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4.

Das Organisationsrecht

4.1.

Das Organisationsrecht - die 

juristisch solideste Materie des 

Offentlichen Rechts der VR China 

Das Organisationsrecht darf als 

jene Materie gelten, die in dem so 

vielfaltigen Bereich des Offentli

chen Rechts der VR China mit 

Abstand am solidesten gefiigt ist.
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Dies zeigt sich zunachst darin, daB 

die meisten einschlagigen Regelun- 

gen formal-rechtlichen Gesetzes- 

charakter (fa) besitzen - lange Zeit 

waren formelie Gesetze sogar fast 

ausschlieBlich hier, im Organisa- 

tionsbereich, zu Hause -, zum 

andern geht diese Soliditat auch aus 

der Zahl der Regelungen, vor allem 

aber ihrer Kontinuitat hervor: 

Soweit die Bestimmungen aus den 

Jahren 1949 ff. von den Reformern 

novelliert wurden, geschah dies 

ohne wesentliche Anderungen.

Die Selbstorganisation der Biirokra- 

tie stand also in der Volksrepublik 

von vornherein auf festen Funda- 

menten. Lediglich die Kulturrevo- 

lution hat auch hier - wie hatte es 

auch anders sein kdnnen! - