen 

Tradition der "GroBen Lehre" 

(Daxue) - auf verdSchtige Weise! - 

harmonierte, mit dem Unterschied 

nur, daB anstelle der konfuziani

schen nunmehr die marxistisch-le

ninistische Lehre als zu "erfor- 

schender" und zu belebender Inhalt 

getreten war. Die Revolution wird 

siegen, wenn sie von "vollkomme- 

nen" KP-Fiihrern angeleitet wird, 

die im Laufe eines disziplinierten 

Selbsterziehungsprozesses eine ihrer 

Sendung angemessene Sozio- und 

Psychogenese durchgemacht und 

sich auf diese Weise zu "Selbster-
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ziehungsproletariern" gelautert ha- 

ben. Zu einer solchen Metamor

phose der eigenen Personlichkeit 

aber sind nur Mitglieder einer Eli

teorganisation, namlich der KP, 

nicht dagegen die breiten Massen 

fahig, die durchaus einer fiihren- 

den Hand bediirfen. Die Unterwei- 

sung von seiten der Fiihrungselite 

hat also uber die revolutionare Ei- 

generfahrung der Arbeiter und 

Bauern zu dominieren; Eigeninitia- 

tive von unten endet, wie die Liu- 

isten zu wissen glaubten, fast im- 

mer in "Luan" (Unordnung und 

Chaos). Wenn es in der Praxis ein- 

mal darauf ankam, die beiden Ex- 

ponenten der sino-kommunisti- 

schen Revolution, namlich Partei 

und "Massen" auseinanderzudividie- 

ren und einem der beiden die Fiih- 

rungsrolle zuzuerkennen, so ent- 

schied sich Liu stets im leninisti- 

schen Sinne, d.h. ganz eindeutig 

fur die Partei, wahrend Mao - hier 

eher in den Kategorien Rosa 

Luxemburgs denkend - durchaus 

bereit war, den Massen und ihrem 

"sturmischen Klassenkampf" Priori- 

tat einzuraumen - zumindest theo- 

retisch; denn in der Praxis wollte 

er, Mao, erfahrungsgenSB stets an 

der Spitze stehen, da er ja "die 

Massenlinie verinnerlicht hatte".

- Drittens aber war die Veroffent- 

lichung der "Selbstschulung" des- 

halb so brisant, weil sie offensicht- 

lich signalisierte, daB Liu und die 

mit ihm sympathisierende ZK- 

Mehrheit entschlossen waren, nun- 

mehr endgiiltig die Machtfrage zu 

stellen.115 Wer in China Fiihrungs- 

positionen ubernehmen will, muB 

auch "Worte" vorzuweisen haben: 

"Gehorchen" heiBt auf chinesisch 

"tinghua" - wortlich "Hinhdren auf 

Worte". Ganz zu diesem Zwecke 

wurde die "Selbstschulung" nicht 

nur in Buchform, sondern auch 

uber die Renmin Ribao sowie die 

Rote Fahne publiziert und schlieB- 

lich sogar - uber VBA-General- 

stabchef Luo Ruiqing - als Schu- 

lungsmaterial fiir die Soldaten ein- 

gefuhrt, und zwar fast zur gleichen 

Zeit wie die Mao-Fibel Lin Biaos.

Man darf vermuten, daB Mao von 

der Publikation der "Selbstschu

lung" iiberrascht wurde, da er sonst 

vermutlich nichts unversucht gelas- 

sen hatte, ihr Erscheinen zu ver- 

hindern.

Mit dem Stichwort Parteidisziplin 

war ein Thema angesprochen, das 

gerade 1961/62 brisant wurde, als 

der Prozeduralkonsens zusammen- 

brach.

Fiir jeden westlichen Juristen gilt 

es als ausgemacht, daB materielles 

Recht nur so viel wert ist wie seine 

prozessuale Umsetzbarkeit. Nicht 

nur Zivil-, sondern vor allem 

Strafrecht steht und fallt mit einer 

peinlich genauen Beobachtung der 

jeweiligen ProzeBordnung. Wo 

Verfahrensvorschriften nicht bis 

ins kleinste eingehalten werden, 

bricht die Willkiir und das rechtli- 

che Chaos aus: es kann dann belie- 

big verhaftet, durchsucht Oder ge- 

foltert werden. Was fiir die Straf- 

prozeBordnung gilt, laBt sich ana

log auch von den Parteistatuten be- 

haupten. Seit Lenin war es ja die 

Haupterrungenschaft einer KP, daB 

sich ihre Mitglieder - Berufsrevo- 

lutionare die sie waren - einem 

strengen prozeduralen Regelwerk 

unterwarfen, aus dem auszubrechen 

nicht nur einen VerstoB gegen die 

Parteidisziplin, sondern auch gegen 

die gemeinsame Sache, namlich die 

Revolution und den Marxismus 

iiberhaupt bedeutete! Ganz im Ge- 

gensatz zu biirgerlichen Parteien 

steht und fallt also eine leninisti- 

sche Partei mit der prozeduralen 

Disziplin, deren Grundelemente 

auch in China immer als Selbstver- 

standlichkeit galten und die sogar 

in der "kulturrevolutionaren" Par- 

teisatzung von 1969 als solche fest- 

geschrieben wurden!

Oberster Grundsatz der KP-Diszi- 

plin ist der "demokratische Zentra

lismus", der eine "vierfache Unter- 

werfung" vorschreibt, namlich die 

Unterordnung des einzelnen unter 

die Organisation, der Minderheit 

unter die Mehrheit, der unteren 

Ebene unter die hohere Ebene und 

der Gesamtpartei unter das ZK.116 

Ferner hat jedermann in der Partei 

das Recht zu Kritik und die Pflicht 

zu Selbstkritik, wobei samtliche 

Parteimitglieder einander gleich- 

gestellt sind - ein Grundsatz, der 

Privilegien und "Personenkult" eo 

ipso ausschlieBt.117 Vor der Be- 

schluBfassung herrscht Meinungs- 

vielfalt ("Demokratie"), nach der 

Abstimmung dagegen Meinungs- 

einheit ("Zentralismus"). Beides zu- 

sammen ergibt nach innen den 

"demokratischen Zentralismus". 

Nach auBen gilt das Fiihrungsmo- 

nopol der KP, die Verpflichtung 

zur "Massenlinie" und die Gesetzes- 

bindung des Parteihandelns.

Fur Liu Shaoqi waren diese "Leni- 

nismen" gewonnene Erfahrungs- 

werte, deren Wichtigkeit er im po- 

litischen Alltag im wahrsten Sinne 

des Wortes hatte "erleben" konnen - 

ganz im Gegensatz zu Mao, der ei

ne vollig anders geartete revolutio

nare Karriere hinter sich hatte. 

Beide stammten zwar aus derselben 

Heimatprovinz (Hunan), kamen aus 

verhaltnismaBig wohlhabendem El- 

ternhaus, hatten das gleiche Leh- 

rerseminar in Changsha besucht 

und waren 1921 KP-Mitglieder 

geworden; von da an jedoch fiihr- 

ten ihre Wege weit auseinander: 

Mao schloB sich der Bauern-, Liu 

dagegen der Arbeiterbewegung an: 

der eine kampfte 22 Jahre lang in 

den "roten (Stutzpunkt-)Gebieten" 

auf dem Land, der andere dagegen 

war hauptsachlich in Stadten, d.h. 

in "weiBen", von der GMD be- 

herrschten Arealen tatig, auch 

wenn er zwischendurch immer 

wieder Aufgaben in Yan’an und 

bei der Neuen Vierten Armee 

wahrnahm. Wahrend Mao nur 

zweimal kurz im Ausland war, hat

te Liu viele Jahre (1921/22 und 

1927/29) in der Sowjetunion ver- 

bracht. Mao war Bauern-, Liu 

hauptsachlich Gewerkschaftsfiihrer; 

Mao konnte unter den Bauern wie 

ein "Fisch im Wasser" schwimmen, 

wahrend Liu viele Jahre verborgen 

im stadtischen Untergrund wirken 

muBte - stets auf der Hut vor 

GMD-Gemeinpolizei und vor Spit- 

zeln, denen er leicht auf den Leim 

gehen konnte, wenn er auch nur 

einen Augenblick lang unachtsam 

blieb. Kein Wunder, daB fiir Liu 

Disziplin, MiBtrauen gegeniiber 

uniiberschaubaren Personenkreisen, 

Konspiration und Untergrundarbeit 

zur zweiten Natur geworden waren, 

wahrend Mao Offentlichkeit, Mas

senlinie und Massenmobilisierung 

als das A und O des wahren "Ar- 

beitsstils" erfahren hatte. Wahrend 

Liu ferner keine Schwierigkeiten 

hatte, mit dem Sowjetmodell zu le- 

ben, ging Mao zu diesem Fremd- 

import schon bald auf Distanz und 

lieB am Ende Liu Shaoqi als "chi- 

nesischen Chruschtschow" an- 

schwarzen.

An strenge Statutendisziplin ge- 

wohnt, konnte sich Liu einfach 

nicht damit abfinden, daB Mao 

Zedong die einmal gefaBten Partei- 

beschliisse je nach Opportunist 

umzustoBen pflegte - man denke 

etwa an seine souverane MiBach- 

tung der im Dezember 1952 be- 

schlossenen Generallinie oder aber 

der parteiamtlichen Definition des 

"Charakters der gegenwartigen 

Epoche", wie sie beim VIILPartei- 

tag abgesegnet worden war. Auch 

der bffentliche Schlagabtausch der 

KP-Fraktionen wahrend der Sozia- 

listischen Erziehungsbewegung (da- 

zu unten 3) und nun gar die Mobi- 

lisierung der "Massen" zur Kritik 

an der Partei und ihren Kadern,
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wie sie wahrend der Hundert-Blu- 

men-Bewegung und vor allem 

wahrend der Kulturrevolution vom 

Zaun gebrochen wurde, muB dem 

Vorkampfer der "Selbstschulung" 

ein Greuel gewesen sein. Auch 

konnte er sich wohl kaum damit 

abfinden, daB zwischen dem 10. 

und dem 11.Plenum des VIII.ZK 

gleich dreieinhalb Jahre lagen, in 

denen statt der statutengem^Ben 

ZK-Vollversammlungen lediglich 

sog. Erweiterte Politburo- oder 

ZK-Tagungen sowie Oberste 

Staatskonferenzen einberufen wur- 

den.

Es standen sich hier m.a.W. politi- 

sche Temperamente aus hdchst un- 

terschiedlichen Welten gegeniiber, 

die auf ZusammenstbBe geradezu 

programmiert schienen. Beim 

Schlagabtausch, wie er dann 

1961 ff. in der Tat eintrat, gewann 

zunachst Liu - doch war dies ein 

Pyrrhussieg, den er 1966/67 teuer 

bezahlen muBte. Dem "chinesischen 

Chruschtschow" wurden wahrend 

der Kulturrevolution "sechs absurde 

Theorien" entgegengehalten, die 

trotz ihrer polemischen EinfSrbung 

mehr als nur ein Kdrnchen Wahr- 

heit enthielten, namlich die "Theo- 

rie vom Absterben des Klassen- 

kampfes", die "Theorie von den ge- 

fiigigen Werkzeugen" (sc.l.: einmal 

gefaBte Parteibeschlusse seien un- 

bedingt zu verwirklichen), die 

"Theorie von der Riickstandigkeit 

der Massen" (angeblich besitze ja 

nur die KP "BewuBtsein"), die 

"Theorie vom Eintritt in die Partei 

um der Karriere willen", die 

"Theorie vom innerparteilichen 

Frieden" (man solle nur bei wirk- 

lich wichtigen Fragen Kampfldsun- 

gen anstreben, und im iibrigen 

nicht wegen jeder Kleinigkeit in 

"hysterischer Manier ... Jagd auf 

Zielscheiben machen")118 sowie die 

"Theorie von der Verschmelzung 

des kollektiven mit dem personli- 

chen Interesse" (Zulassung mate- 

rieller Anreize).119

Ganz im Gegensatz dazu forderte 

Mao die stete Teilnahme am Klas- 

senkampf, flexiblen Umgang mit 

Parteibeschliissen - je nach den 

Erfordernissen des Klassenkampfes, 

den Glauben an die unbeschrSnkte 

"Schopferkraft der Massen", die 

Revolution um der Revolution wil

len, die permanente Bereitschaft zu 

innerparteilichen Auseinanderset- 

zungen und den Verzicht auf jegli- 

chen persdnlichen Vorteil.120

3.

Von der Dissidenz zur endgultigen 

Konkurrenz: Der maoistische

GroBangriff gegen die Liu-Frak

tion

3.1.

Kaderkorruption und "sozialistische 

Erziehungsbewegung"

Der Sieg der Liu-Fraktion beim 

9.Plenum lieB die Maoisten nicht 

ruhen, und sie waren fest ent- 

schlossen, verlorenes Gel^nde wie- 

dergutzumachen. Als Forum wahl- 

ten sie sich das 10.Plenum des 

VIII.ZK aus, das zu einer Mam- 

mutveranstaltung geriet und dessen 

einzelne Sitzungen sich vom 6.8. 

bis 27.9.1962 hinzogen - bald im 

Badeort Beidaihe und dann wieder 

in Beijing. Behandelt wurden vor 

allem Fragen der Landwirtschaft 

sowie das Lieblingsthema Maos, ob 

es namlich im sozialistischen Staat 

noch Klassen und Klassenkampfe 

gebe.

Erstaunlicherweise gewann der 

Vorsitzende die Oberhand und 

konnte sich, nach zweijahriger 

Durststrecke, erneut mit seinen Po- 

sitionen durchsetzen. Befriedigt 

stellte er fest, daB die historische 

Bedeutung des 10.Plenums darin 

liege, daB es den Angriff des 

"rechten Opportunismus und Revi- 

sionismus zerschlagen und die Ein- 

heit der Partei wiederhergestellt" 

habe.121

Damit war der Boden fur eine neue 

Kampagne bereitet, die im Mai 

1963 begann, sich bis 1965 hinzog 

und unter der Bezeichnung "Sozia

listische Erziehungsbewegung" 

(shehuizhuyi jiaoyu yundong) zum 

Vorspiel der Kulturrevolution wer- 

den sollte.

Vordergriindiger AnlaB war die 

Korruption der Kader auf dem 

Land, doch letztlich zielte die 

Kampagne, wie sich freilich erst 

spater herausstellte, auf die liuisti- 

sche Kaderpolitik und damit auf 

die Liu-Fraktion schlechthin.

Taktisch war das manifeste Ziel 

gut gewahlt; denn in der Tat war 

die Kadermoral im Gefolge der 

"Drei schlimmen Jahre" (1959- 

1961) auf katastrophale Weise ver

fallen. Den landlichen Funktiona- 

ren wurden vor allem "Vier Unsau- 

berkeiten" vorgeworfen, namlich 

bei der Fiihrung der Rechnungsbii- 

cher, bei der Uberwachung der 

Getreidelagerhauser, beim Umgang 

mit Staatseigentum und bei der 

Vergabe von Arbeitspunkten. Im- 

mer wieder waren Bauern, die 

nicht lesen und schreiben konnten, 

durch buchhalterische Manipulatio- 

nen hinters Licht gefiihrt worden - 

eine Praxis, die ubrigens von der 

damaligen maoistischen Politik, 

Produktionsergebnisse zu "schbnen" 

und mit rechnerischen Manipula- 

tionen "sehenswerte" Zahlen zu 

schaffen, auf fatale Weise unter- 

stiitzt wurde. Schwarzmarkt- und 

"Hintertur"-Praktiken waren so 

selbstverstandlich geworden, daB 

ein Funktionar, der hier nicht mit- 

spielte, schon fast als Sonderling 

gait. Auch scheuten die Dorfkader 

inzwischen nicht einmal vor kbr- 

perlichen MiBhandlungen "ihrer" 

Bauern zuriick. Die Schriftstellerin 

Dai Houying122 beschreibt in die- 

sem Zusammenhang exemplarisch 

den Fall eines nahen Verwandten, 

der wahrend der Hungerjahre an 

das ZK einen Brief geschrieben 

hatte, in dem er sich daruber be- 

schwerte, daB die Zeitungen immer 

noch mit Jubelberichten gespickt 

seien, wahrend die Leute in seiner 

eigenen Volkskommune bereits vor 

Erschopfung stiirben. Warum lieBen 

die leitenden ZK-Genossen, die 

doch grbBtenteils selber vom Land 

stammten und deshalb eigentlich 

Bescheid wissen miiBten, den Jour- 

nalisten eine solche Schaumschlage- 

rei durchgehen!? Sodann forderte 

das ZK auf, eine Abordnung zu 

entsenden und sich einen Eindruck 

von der allgemeinen Misere zu ver- 

schaffen. Der Brief geriet in die 

HUnde der ortlichen Funktionare 

und wurde sogleich zum Gegen- 

stand eines polizeilichen Verfahrens 

gegen den Beschwerdefiihrer, das 

so gnadenlos verlief, daB der An- 

geklagte sich bei seiner anschlie- 

Benden Uberfiihrung zur Kreisstadt 

kopfiiber in den FluB stiirzte. 

Nachdem man die Leiche heraus- 

gefischt hatte, fand an Ort und 

Stelle eine "Kritikversammlung" 

statt, bei der ein Funktionar den 

"Verbrecher" beschuldigte, "skru- 

pellos die Drei Roten Banner ange- 

griffen" zu haben. Fur Konterrevo- 

lutionare dieser Art diirfe es kein 

Pardon geben - nicht einmal nach 

dem Tod. Ergo wurde die Leiche 

an Ort und Stelle verscharrt. Mit- 

leidige Nachbarn des Toten zim- 

merten allerdings am Abend des 

gleichen Tages einen Sarg zusam- 

men, schlichen im Schutz der Dun- 

kelheit zum FluB, gruben den 

Leichnam aus, legten ihn in den 

Sarg und beerdigten ihn hinter sei- 

nem eigenen Haus auf der Privat- 

parzelle.

Noch Anfang der fiinfziger Jahre 

hatten die Bauern zu ihren Funk- 

tionaren aufgeblickt wie zu fur-
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sorglichen Eltern; inzwischen je- 

doch sprachen sie von ihnen als 

"ortlichen Kaisern": Der typische 

Dorffunktionar pflegte sich fur den 

Mittelpunkt der Welt zu halten, ge- 

gen Personen, die er nicht leiden 

konnte, kleinliche Rache zu iiben, 

kaum noch an korperlichen Arbei- 

ten teilzunehmen und sich statt 

dessen darauf zu beschranken, Be- 

fehle zu erteilen. Zu allem Uber- 

fluB hatten die Kaderapparate 

uberall krebsartig zu wuchern be- 

gonnen und damit den Kosten- 

druck auf die Kollektivbauern ver- 

starkt. Kurzum, der neue Dorf

funktionar benahm sich, wie es 

manchem Bauern scheinen mochte, 

nicht sehr viel besser als der alte 

Grundbesitzer. Uberdies waren "die 

meisten Kader in den Produk- 

tionsmannschaften", wie Mao fest- 

stellen muBte123, "nicht einmal Par- 

teimitglieder - wo gibt’s denn so- 

was!"

Fur den Vorsitzenden lagen die 

Ursachen dieser Entgleisungen auf 

der Hand: "Zehn Jahre lang haben 

wir keinen Klassenkampf mehr ge- 

fiihrt ... nun wird es hdchste Zeit, 

daB wir die SEB auf dem Lande 

durchfiihren; einen Zeitraum von 

drei bis vier Jahren bendtigen wir 

dafiir auf alle Faile, vielleicht sogar 

fiinf bis sechs Jahre".124 Die SEB 

miisse zu einem "Vernichtungs- 

krieg" gegen die iiblen Elemente 

werden125; sie sei der "erste wirk- 

lich groBe Kampf seit der Boden- 

reform. Auf den Dorfern miiBten 

"Vier Bereinigungen" (si qing) und 

in den Stadten "Fiinf Anti-MaB- 

nahmen" durchgefiihrt werden.126 

So mancher Kader werde ins "heiBe 

Bad" steigen miissen und dabei ins 

Schwitzen kommen.127

Dieser Meinung waren durchaus 

auch die Liuisten, die vor den ge- 

waltigen Unterschlagungssummen, 

deren AusmaBe erst bei Stichpro- 

benuntersuchungen der Jahre 

1962/63 ans Tageslicht kamen, un- 

mdglich die Augen verschlieBen 

konnten. Streitig war also nicht das 

Ob sondern das Wie des Vorgehens. 

Die Liu-Deng-Chen-Fraktion 

fiirchtete ja nicht ganz zu Unrecht, 

daB Mao die Korruptionsskandale 

als Vorwand fiir einen politischen 

Generalangriff nutzen konnte. Im- 

merhin war er seit 1961 von den 

Schalthebeln der Macht teilweise 

weggedrangt worden und auch in 

den offiziellen Kommunikationsor- 

ganen kaum noch zu Wort gekom- 

men, weshalb er es trotzig ablehn- 

te, die Volkszeitung Renmin 

Ribao) iiberhaupt noch zur Hand 

zu nehmen: "Die Volkszeitung lese 

ich nie, das habe ich von Jiang 

Jieshi gelernt, der die Zhongyang 

Ribao ja auch nie las"128; in der 

Volkszeitung stehe "nichts Lesens- 

wertes" drin; es sei viel gewinn- 

bringender, zur Armee-Zeitung 

Oder zur Chine si schen Jugendzei- 

tung zu greifen.129

3.2.

Viermaliger Schlagabtausch - vier 

Dokumente

Das Geschehen der Jahre 1963- 

1965 glich einem verbissenen 

Ringkampf, der sich uber vier 

Runden hinzog, die abwechselnd 

an die Liu- und dann wieder an 

die Mao-Fraktion gingen, bis 

schlieBlich die Maoisten die Ober- 

hand behielten. Eingeleitet wurde 

das Ringen mit den "Ersten Zehn 

Punkten".

3.2.1.

Die (Ersten) "Zehn Punkte" (qian 

shi tiao): Magna Charta der Wie

dergeburt altmaoistischer Positionen 

Am 20.Mai 1963 erging eine ZK- 

Resolution zu "Problemen in der 

laufenden Landwirtschaftsar- 

beit"130, die sich trotz ihres nichts- 

sagenden Wortlauts als Magna 

Charta der Wiedergeburt altmao

istischer Positionen erwies und die, 

wie Mao spater selbst einraumte, 

aus seiner Feder stammte.131 Leit

motiv der Resolution war die alt- 

vertraute Feststellung, daB es nach 

wie vor Klassen, Klassenwider- 

spriiche und Klassenkampfe gebe, 

die sich gegenwartig hauptsachlich 

gegen korrupte Praktiken richteten 

und die in den Stadten unter der 

Parole der "Fiinf Anti", auf den 

Dorfern dagegen unter der Losung 

der "Vier Bereinigungen" vorgetra- 

gen wiirden. Die KP miisse sich bei 

dieser Auseinandersetzung auf die 

"Armen und Unteren Mittelbauern" 

stiitzen, die iiber 95% der Dorfbe- 

volkerung ausmachten - und die es 

erneut wachzuriitteln gelte. Haupt- 

ziel sei es, die "Vier Unreinheiten" 

zu beseitigen, die Kader zu veran- 

lassen, "Hande und FiiBe zu wa- 

schen" und sich dann wieder in ih- 

re friiheren Funktionen einzuord- 

nen - nunmehr allerdings als Die

ner des Volkes. Die Kampfmetho- 

den muBten eher erzieherischer als 

strafrechtlicher Art sein - eine 

hochst merkwiirdige Formulierung, 

die so gar nicht zu der sonst iibli- 

chen Behandlung von Antagonis- 

men paBte!

Hellhbrig miissen die Liuisten an- 

gesichts der weiteren Empfehlung 

geworden sein, daB dieser Reini- 

gungsprozeB von Bauernverbanden 

zu betreiben sei, die sich zu diesem 

Zweck neu zu formieren hatten. 

Dies war eine nun wirklich unleni- 

nistische Forderung, die sogleich 

Erinnerungen an die fatale Hun- 

dert-Blumen-Kampagne hervorru- 

fen muBte, bei der ja ebenfalls 

Elemente von auBerhalb der KP 

zur Berichtigung der Parteimitglie- 

der aufgerufen worden waren!

Wieder einmal hatte der Vorsitzen- 

de es geschafft, durch individuelle 

"Seelenmassage" die meisten ZK- 

Mitglieder fiir eine ausreichende 

Mehrheit zu gewinnen. Auch sonst 

war die Mao-Gruppe nicht untatig 

geblieben und hatte eine Reihe "re- 

volutionarer" Modelle prasentiert, 

die vor allem wahrend der Kultur- 

revolution jahrelang ausgeleuchtet 

und zu gesamtstaatlichen Muster- 

einrichtungen deklariert wurden.

Zu strahlendem Ruhm brachte es 

vor allem die im Kreis Xiyang 

(Provinz Shanxi) gelegene Produk- 

tionsbrigade von Dazhai, die 1963 

aus der Taufe gehoben wurde. 

Keine Dorfmauer und keine 

Scheunenwand, auf der in den 

kommenden Jahren nicht die Parole 

"Die Landwirtschaft lernt von Da

zhai" (nongye xue Dazhai) aufge- 

malt gewesen ware!

Dazhai erschien als Abglanz von 

Yan’an: 1963 hatte ein siebentagi- 

ger Wolkenbruch die um das Berg- 

dorf herum in die LoBberge einge- 

frasten Getreideterrassen ausge- 

schwemmt und sie zu Tale rutschen 

lassen. Anstatt "nach oben" um Hil- 

fe zu rufen, entschlossen sich die 

Mitglieder der Produktionsbrigade 

zum "dreifachen Verzicht" auf 

staatliche Gelder, Lebensmittel und 

Materiallieferungen und bauten, 

unter der begeisternden Fiihrung 

des spater zum Politbiiromitglied 

ernannten Chen Yonggui aus eige- 

ner Kraft die Terrassenlandschaft 

wieder auf. Um die Verwaltungs- 

arbeit zu reduzieren, erhielten 

samtliche Mitglieder pro Arbeitstag 

jeweils die gleiche Zahl von Ar- 

beitspunkten zugeschrieben, weil - 

gemaB Propaganda - ohnehin jeder 

sein letztes gab, um fiir die Ge- 

meinschaft - und damit fiir die 

"Revolution" - zu wirken. Auch 

verzichteten die Mitglieder der Da- 

zhai-Brigade auf Privatparzellen 

und auf private Schweinezucht so- 

wie auf die Einrichtung der (fiir 

die Maoisten argerlichen) Produk- 

tionsmannschaften.132

Die gegnerische Fraktion wollte die 

Antwort auf diese maoistische Her- 

ausforderung nicht schuldig bleiben 

und schickte Wang Guangmei, die
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Ehefrau Liu Shaoqis, in die Pro- 

duktionsbrigade von Taoyuan (Pro- 

vinz Hubei), wo eine Modelleinheit 

entstand, die - ganz im Gegensatz 

zu Dazhai - mit modernen Geraten 

ausgestattet war und die durch ihre 

iiberlegenen Leistungen den Beweis 

erbringen sollte, daB der "Taoyuan- 

Weg" einer landwirtschaftlichen 

Modernisierung weitaus fbrde- 

rungswiirdiger sei als das auf dem 

"dreifachen Verzicht" beruhende 

mobilisatorische Konzept von Da

zhai.

Was damals noch niemand auBer 

einigen Mao-Vertrauten wuBte und 

erst nach 1980 ans Tageslicht kam, 

war die Tatsache, daB Dazhai ins- 

geheim mit betrachtlichen Forder- 

mitteln hochgepappelt worden war, 

wahrend es doch der maoistischen 

Propaganda zufolge vdllig "auf ei- 

genen Beinen stand".

Was Dazhai fur die Landwirtschaft 

sollte Daqing fur die Industrie 

werden, namlich ein Musterbeispiel 

revolutionSrer Betriebsfuhrung. 

Daqing war der Name eines Erddl- 

felds in der Provinz Liaoning, das 

1960 erschlossen und 1962 mit ei

ner Raffinerie ausgestattet wurde. 

Auch Daqing stand angeblich ganz 

auf eigenen Beinen und zeichnete 

sich vor allem dadurch aus, daB die 

Arbeiter zugleich als Bauern und 

Milizionare tatig waren, daB es sich 

bei der Siedlung um eine organi- 

sche Verbindung von Stadt und 

Dorf ("verstadtertes Dorf, verdorf- 

lichte Stadt") handelte, daB eine 

standige Rotation zwischen Fiih- 

rungspersonal und Basis stattfand, 

daB materielle Anreize klein ge- 

schrieben waren und daB bei der 

Produktion sowohl Umweltschutz 

als auch Rohstoffbeschaffung in 

Form einer Wiederverwendung der 

sog. "Drei Abfalle" (Abgase, Ab- 

wasser, Schlacken) betrieben wur

de.133 Die Unterschiede zwischen 

Stadt und Land, zwischen Arbei- 

tern und Bauern, zwischen Fiih- 

rung und Gefiihrten sowie zwi

schen Kopf und Hand galten als im 

wesentlichen aufgehoben - ein 

maoistischer Idealfall also! Daqing 

wurde vom Vorsitzenden persdnlich 

i.J. 1964 zum Modell erkiart und 

avancierte, genauso wie Dazhai, 

wahrend der kulturrevolutionaren 

Jahre zu einer Art Pilgerort, der 

von Tausenden von "Aktivisten" 

besucht und von den Kommunika- 

tionsmitteln unzahlige Male be- 

schrieben wurde: als ein Muster fur 

die Industrie, aber auch als nahezu 

perfekte stadtische Volkskommune.

Gleichzeitig polemisierte Mao ge- 

gen die Betriebsverfassung des Ei

sen- und Stahlkombinats Magnito

gorsk, die nichts anderes sei als ei

ne "Sammlung von Vorschriften 

autoritaren Charakters eines groBen 

sowjetischen Stahlwerks", das so

wohl zur Betriebsverfassung der 

Anshan-Stahlwerke als auch zu 

Daqing in einem fundamentalen 

Gegensatz stehe.134

Zu einem dritten wichtigen Modell 

wurde, wie unten noch naher aus- 

zufiihren, i.J. 1964 die Volksbe- 

freiungsarmee, so daB nun die Pa

role gait: "Die Landwirtschaft lernt 

von Dazhai, die Industrie von Da

qing und das ganze Volk von der 

VBA". Die Armee war es denn 

auch, die dem "Vorsitzenden" spa- 

ter - statuten- und verfassungs- 

widrig - zur "Zweiten Machtergrei- 

fung" verhalf.

3.2.2.

Die "Spateren Zehn Punkte" sowie 

die "Revidierten Spateren Zehn 

Punkte: Bremsversuche der Liuisten 

Im September 1963 erschienen 

iiberraschend die "Spateren Zehn 

Punkte" (hou shi tiao), die, wie 

sich schnell herausstellte, als liu- 

istische Antwort auf die Heraus- 

forderungen der maoistischen Er- 

sten Zehn Punkte gedacht waren 

und mit denen offensichtlich drei 

Zielsetzungen verfolgt werden soil- 

ten:

- Da ging es zunachst einmal dar- 

um, den uferlosen Tatbestand der 

"Kaderkorruption" einzudammen. 

Prazisierungen waren gefragt: Sollte 

z.B. die Verfolgung wegen "Kor- 

ruption" bei der Veruntreuung von 

50, 100 oder erst 200 Yuan einset- 

zen?135 Wie ferner sollte man die 

Schadenshbhe ermitteln: etwa durch 

die Methode der "Selbsteinschat- 

zung und offentlichen Diskussion"? 

Wieweit ferner hatten Kader Betra

ge zuriickzuerstatten, die von ihnen 

langst verausgabt waren? Soil man 

bei besonders gravierenden Fallen 

die Todesstrafe verhangen?136

- Zweitens wollten die Liuisten 

den Generalangriff auf die von ih

nen seit 1961 mit soviel Erfolg ge- 

fbrderte "Einzelwirtschaft" abweh- 

ren. Wie zah dieses Ringen verlief, 

laBt sich den sog. "Lianjiang-Do- 

kumenten" entnehmen, die im Marz 

1964 beim Uberfall eines taiwane- 

sischen StoBtrupps auf das kiisten- 

nahe Kreisamt von Lianjiang er- 

beutet worden waren und die ein 

bezeichnendes Licht auf die Praxis 

der Ersten Zehn Punkte werfen.

Drei Etappen hatte die SEB in 

Lianjiang bis dahin durchlaufen: 

Zuerst waren die Bauern und Ka

der von maoistischen Arbeitsgrup- 

pen liber die Vorteile der kollekti- 

ven Landwirtschaft aufgekiart 

worden: sie sollten sich doch ein

mal Gedanken dariiber machen, 

warum in China die Landwirtschaft 

2.000 Jahre lang so kiimmerlich ge- 

fahren sei und warum sie demge- 

genliber heute so beachtliche Zu- 

wSchse zu verzeichnen habe. Wer 

in dieser Weise die "bittere Vergan- 

genheit mit der siiBen Gegenwart" 

vergleicht" (yiku sitian), komme 

unweigerlich zu der SchluBfolge- 

rung, daB die einstige Misere von 

der inzwischen leider so vielge- 

riihmten Einzelwirtschaft verur- 

sacht worden sei.

In einem zweiten Stadium wurden 

sodann liuistische Grundpositionen, 

wie die "Vier Freiheiten", die "drei 

Garantien und eine Belohnung" so

wie die Privatparzelleniiberlassung, 

angegriffen und schlieBlich in einer 

dritten Phase die Faden der Dorf- 

organisation aufgekniipft und nach 

kollektivem Muster neu geschniirt.

Als die Kampagne in Lianjiang 

schlieBlich zum AbschluB kam, 

zeigte sich ein Ergebnis, das jedem 

Liuisten vermutlich den Atem 

stocken lieB; waren doch im Fe- 

bruar 1963 bereits 4.218 Mu (oder 

97,5%) des vorher den Bauern ver- 

traglich zur Einzelbewirtschaftung 

iiberlassenen Bodens wieder rekol- 

lektiviert worden.137

- Die Liu-Fraktion verfolgte mit 

den "Spateren Zehn Punkten" aber 

nicht nur die Eingrenzung des 

"Korruptions"-Begriffs sowie die 

Verteidigung der Einzelwirtschaft, 

sondern, drittens, ein noch viel 

vordringlicheres Anliegen, namlich 

die Abwehr des maoistischen Ge- 

neralangriffs auf den "Revisionis- 

mus" und seine Vertreter, die an

geblich mitten im ZK saBen. Drei- 

zehn Monate nach ErlaB der "Spa

teren Zehn Punkte" wies der Vor- 

sitzende auf einer Zentralen Ar- 

beitskonferenz vom 27.12.1964 in 

aller Offenheit darauf hin, daB es 

"in unserer Partei mindestens zwei 

Gruppierungen gibt, namlich eine 

sozialistische und eine kapitalisti- 

sche Fraktion".138 Wolle man eine 

Schlange tbten, so miisse man sie 

zuerst auf den Kopf und nicht auf 

den Schwanz treten; oder anders 

ausgedriickt: "erst den Schakal, 

dann den Wolf und erst zuletzt den 

Fuchs".139 Dies war deutlich! Von 

hier bis zur kulturrevolutionaren 

Wandzeitung mit der Inschrift 

"Zerschlagt die Hauptquartiere" war 

es nur noch ein kleiner Schritt.
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Sogar Veteranen der Revolution 

hatten immer noch Angst vor dem 

Massenexperiment. "Welchen Grund 

gibt es fur Marxisten-Leninisten, 

sich vor der Wahrheit der Massen 

zu fiirchten? Je grdBer die Angst, 

desto mehr schleppt man mit sich 

herum."155

Mao belief! es jedoch nicht bei sol- 

chen AuBerungen des MiBbeha- 

gens, sondern warf am 14.1.1965 

seinen Gegnern erneut den Fehde- 

handschuh hin, und zwar in Form 

des ZK-Dokuments Nr.65, das 

schon bald unter der Bezeichnung 

"23 Punkte" (ershisan tiao) Ge- 

schichte machte.156 Hatte Liu als 

Sprecher der gegnerischen Fraktion 

noch im November 1964 darauf 

bestanden, daB es bei der SEB le- 

diglich um die Lbsung des "Wider- 

spruchs zwischen den Vier Saube- 

ren und den Vier Unsauberen" ge- 

he, d.h. um individuelle VerstoBe 

einzelner Kader,157 so hieB es nun 

in den "23 Punkten", daB der be- 

sagte Widerspruch ein solcher "zwi

schen Sozialismus und Kapitalis- 

mus" sei und daB man jetzt gegen 

jene "Machthaber in der Partei" zu 

Felde ziehen miisse, die (sic!) den 

"kapitalistischen Weg gehen".158 

Hier wurde also nun mit dem 

Hammer philosophiert: Die "Vier 

Sauber-Bewegung" war in altbe- 

kannterweise vom Laserstrahl zum 

Flutlicht ausgeweitet worden; sie 

richtete sich nicht mehr nur gegen 

Einzelpersonen, sondern firmierte 

als "antikapitalistischer Klassen- 

kampf” und wies unmiBverstandlich 

auf die Parteispitze. Angesichts 

dieser Zielsetzung war es nur kon- 

sequent, wenn die stadtische 

"Fiinf-Anti-Bewegung", die bisher 

zur landlichen "Vier-Sauber-Bewe- 

gung" parallel verlaufen war, nun- 

mehr ebenfalls in "Vier-Sauber- 

Bewegung" umgetauft und demsel- 

ben Regelwerk unterworfen 

wurde.159 Es sei an der Zeit, hieB 

es dazu, Nagel mit Kbpfen zu ma- 

chen, d.h. "die Massen kiihn zu 

entfesseln" und die Parteiorgane zu 

veranlassen, nicht "wie Frauen mit 

eingebundenen FiiBen stets hinter- 

herzuhinken". Es gelte einen "Ver- 

nichtungskrieg" zu fiihren160 und 

die Methode "Eins teilt sich in 

zwei" zu befolgen.161 Die Bauern- 

verbande, deren Mitglieder im all- 

gemeinen nicht einmal Parteizuge- 

hbrigkeit besaBen, seien anzuwei- 

sen, die Fiihrung bei der "Kader- 

Sauberung" zu iibernehmen - nach 

der Parole "Alle Macht den Verei- 

nigungen der Armen und Unteren 

Mittelbauern".162 Vor allem aber 

miiBten die Volkskommunen und 

Produktionsbrigaden von der 

Volksbefreiungsarmee lernen.163

Der zuletzt genannte - 20. - Punkt 

lieB deutlich erkennen, woher der 

Wind nun wehte und wieso es der 

Mao-Fliigel erneut fertiggebracht 

hatte, im ZK die Liu-Fraktion an 

die Wand zu spielen.

Die "23 Punkte" Idsten eine "Zweite 

Landreform" aus, die Shnlich ab- 

laufen sollte, wie die Vorganger- 

kampagne der fiinfziger Jahre. 

Trager waren die brtlichen Bauern- 

verbande und maoistische "Arbeits- 

teams" (gongzuozu), die mit dem 

Auftrag antraten, keinem der brtli

chen Kader uber den Weg zu trau- 

en, sondern ihm von vornherein 

mit der Vermutung zu begegnen, er 

folge dem kapitalistischen Weg.164 

In vielen Dbrfern wurden deshalb 

sogleich am Tage der Ankunft ei- 

nes Arbeitsteams samtliche Orts- 

kader ihrer Amter enthoben und 

die Dorfbuchhalter hinter SchloB 

und Riegel gebracht, damit sie ihre 

Unterlagen nicht vernichten konn- 

ten. AnschlieBend hatten sie, in 

Umkehrung der Beweislast, darzu- 

legen, daB sie dem sozialistischen 

Weg treu geblieben seien. Die Be- 

weisfiihrung erfolgte in stunden- 

langen Verhbren, wobei die 

"Kampfziele" zumeist "Diisenflug- 

haltung" einzunehmen hatten: Der 

Delinquent muBte sich m.a.W. der- 

gestalt beugen, daB sein Kopf sich 

auf Kniehbhe senkte, wShrend sei

ne Arme gleichzeitig senkrecht 

nach oben zu weisen hatten. Diese 

Haltung war, mehrere Stunden lang 

gewahrt, nicht nur schmerzhaft, 

sondern manifestierte auch Demut 

gegeniiber den "Richtern", denen 

man aus der verkriimmten Position 

heraus nie direkt in die Augen 

blicken konnte, die aber ihrerseits 

den Beschuldigten jederzeit an den 

Haaren ziehen, ihm die Arme ver- 

drehen oder auf ihn einschlagen 

konnten.165

Was hier am Ende erreicht wurde, 

war ein verheerender Gesichtsver- 

lust der Dorfbiirokratie, die vorher 

auf so hohem RoB gesessen hatte. 

Die Demiitigung fiel so griindlich 

aus, daB niemand mehr Lust hatte, 

sich fiir einen Kaderposten zur 

Verfiigung zu stellen. Manche Ehe- 

frauen erklarten ernsthaft, sich 

eher scheiden zu lassen, als die Er- 

nennung ihres Mannes zum Dorf- 

funktionSr hinzunehmen.166

Es sollte sich schon bald zeigen, 

daB hier nur ein Vorspiel stattfand. 

Wie 1965 der kleine liuistische 

Dorfkader, so wurde 1967 Liu 

Shaoqi selbst gedemiitigt, monate- 

lang verhbrt und schlieBlich zu To- 

de gequSlt.

4.

Wirtschaftliche und technologische 

Ergebnisse der Jahre 1958-1965 

Kein Zeitraum in der Geschichte 

der VR China ist von so ruckarti- 

gen Ab- und Aufw^rtsbewegungen 

gekennzeichnet wie die kurze Epo- 

che von 1958 bis 1965. Welch ver- 

heerende Ergebnisse der GroBe 

Sprung in nahezu samtlichen Berei- 

chen nach sich zog, ergibt sich aus 

der oben abgedruckten Tabelle 1. 

Die Zahlenkolumnen von 1957/58 

einerseits und von 1961/62 ande- 

rerseits sprechen eine iiberdeutliche 

Sprache, so daB sich jeder Kom- 

mentar eriibrigt.

Erst die liuistische "Berichtigungs"- 

Politik brachte wieder einen deut- 

lichen Aufschwung. So war bei- 

spielsweise der kumulierte Brutto- 

produktionswert von Industrie und 

Landwirtschaft i.J. 1965 gegeniiber 

1957 bereits wieder um 59% gestie- 

gen - ein Ergebnis, das nach einem 

nur vierjahrigen Anlauf zu ver- 

zeichnen war und zu dem vor allem 

die Industrie beitrug.

Die insgesamt diistere Stimmung 

der spaten fiinfziger und friihen 

sechziger Jahre wurde nur durch 

wenige Sonnenstrahlen aufgehellt. 

So nahm z.B. die Traktorenfabrik 

Luoyang im November 1959 die 

Produktion auf. Auch beim Ausbau 

der Eisenbahninfrastruktur gab es 

erfreuliche Ergebnisse: Der Nord- 

westen Chinas wurde 1958 durch 

die 1.000 km lange Eisenbahnstrek- 

ke von Baotou nach Lanzhou und 

der Siidwesten i.J. 1959 durch die 

605 km lange Trasse von Guiyang 

(Provinz Guizhou) nach Liuzhou 

(A.R. Guangxi) weiter erschlossen. 

AuBerdem konnten Briicken iiber 

den Yangzi (bei Chongqing, De- 

zember 1959) und iiber den Gelben 

FluB (bei Zhengzhou, April 1960) 

dem Verkehr iibergeben werden.

Im Dezember 1963 gab Zhou Enlai 

bei der 4,Tagung des II.NVK be- 

kannt, daB China inzwischen Erd- 

Olselbstversorger geworden sei. Am 

17.9.1965 gelang ein vielbeachteter 

Einstieg in die Gen-Technik, als 

namlich zum erstenmal von chine- 

sischen Wissenschaftlern Rinder- 

Insulin kiinstlich hergestellt wurde.

Am 16.10.1964 ziindete China seine 

erste selbstgebaute Atombombe - 

ein teures Unternehmen; allein 

zwischen 1963 und 1965 wurden 

jahrlich vermutlich 400-500 Mio. 

USS in das Raketen- und Kern- 

waffenprogramm gesteckt, also bis 

zu 30% der Ausgaben des Staats- 

haushalts. (Offiziell werden aller-
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dings, z.B. fur 1965, nur 18,6% an- 

gegeben,166a doch scheint dieser 

Wert mit einer engen Definition 

der "Verteidigungs"-Ausgaben zu- 

sammenzuhangen.) Was hier dem 

Riistungssektor zufloB, ging ande- 

ren Entwicklungsbereichen verlo- 

ren, nicht zuletzt der Landwirt- 

schaft und der Infrastruktur.

In dem hier behandelten Gesamt- 

zeitraum vermehrte sich die Bevol- 

kerung um rd. 80 Millionen Men- 

schen. Warnungen des Bevdlke- 

rungstheoretikers Ma Yinchu wur- 

den mit dem maoistischen Argu

ment in den Wind geschlagen, daB 

- ganz im Gegensatz zur malthu- 

sianischen Betrachtungsweise - der 

Mensch in erster Linie nicht etwa 

Konsument, sondern vor allem 

Produzent sei und daB viele HSnde 

den Fortschritt fbrderten. 1963 

wurde die Frage der Geburtenbe- 

schrankung zwar angesprochen, 

nicht jedoch instrumentalisiert. Es 

sollte bis zum Ende der siebziger 

Jahre dauern, ehe sich die Formel 

"1 Familie = 1 Kind" in der politi- 

schen Praxis durchsetzte. Bis dahin 

freilich hatte sich die Bevdlke- 

rungszahl bereits an die Milliar- 

dengrenze herangeschoben!

Der GroBe Sprung steht in dem 

zweifelhaften Ruf, die schlimmste 

Wirtschaftskatastrophe der VR 

China verursacht zu haben. Allein 

in der Getreideproduktion hat er 

die Wirtschaft um Jahre zurtickge- 

worfen. Wie die beiliegende Tabel- 

le 2 , wurde erst 1974 wieder der 

Standard von 1958, d.h. 303 kg pro 

Kopf, erreicht. Auch in anderen 

Bereichen hat die Volkswirtschaft 

zwischen sieben und zehn Jahre 

verloren.

5.

Und derweilen die Minoritatenge- 

biete?

In Tibet kam es im Marz 1959 zu 

antichinesischen Unruhen. Am 

lO.Marz wurde die "UnabhSngig- 

keit" proklamiert, am 17.Marz floh 

der Dalai Lama nach Siidtibet und 

errichtete dort eine Provisorische 

Regierung, Beijing ordnete - mit 

Befehl an die VBA vom 20.Marz - 

"StrafmaBnahmen" an und Idste am 

28.Marz die bisherige Regierung in 

Lhasa auf. Am 29.Marz erreichte 

der Dalai Lama Indien und erhielt 

dort Asyl.

Die Marzrevolte war weniger vom 

"Inneren Tibet" ausgegangen, das ja 

bis dahin keine SozialisierungsmaB- 

nahmen hatte hinnehmen miissen, 

sondern eher vom "AuBeren" (oder

Tabelle 2: 

Quelle: Zhongguo Tongji Nianjian 1983 (Statistisches Jahrbuch Chinas fur 1983), Beijing 1983, S. 103, 158.

Getreideproduktion und Bevolkerungswachstum 1949-1982

Jahr Bevolkerung Getreideproduktion 

(in Tonnen)

Getreideproduktion 

pro Kopf d. Bev. 

(in Kilogramm)

1949 541.670.000 113.180.000 209

1950 551.960.000 132.130.000 239

1951 563.000.000 143.690.000 255

1952 574.820.000 163.920.000 285

1953 587.960.000 166.830.000 284

1954 602.660.000 169.520.000 281

1955 614.650.000 183.940.000 299

1956 628.280.000 192.750.000 307

1957 646.530.000 195.050.000 302

1958 659.940.000 200.000.000 303

1959 672.070.000 170.000.000 253

1960 662.070.000 143.500.000 217

1961 658.590.000 147.500.000 224

1962 672.950.000 160.000.000 238

1963 691.720.000 170.000.000 246

1964 704.990.000 187.500.000 266

1965 725.380.000 194.530.000 268

1966 745.420.000 214.000.000 287

1967 763.680.000 217.820.000 285

1968 785.340.000 209.060.000 266

1969 806.710.000 210.970.000 262

1970 829.920.000 239.960.000 289

1971 852.290.000 250.140.000 293

1972 871.770.000 240.480.000 276

1973 892.110.000 264.940.000 297

1974 908.590.000 275.270.000 303

1975 924.200.000 284.520.000 308

1976 937.170.000 286.310.000 306

1977 949.740.000 282.730.000 298

1978 962.590.000 304.770.000 317

1979 975.420.000 332.120.000 340

1980 987.050.000 320.560.000 325

1981 1.000.720.000 325.020.000 325

1982 1.015.410.000 353.430.000 348

ostlichen) Tibet (Qinghai, Westyun- 

nan, Westsichuan), von dem aus die 

Unruhen liber die Gebiete der 

Khambas und Amdos (1958) bis 

Lhasa (1959) brandeten.

Nachdem der Aufstand in Lhasa 

blutig niedergeschlagen worden 

war, begannen die chinesischen 

Behorden nun auch hier mit aller 

Macht (ab Juli 1959) "demokrati- 

sche Reformen" (sic!) einzufiihren.

1964 wurde Tibet mit der "Soziali- 

stischen Erziehungsbewegung",

1965 mit der Volkskommune und

1966 mit der Kulturrevolution be- 

gliickt. Seit 1965 hat es den Status 

einer "Autonomen Region".1665

"Autonom" waren vorher schon an- 

dere Provinzen geworden, namlich 

die Innere Mongolei (1947), Xin

jiang (1955), Guangxi (1958) und 

Ningxia (1958) (vgl. Karte 1).

Was von dieser "Autonomie" zu 

halten war, muBte die Innere Mon

golei im Juli 1969 erleben, als sie 

fast bis zur Unkenntlichkeit zer- 

stiickelt und ausgeweidet wurde 

(Karte 2). Erst zehn Jahre spater, 

am 1.7.1979, leisteten die Reformer 

Wiedergutmachung und gaben der 

Autonomen Region ihre alte Ge

stalt zuriick.

6.

AuBenpolitik: Der Schwenk von 

der Sowjetunion zur Dritten Welt - 

und zum Westen

Die AuBenpolitik der hier be- 

schriebenen Periode vollzog sich in 

enger Anlehnung an die innenpoli- 

tischen Ereignisse - insofern nam

lich auf die Abkoppelung vom So- 

wjetmodell die Neubelebung des 

Selbstbestimmungs- und Autarkie- 

gedankens folgte. Bei dieser Neu- 

orientierung kam Beijing zu der 

Erkenntnis, daB China nicht nur 

seinen gehen miisse, sondern daB 

die chinesische Revolution viel- 

leicht auch zum Vorbild fur andere 

Lander der Dritten Welt werden 

konnte.

Dies also waren die beiden Kern- 

gedanken der AuBenpolitik zwi-
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KARTE 2: Die zeitweilige (1969/70) Zerstuckelung der 

"Autonomen Region" Innere Mongolei 

(Karte aus: China Handbuch, Dusseldorf 1974, S.557/558)

schen 1958 und 1965: Abnabelung 

von der Sowjetunion/vom soziali- 

stischen Lager und Anbindung an 

die Dritte Welt - oder, wie es 

schon bald heiBen sollte: an die 

"Weltdbrfer", mit denen sich am 

Ende vielleicht sogar gemeinsame 

Sache gegen "den" Imperialismus 

bilden lieBe.

6.1.

Das sino-sowjetische Sc his ma

Das Hauptereignis der Epoche war 

die Loslbsung Chinas von Moskau, 

die damals als Sensation ohneglei- 

chen empfunden wurde, da ange- 

sichts jahrelanger Unverbriichlich- 

keits-Rhetorik die Uberzeugung 

aufgekommen war, daB die beiden 

"sozialistischen Bruderstaaten" auf 

ewig miteinander verbunden blie- 

ben.

Insgeheim freilich hatte sich die 

Trennung schon friih angekiindigt, 

wobei die Hauptinitiative - ganz 

im Gegensatz zur g^ngigen Mei- 

nung - nicht von der Sowjetunion, 

sondern von China ausging. Ange- 

sichts der manchmal fast sklavi- 

schen Ubernahme des fremden 

Vorbilds waren dort, und zwar 

hauptsSchlich im maoistischen La

ger, EntmundigungsSngste aufge

kommen: An die Stelle der alten 

Massenlinie traten Biirokratismus 

im Kaderbereich, Professionalismus 

in der Armee, Elitedenken in den 

Erziehungs- und Forschungsanstal- 

ten und ein reich dotiertes Privile- 

gienwesen in der Parteifiihrung. 

Die eigenen Erfahrungen aus der 

Yan’an-Periode drohten immer 

mehr in Vergessenheit zu geraten. 

Solange es darum gegangen war, 

die schlimmsten Note zu beseitigen, 

hatte man diese "Entfremdung" ja 

noch zur Not in Kauf nehmen 

konnen. Nun aber, da die Volksre- 

publik im Zeichen des l.Fiinfjah- 

resplans auch okonomisch wieder 

zu Kraften gekommen war, schien 

es an der Zeit, sich erneut auf ei- 

gene Traditionen zu besinnen. Je 

nachhaltiger die Selbsteinkehr, de- 

sto kritischer die Haltung gegen- 

iiber der Sowjetunion; Fehler, die 

friiher nur als Splitter gegolten 

hatten, wurden nun zum Balkan.

Die UdSSR merkte, wie ihr der 

Partner entglitt und versuchte zu 

retten, was noch zu retten war, in

dem sie vermehrt gemeinsame Pro- 

jekte vorschlug (so z.B. im Juli

1958 den Aufbau einer gemeinsa- 

men Flotte) und indem sie - i.J.

1959 - ihre Wirtschaftshilfe (in 

Form kompletter Industrieanlagen) 

ein weiteres Mai erhohte. China 

nahm die Lieferungen, die ja im 

Gegenzug mit hohen Landwirt- 

schaftsexporten zu entgelten waren, 

kiihl entgegen, lehnte die Gemein- 

schaftsprojekte emport ab (sie seien 

ein untauglicher Versuch, Kontrol- 

le uber die Volksrepublik zu ge- 

winnen) und beschloB im ubrigen, 

weiter seinen eigenen Weg zu ge- 

hen und jene Drei Banner aufzu- 

pflanzen, die von Moskau als rotes
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Tuch empfunden wurden. Obwohl 

der Bruch von den Chinesen ausge- 

gangen war, verstanden sie es ge- 

schickt, den Schwarzen Peter der 

UdSSR zuzuschieben, und iiberlie- 

Ben es den "Revisionisten", den 

Trennungsakt zu vollziehen - ein 

Kalkiil, das bei dem temperament- 

vollen Chruschtschow uber kurz 

oder lang aufgehen muBte. In der 

Tat ergriff der sowjetische Gene- 

ralsekretar die Initiative und attak- 

kierte beim Parteitag der rumani- 

schen Kommunisten im Juni 1960 

zum erstenmal China in aller Of- 

fentlichkeit. Beijing gab sich ver- 

letzt und zahlte mit gleicher Miinze 

heim. Bereits drei Wochen spater, 

am 16.7.1960, berief Moskau seine 

Experten aus China zuriick - und 

handelte sich dafiir den Vorwurf 

des Vertragsbruchs ein, obwohl es 

ja eigentlich die chinesische Seite 

gewesen war, die diesen Experten 

durch ihre GroBe-Sprung-Politik 

schon vorher den Teppich unter 

den FiiBen weggezogen hatte.

Zu weiteren ZusammenstoBen kam 

es bei der Moskauer Konferenz der 

81 kommunistischen und Arbeiter- 

parteien im Oktober 1960 und beim 

XXII.Parteitag der KPdSU im Ok

tober 1961, den Zhou Enlai vorzei- 

tig verlieB. Da bei dieser Veran- 

staltung neben der KPCh auch die 

Albanische Arbeiterpartei in die 

SchuBlinie geraten war, kam es, in 

einer Art Trotzreaktion, zum chi- 

nesisch-albanischen SchulterschluB, 

der die ganze Kulturrevolution 

uber anhielt und Albanien eine 

Zeitlang zum weltweit einzig ver- 

laBlichen Freund werden lieB.

Aus der Sicht Moskaus betrieb Bei

jing seit 1958/59 eine "kiinstliche 

Verscharfung der internationalen 

Lage", um auf diese Weise von den 

Problemen im eigenen Haus abzu- 

lenken.167 In der Tat machte China 

die Sowjetunion fur zahlreiche in- 

nere Schwierigkeiten verantwort- 

lich, und zwar nicht nur fiir den 

wachsenden inneren "Revisionis- 

mus" und fiir die Wirtschaftskata- 

strophe, die doch ganz offensicht- 

lich durch den so plbtzlichen Ab- 

zug der sowjetischen Techniker 

verursacht worden sei, sondern u.a. 

auch fiir die Flucht von 60.000 

Kasachen, die am 16.4.1962 von 

Xinjiang aus ins sowjetische Ka- 

sachstan hiniiberwechselten.

Vor allem ideologisch blieben sich 

beide Seiten nichts schuldig: Die 

Chruschtschowschen Thesen von 

der Vermeidbarkeit des Krieges, 

vom friedlichen Ubergang zum So- 

zialismus auf parlamentarischem 

Weg und von der Entstalinisierung 

wurden zuerst in leisen und dann 

in immer schrilleren Tbnen als 

"Revisionismus" gebrandmarkt. H6- 

hepunkt dieser Entwicklung war 

die "Polemik iiber die Generallinie 

der internationalen kommunisti

schen Bewegung", die 1963/64 iiber 

die Biihne ging. China nahm einen 

von der KPdSU am 14.7.1963 ab- 

gesandten und mit kritischen Be- 

merkungen iiber China gespickten 

"Offenen Brief zum AnlaB fiir ei

ne zehnmonatige (6.9.63-14.7.64) 

Ideologiekampagne, die von der 

Renmin Ribao und der Hongqi 

gemeinsam gefiihrt wurde, und die 

in neun "Kommentaren zum Offe

nen Brief des ZK der KPdSU" ei

nen geradezu klassischen Nieder- 

schlag fand. Die KPCh richtete 

sich bei ihren Ausfiihrungen flam- 

menden Auges nicht nur an die 

KPdSU, sondern an sSmtliche Ar- 

beiterparteien der Welt, um sie fiir 

den "Pseudo-Kommunismus Chru- 

schtschows" zu sensibilisieren.168

Kein ideologisches Thema, das da- 

bei ausgespart worden ware. Be- 

sonders in drei Bereichen traten die 

Differenzen zutage:

- Zum Thema des "Sozialistischen 

Aufbaus": Gibt es in der Uber- 

gangsphase noch "antagonistische" 

Klassen oder nur mehr ein im we- 

sentlichen einiges Volk? Sind Staat 

und Gesellschaft also Instrumente 

des Klassenkampfes oder gibt es 

einen "Staat des ganzen Volkes" 

und eine "KP des ganzen Volkes"? 

Geht der Klassenkampf auch jetzt 

noch weiter oder stirbt er ab? Sind 

materielle Anreize bei der Produk- 

tion als "dkonomistisch" abzulehnen 

oder dienen sie dem Sozialistischen 

Aufbau?

Die chinesische Seite vertrat damals 

nach auBen hin stets die erstere 

und damit scharfere Lbsung.

- Beim "Parteiaufbau setzten die 

Sowjets eher auf eine "Revolution 

von oben" mittels eines expertokra- 

tischen Kaderapparats, wahrend die 

Chinesen, die sich damals schnell 

der Kulturrevolution naherten, of- 

fiziell spontane Massenaktionen 

iiber perfekte Organisation, morali- 

sche und politische Faktoren iiber 

technische und technokratische Fa- 

higkeiten sowie die Massenlinie 

iiber das Elitedenken stellten - und 

sich damit letztlich auch gegen die 

Herausbildung einer "neuen Klasse" 

wandten.

- Im Bereich der AuBenpolitik 

ging es um drei Kernfragen, nam- 

lich um das "richtige" Verhaltnis 

der sozialistischen Lander unterein- 

ander, um ihr Verhaltnis zu den 

kapitalistischen Staaten und nicht 

zuletzt um ihr Verhaltnis zu den 

Befreiungsbewegungen in der Drit- 

ten Welt. Der "proletarische Inter- 

nationalismus", wie er zwischen den 

sozialistischen Landern zu bestehen 

habe, miisse, wie die Chinesen for- 

derten, selbstverstandlich auch die 

Fiinf Prinzipien der friedlichen 

Koexistenz, d.h. u.a. auch den 

Grundsatz der Nichteinmischung 

umfassen, wahrend die Sowjetunion 

den Koexistenzbegriff ausschlieB- 

lich auf Lander mit anderer Ge- 

sellschaftsordnung angewandt sehen 

wollte. Mit dieser Einschrankung 

hatte sie sich, wie es in der chine- 

sischen Argumentation spater hieB, 

die Mbglichkeit vorbehalten, unter 

dem Vorwand des proletarischen 

Internationalismus "briiderliche 

Hilfe" zu leisten, so z.B. an die 

CSSR i.J. 1968! Bei den Streitfra- 

gen um das Verhaltnis der soziali

stischen zu den kapitalistischen 

Landern standen zwei Fragen im 

Vordergrund, namlich ob der Krieg 

vermeidbar sei und ob es ferner 

einen "friedlichen Ubergang vom 

Kapitalismus zum Sozialismus" ge- 

ben kbnne. Wahrend die KPdSU 

bei ihrem XX.Parteitag beide Fra

gen bejaht hatte, gingen die Chine

sen - angesichts der "immanenten 

Aggressivitat des Imperialismus" - 

von der Unvermeidbarkeit des 

Krieges aus und betrachteten die 

friedliche Koexistenz, ebenso iibri- 

gens wie den "parlamentarischen 

Weg", als hochst sekundare Takti- 

ken, die es mit auBerstem MiBtrau- 

en zu betrachten gelte. Im Hinblick 

auf die Befreiungsbewegungen in 

der Dritten Welt schlieBlich ging es 

um die Frage, ob der Kolonialis- 

mus von selbst verschwinde und 

daher bewaffnete Geburtshilfe fiir 

die Volker Asiens, Afrikas und La- 

teinamerikas vermieden werden 

kbnne, oder ob der "Neokolonialis- 

mus" so aggressiv sei, daB nur ech- 

te Volkskriege eine Befreiungslb- 

sung mit sich bringen kbnnten. 

Beijing piadierte hier unmiBver- 

standlich fiir die Kampflbsung.
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Analog zum politischen Wettersturz 

fiel der Warenumsatz Chinas mit 

den sozialistischen Landern zwi- 

schen 1959 und 1966 um mehr als 

55% - im Handel mit der UdSSR 

sogar um 80%. DaB es sich hier 

nicht nur um einen kurzfristigen 

Trend handelte, zeigt ein Vergleich 

zwischen 1955 und 1973. Lagen die 

Handelsbeziehungen Chinas zu so

zialistischen und nichtsozialisti- 

schen Partnern i.J. 1955 bei einem 

Verhaltnis von 74,2:25,8%, so hat- 

ten sie sich bis 1973 auf 17,2:22,8% 

verandert - eine wahrhaft histori- 

sche Kehrtwendung.169

Zum Ausgleich wandte sich die 

Volksrepublik verstarkt westlichen 

Handelspartnern zu, insbesondere 

Japan und der Bundesrepublik, die 

beide das von den USA im Zuge 

des Koreakriegs verhangte Han- 

delsembargo gegen China geschickt 

zu umgehen wuBten. Vor allem der 

Handelsaustausch mit Japan nahm 

seit 1952 schnell zu, erfuhr dann 

allerdings durch den "Flaggenzwi- 

schenfall von Nagasaki” (2.Mai 

1958), bei dem die chinesische 

Fahne von einem japanischen 

Rechtsextremisten heruntergerissen 

wurde, einen Riickschlag, der au- 

genblicklich dem deutsch-chinesi- 

schen Handel zugute kam.170 Mit 

der Aufnahme diplomatischer Be- 

ziehungen zu den beiden "kapitali- 

stischen" WirtschaftsgroBmachten 

dauerte es allerdings noch bis 1972!

6.2.

Die Hinwendung zur Dritten Welt 

- und die "Zwischenzonentheorie"

Je mehr sich China der UdSSR 

entfremdete, umso intensiver be- 

miihte es sich um ein Biindnis mit 

den "Weltdbrfern".

Um mit seinen asiatischen Nach- 

barn ins reine zu kommen, schloB 

China zu Beginn der sechziger Jah- 

re fiinf Grenzvertrage ab, namlich 

am 28.1.1960 mit Birma, am 

5.10.1960 mit Nepal, am 26.12.1962 

mit der Mongolischen Volksrepu

blik, am 2.3.1963 mit Pakistan und 

am 22.11.1963 mit Afghanistan. 

Besonders groBziigig zeigte sich die 

Volksrepublik hierbei gegeniiber 

Birma, Pakistan und Nepal, denen 

gemeinsam war, daB sie Nachbar- 

staaten jenes Indien sind, mit dem 

sich die Volksrepublik zu dieser 

Zeit bereits tbdlich verfeindet hat- 

te.

Dariiber hinaus streckte Beijing die 

Fiihler nach Afrika und zum Na- 

hen Osten hin aus. Zwischen De- 

zember 1963 und Februar 1964 be- 

suchte MinisterprSsident Zhou En- 

lai die Vereinigte Arabische Repu- 

blik, Algerien, Marokko, Albanien, 

Tunesien, Ghana, Mali, Guinea, 

Sudan, Athiopien, Somalia und 

formulierte bei dieser "Safari" die 

"Fiinf Prinzipien Chinas fur die 

Behandlung der Beziehungen mit 

afrikanischen Landern" sowie die 

"Acht Prinzipien Chinas fur die 

wirtschaftlich-technische Auslands- 

hilfe". Auf einer zweiten fiachen- 

deckenden Reise besuchte Zhou 

vom 27.3.-29.4.1965 erneut Alge

rien, die Vereinigte Arabische Re- 

publik, Pakistan, Birma und wie- 

derum Albanien.

Die Ernte, die er einbrachte, konn- 

te sich sehen lassen: Zwischen An- 

fang 1958 und Ende 1965 nahm 

Beijing mit nicht weniger als 24 

Landern diplomatische Beziehungen 

auf, darunter mit 19 afrikanischen 

Staaten - und konnte damit einen 

ersten Fiacheneinbruch in die Pha

lanx Taiwans erzielen.

Zu den neuen Partnern gehdrte 

aber auch - gleichsam einsam zwi

schen den Seiten stehend - das 

Frankreich de Gaulles, das am 

27.1.1964 den in der westlichen 

Welt damals noch als unerhdrt 

kiihn empfundenen Schritt einer 

Anerkennung der Volksrepublik 

wagte. Damit war ein Ereignis ein- 

getreten, das die Chinesen veran- 

laBte, von der bisherigen Zwei-La- 

ger-Theorie abzuriicken: die Ge- 

burtsstunde des "Zwischenzonen"- 

Konzepts hatte geschlagen - einer 

Vorform der spSteren "Drei-Wel- 

ten-Theorie". Zwischen dem kapi- 

talistischen und dem sozialistischen 

Weltlager hatten sich nach Beijin

ger Auffassung mittlerweile zwei 

neue Schichten herausgebildet, 

namlich die Erste Zwischenzone, 

der die gerade aus der Kolonial- 

herrschaft entlassenen Lander der 

Dritten Welt zugehdrten, und die 

Zweite Zwischenzone, zu der Part

ner gerechnet wurden, die zwar 

kapitalistisch ausgerichtet waren, 

die aber gleichwohl einem Land 

wie China die Hand entgegenge- 

streckt hatten, so z.B. Schweden, 

Norwegen, die Schweiz - und 

nunmehr Frankreich!171 Bis 1964 

mochte China geglaubt haben, sich 

der Dritten Welt als revolutionares 

Modell empfehlen zu kdnnen; doch 

gab es damals schon zwei Vorfaile, 

die zu Nachdenklichkeit mahnten, 

namlich die iibersensible Reaktion 

vieler afrikanischer Staaten auf die 

Bemerkung Zhou Enlais, daB Afri

ka "reif fur die Revolution" sei, vor 

allem aber den indisch-chinesi- 

schen Grenzkonflikt, der nicht nur 

die von Zhou Enlai und Nehru be- 

schworene Freundschaft zwischen 

den beiden gnJBten Vdlkern 

Asiens, sondern dariiber hinaus die 

Vorstellung von einer Einheit der 

Dritten Welt jah Liigen strafte.

Der Konflikt mit Indien war be

reits 1955 aufgeflammt. Im Bereich 

der 2.000 km langen Grenze zwi

schen beiden Nachbarn erwiesen 

sich drei Sektoren als ungeregelt. 

Im Westen ging es dabei im Be

reich Xinjiang/Tibet auf der einen 

und Ladakh auf der anderen Seite 

um 33.000 qkm, im Zentralsektor 

um 2.000 qkm und im Ostsektor 

sogar um 90.000 qkm. Wahrend In

dien seine Argumentation darauf 

abstellte, daB die Grenzen langst 

definitiv festgelegt worden seien, 

und zwar u.a. auch durch die frii- 

here britische Kolonialverwaltung, 

hielt China das Problem der Gren

zen fiir ungeregelt - und deshalb 

fur verhandlungsbediirftig.172 Akut 

wurde die Grenzfrage, als China 

auf die Aksai-Chin-Hochebene in 

Nordost-Ladakh eine von Xinjiang 

nach Tibet verlaufende StraBe ge- 

baut hatte, ohne vorher die Inder 

zu konsultieren. Es kam zu verba- 

len Auseinandersetzungen und 

schlieBlich zum Aufmarsch von 

Truppen im Hochgebirgsgeiande 

sowohl des Ost- als auch des West- 

sektors.173 China richtete sich hier

bei auf sSmtliche Eventualitaten 

ein, gab sich aber nach auBen hin 

passiv - so als wolle es den Indern 

das Heft des Handelns iiberlassen. 

Diese entschlossen sich zu einer 

"Vorwartsstrategie" und verkiinde- 

ten, die "indischen Gebiete" von 

chinesischen Truppen saubern zu 

wollen.174 Als ihre Truppen im 

Zuge der "Operation Leghorn" am 

lO.Oktober 1962 im Ostabschnitt zu 

Sauberungsaktionen vorriickten, 

wurden sie von einer chinesischen 

Streitmacht in Empfang genommen, 

die nicht weniger als 20fach iiber- 

legen war und die den Feind nicht 

nur augenblicklich zum Stoppen 

brachte, sondern iiberdies am 

20.Oktober 1962 zum Gegenangriff 

iiberging und bis an den Rand der 

Ebene von Indisch-Assam vor- 

wartssturmte. Eine ahnliche Uber- 

raschung erlebten die indischen 

Truppen im Westabschnitt. Nichts 

schien die chinesischen Verbande 

an beiden Fronten von einem wei- 

teren Vormarsch abhalten zu kftn-
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nen; doch da gab China - iiberra- 

schend fur alle Welt - am 21.No

vember 1962 eine Erklftrung ab, 

daB es ab 22.November, 0.00 Uhr 

zum Waffenstillstand iibergehen 

werde. Gleichzeitig bot Beijing der 

indischen Regierung Verhandlun- 

gen an, die jedoch von den so tief 

gedemiitigten Indern ausgeschlagen 

wurden. Insgesamt kostete der 32- 

Tage-Krieg beide Seiten rd. 4.000 

Tote und Verwundete. Beide 

KriegsschauplStze blieben auf ver- 

haltnismSBig kleine und iiberdies 

rd. 15.000 km voneinander entfernt 

liegende Hochgebirgsareale von 

80x30 km (im Westen) und von 

240x80 km (im Ostabschnitt) be- 

schrSnkt.175

Der Indienfeldzug setzte das Mu

ster fiir eine Form der militSri- 

schen Auseinandersetzung, wie sie 

sich 1979 gegeniiber Vietnam wie- 

derholen sollte und wie sie wohl 

auch fiir kiinftige bewaffnete 

Grenzkonflikte maBgebend bleiben 

diirfte - den "Erziehungsfeldzug".

Bereits am 25.Mai 1963 wurden die 

indischen Gefangenen repatriiert. 

Erst 18 Jahre spater gingen die In- 

der auf das damalige Verhand- 

lungsangebot ein und begannen mit 

dem nordlichen Nachbarn endlose 

DauergesprSche.

Der Grenzkrieg mit Indien schadete 

der VR China in der Dritten Welt 

kaum, sondern gab ihr im Gegen- 

teil "groBes Gesicht". China glaubte 

deshalb, es kdnne seine Weltddrfer- 

strategie fortsetzen.176 Doch dann 

kam das "schwarze Jahr" 1965, das 

mit seinen traumatischen Riick- 

schlagen zur Verdiisterung der kul- 

turrevolutionaren AuBenpolitik 

beitrug.

Anmerkungen
1) Mao, Texte III, S.7,9, 22 und 27 ff.

2) NSheres in "Eighth National Congress 

of the Communist Party of China", 

Peking 1956, Vol.I, S.261-328 und 

229-259.

3) Mao, Texte IV, S.18 f.

4) Mao, Texte III, S.27-55.

5) Text in: "Die Dokumente der 2.Plenar- 

tagung des VUI.Parteitags der KPCh, 

Peking 1958, S.14-71.

6) Mao, Texte III, S.55.

7) Die Direktive ist abgedruckt in: RMRB, 

19.12.1957.

8) Nanfang Ribao, in: SCMP 2408, S.6-9.

9) Mao, Texte IV, S.17.

10) Mao, Texte V, S.82 ff., 93.

11) Mao, Texte III, S.107.

12) Rede auf der Konferenz von SekretSren 

der Provinz- und Stadtkomitees vom

1.2.1959. Mao, Texte IV, S.16.

13) RMRB, 27.5.58. S.2, Punkt 2.

14) Mao, Texte V, S.6.

15) Mao, Texte V, S.392 f.

16) GMRB, 23.12.59.

17) Dazu und zu den modernen Umwelt- 

schutzbestimmungen vgl. Oskar Weg- 

gel, "Das Offentliche Recht - Umwelt- 

schutzrecht", in: C.a., Juli 1987, 

S.275-594.

18) Zu der einschlSgigen nachmaoistischen 

Diskussion vgl. die Ausfiihrungen bei 

Oskar Weggel, "Ideologic im nachmao

istischen China - Versuch einer Syste- 

matisierung", in: C.a., Januar 1983, 

S.19-40, 32.

19) Neueste Geschichte Chinas, a.a.O., 

S.248.

19a)Die Dezentralisierung wird auch in den 

"60 Arbeitspunkten" ausdrilcklich er- 

wShnt, vgl. Mao, Texte III, S.27 f.

20) Dokumente der 2.Plenartagung des 

VUI.Parteitags der KPCh, Peking 1958, 

S.52 f.

21) Yue Daiyun, "Als Hundert Blumen blti- 

hen sollten", Bern und Mtinchen 1986, 

S.103.

22) Ebenda, S.104.

23) Ebenda, S.128.

24) "Memoirs Duchuai, "Memoires of a 

Chinese Marshall", The Autobiographi

cal Notes of Peng Dehuai (1898-1974), 

Beijing 1984, S.491 ff.

25) Mao, Texte III, S.59.

26) Ebenda, S.59-89.

27) Ebenda, S.111-167.

28) Volltext abgedruckt in: RMRB, 4.9.58, 

S.3.

29) Der ZK-Resolutionstext ist abgedruckt 

in: RMRB, 10.9.58.

30) RMRB, 1.10.58.

31) Hierzu SCMP 4032, S.4.

32) RMRB, 1.10.58.

33) Ebenda.

34) Zu dieser Beobachtung vgl. Audrey 

Donnithorne, "China’s Economic 

System", London 1967, S.47.

35) RMRB, 10.9.58.

36) PRe, 17.7.64, S.8.

37) RMRB, 19.9.58.

38) RMRB, 10.9.58.

39) Art.19 der Sputnik-Mustersatzung.

40) RMRB, 10.9.58, S.l.

41) RMRB, 19.12.58.

42) Oskar Weggel, "Miliz, Wehrverfassung 

und Volkskriegsdenken in der VR Chi

na", Boppard a/Rh. 1977, S.ll.

43) RMRB, 4.9.58.

44) Mit weiteren Angaben vgl. Weggel, 

"Miliz...", a.a.O., S.10 ff.

45) Neueste Geschichte Chinas, a.a.O., 

S.266.

46) Ebenda, S.267.

47) RMRB, 4.9.58.

48) RMRB, 13.10.58.

49) Lun renmin gongshe ("Uber die Volks- 

kommunen"), Beijing 1958, S.118 ff.

50) Mao, Texte V, S.12.

51) Mao Zedong, sixiang wansui, ("Lange 

lebe Mao Zedongs Denken"), Beijing 

1969, S.279.

52) Zur Volkskommunenstruktur vgl. sy- 

stematisch auch Oskar Weggel, "Wie 

eine Volkskommune funktioniert", in: 

C.a., Marz 1974, S.122-135; ferner CB, 

Nr.669 und 677.

53) Einzelheiten zu den Stadtkommunen in: 

SCMP 2009: Beispiel Kaifeng; URS, 

Bd.14, Nr.2: Shanghai, sowie allg. 

SCMM, Nr.155 und SCMP, Nr.2009.

54) "Sixth Plenary Session of the Eighth 

Central Committee of the Communist 

Party of China", Peking 1958, S.12 ff., 

Abschnitt I.

55) Entnommen aus "VR China im Wan- 

del", Bd.235 der Schriftenreihe der 

Bundeszentrale fiir Politische Bildung, 

Bonn 1958, S.221, ausgearbeitet von 

Peter Schier.

56) Mao, Texte III, S.203.

57) Yue, a.a.O., S.88.

58) Ebenda, S.86.

59) Ebenda, S.88.

60) Berechnung von Peter Schier anhand 

der Abweichungen von der "normalen 

Sterberate" vgl. Anm.55: ebenda, S.44.

61) Mao, Texte V, S.28.

62) Das Kommuniqug ist abgedruckt in 

"Sixth Plenary Session of the Eighth 

Central Committee of the Communist 

Party of China", Peking 1958.

63) NCNA, 7.4.59.

64) Zur Produktionsbrigade als Basis vgl. 

Nanfang Ribao, 16.12.60, in: SCMP, 

Nr.2414, S.7-12; ferner RMRB, 26.8.59, 

RMRB, 21.12.60 und SCMP, Nr.2408, 

S.10-14.

65) Mao, Texte IV, S.29 ff.

66) Ebenda, S.57.

67) Ebenda, S.21, 23.

68) Ebenda, S.37.

69) Ebenda, S.41, 46.

70) Ebenda, S.48: Ausfiihrungen v.

27.2.1959.

71) Mao, Texte V, S.7.

72) Mao, Texte IV, S.131.

73) Ebenda, S.143 f.

74) Der Brief ist abgedruckt in: Peng 

Dehuai, a.a.O., S.510 ff. (vgl. Anm.24).

75) Ebenda, S.494.

76) Ebenda, S.503 ff.

77) Mao, Texte V, S.13.

78) Peng Dehuai, a.a.O., S.7 (Anm.24).

79) Ebenda, S.506.

80) Ebenda, S.10.

81) Mao, Texte IV, S.167

82) RMRB, 24.1.61.

83) Naheres mit Nachweis der Rechtsbe- 

stimmungen bei Oskar Weggel, "Das 

Offentliche Recht - Landwirtschafts- 

recht", C.a., April 1987, S.290 ff., 308 f.

84) Das Kommuniqu6 ist abgedruckt in: 

CB, Nr.691.

85) Dazu RMRB, 21.1.61 und 29.9.62, je- 

weils S.l; zum Kommuniqu^ des 9.Ple

nums vgl. CB, Nr.644, S.l-4.

86) RMRB, 29.9.62, S.l.

87) Mao, Texte III, S.27 ff.

88) RMRB, 24.2.59.

89) Text in: CB, Nr.559.

90) CB, Nr.644, S.l-4.

91) RMRB, 21.1.61, S.l.

92) Ein gutes Beispiel ist die Zusammen- 

stellung von anti-liuistischem Material 

in SCMM, Nr.619 v. 10.6.68; der voll- 

stSndige Text der Rede findet sich bei 

Erik von Groeling, "Pekings entwick- 

lungspolitische Konzeptionen", in: 

Modeme Welt, Heft 3, 1970, S.239 ff.

93) SCMP, Nr.3899, S.4.

94) RMRB, 23.11.67 und SCMP, Nr.4068.

95) Ausfiihrlich dazu Eckard Garms, "Wirt- 

schaftsreform in China. Chinesische 

Beitrage zur Theoriediskussion von Sun 

Yefang u.a.", Nr.113 der Mitteilungen 

des Institute fiir Asienkunde, Hamburg 

1980.

96) Der Autor hat sich mit dem "Zwei- 

linien-Prinzip" in einer Monographic 

1973 auseinandergesetzt: "Die Alterna

tive China. Politik, Gesellschaft, Wirt- 

schaft der VR China", Hamburg 1973. 

Insgesamt sind dort 13 Sachkomplexe 

anhand des Zweilinien-Prinzips behan- 

delt.

97) RMRB, 15.1.59, S.3.

98) RMRB, 9.10.60.

99) RMRB, 16.9. und 29.12.60; zur Ver- 

tragspraxis der Produktionsmannschaf- 

ten vgl. auch CB, Nr.677, S.31.

100) RMRB, 29.12.60, S.l; zahlreiche Einzel- 

fSlle sind ferner zusammengetragen in 

SCMP, Nr.2413, S.9-17.



CHINA aktuell - 315 - April 1988

101) RMRB, 10.4.55 und 14.3.60.

102) Nanfang Ribao in SCMP, Nr.2415, 

S.9-12.

103) RMRB, 16.4.67, S.4.

104) RMRB, 11.4.67, S.2.

105) Ausftihrungen dazu Oskar Weggel, "Die 

Alternative China", a.a.O., S.279 ff.

106) Statistical Yearbook of China, 1985, 

printed in Hong Kong 1985, S.21.

107) Naheres mit Nachweisen Oskar Weggel, 

"Eine Gesellschaft der Gleichen? Rang- 

und Lohnhierarchien in der VR China", 

C.a. August 1974, S.483 ff.

108) "Comrade Chiang Ch’ing. Recollections 

of her Life and History", Boston and 

Toronto 1977.

109) Liu Shaoqi, Xuanji (Ausgewahlte Wer- 

ke), Tokyo 1967, S.17.

110) Ebenda.

111) Ebenda, S.69.

112) Ebenda.

113) Franz Schurmann, "Ideology and Orga

nization in Communist China", Berke- 

ley/California 1968, S.536.

114) In diesem Sinne Jorg-Michael Luther, 

"Liu Shaoqis umstrittenes Konzept zur 

Erziehung von Parteimitgliedern", 

Bd.100 der Mitteilungen des Institute 

fiir Asienkunde, Hamburg 1978, S.158.

115) In diesem Sinne u.a. Luther, a.a.O., 

S.288.

116) Art.10 des Parteistatuts v. 1982 und 

Art.5 des Parteistatuts v. 1969.

117) Art.10, Abs.6 des Parteistatuts von 

1982.

118) Liu Shaoqi, "Wie man ein guter Kom- 

munist wird", Peking 1965, S.106.

119) PRu 1968, Nr.42, S.7 und Nr.51, S.16.

120) Ausfiihrlich dazu Oskar Weggel, "Die 

Partei als Widersacher der Revolutions- 

komitees", Nr.34 der Mitteilungen des 

Institute fiir Aeienkunde, Hamburg 

1970, S.57 ff.

121) Mao, Texte V, S.101-127.

122) Dai Houying, "Die GroBe Mauer", Miin- 

chen/Wien 1987, S.27 f.

123) Mao, Texte V, S.399.

124) Ebenda, S.239.

125) Ebenda, S.233.

126) Ebenda, S.154.

127) Ebenda, S.155.

128) Ebenda, S.395.

129) Ebenda, S.313.

130) Chineeiecher Text in: Feiqing yuebao, 

10/77, Nr.20/4, engl. Obersetzung in 

Richard Baum und Frederic C.Teiwee, 

"Seu Ch’ing: The Socialiet Education 

Movement of 1962-1966", Berkeley/Cal. 

1968, S.58-71.

131) Mao, Texte V, S.361.

132) RMRB, 28.2.74; auefiihrlich zum Thema 

Daqing auch C.a., September 1974, 

S.550-553.

133) PRu 1973, Nr.30 und 1972, Nr.3.

134) Mao, Texte IV, S.221 f.; Inhalt der 

Anshan-Verfassung: RMRB, 23.3.70.

135) Mao, Texte V, S.151.

136) Ebenda.

137) "Rural People’s Communes in Lian- 

Chiang", edited by Chen-Ridley, 

Hoover Institution Publications, No.93, 

Stanford/Cal. 1969, S.200; weitere Ein- 

zelheiten dazu auch in C.a., Juli 1981, 

S.434 ff.

138) Mao, Texte V, S.420.

139) Ebenda, S.407.

140) Text der Spateren Zehn Punkte bei 

Baum/Teiwes, a.a.O., S.72-94, hier: 

S.73, Ziffer 1.

141) Ebenda, S.79.

142) Ebenda, S.85 ff.

143) Ebenda, S.89.

144) Ebenda, S.90.

145) Ebenda, S.93.

146) Dazu Riidiger Machetzki, "Chronologie 

des innerparteilichen Linienkampfes in 

der KP Chinas, 1954-1965", Bd.57 der 

Mitteilungen des Institute fiir Asien

kunde, Hamburg 1973, S.86 f.

147) Dai, a.a.O., S.281.

148) Ebenda, S.289.

149) Ebenda, S.289.

150) Ebenda, S.331.

151) Ausfiihrlich zu dieser Kontroverse: 

RMRB, 17.7.64; vgl. femer auch Mao, 

Texte V, S.359.

152) Texte abgedruckt in: Baum/Teiwes, 

a.a.O. S.102-117.

153) Mao, Texte V, S.9-11.

154) Ebenda, S.234.

155) Ebenda, S.64 und 67.

156) Gesamttext in Baum/Teiwes, a.a.O., 

S.18-126.

157) NSheres dazu Liu Shao-ch’is Self Criti

cism, Issues and Studies, Vol.VI, No.9, 

June 1970, S.96.

158) Baum-Teiwes, a.a.O., S.119 f.

159) Ebenda, S.120.

160) Ebenda, S.121.

161) Ebenda, S.123.

162) Ebenda, S.124.

163) Ebenda, S.126.

164) Yue, a.a.O., S.130.

165) Ebenda, S.134.

166) Ebenda.

166a)Statistical Yearbook, a.a.O., S.525.

166b)Ausftihrlich dazu Oskar Weggel, "China 

und Tibet. Wie Feuer und Holz", C.a., 

Dezember 1983, S.744-760 (746 f.).

167) Neueste Geschichte Chinas, a.a.O., 

S.275, 285.

168) Die Texte wurden in alien Einzelheiten 

veroffentlicht vom Beijinger Verlag fiir 

Fremdsprachige Literatur unter dem 

Titel "Die Polemik liber die Generallinie 

der Internationalen Kommunistischen 

Bewegung", Beijing 1965.

169) Dazu NSheres Oskar Weggel, "China 

und die Drei Welten", Miinchen 1979, 

S.90 f.

170) Ausfiihrlich hierzu Oskar Weggel, "Das 

AuBenhandelsrecht der Volksrepublik 

China", Baden-Baden 1976, S.38 f.

171) Dazu Oskar Weggel, "Die Aufienpolitik 

der VR China", Stuttgart u.a. 1977, 

S.63 ff., 68 ff. und ders., "Weltgeltung 

der VR China", Mtinchen/Hamburg 

1986, S.43 ff.

172) Ausfiihrlich dazu Oskar Weggel, "Die 

chinesisch-indische Grenze", C.a., Sep

tember 1984, S.505-508.

173) Zum Grenzstreit vgl. auch CB, Nr.689, 

Nr.696 und Nr.698.

174) Die These von der VorwSrtsstrategie 

stammt von Neville Maxwell, "India’s 

China War", London 1970.

175) Zu den Einzelheiten des Kriegsgesche- 

hens vgl. Kielmannsegg/Weggel: "Un- 

besiegbar? China als Militarmacht", 

Stuttgart, Herford 1985, S.50 ff.

176) Ausfiihrlich zu diesem Thema Lin Biao, 

"Lange lebe der Sieg im Volkskrieg", 

Beijing 1965.




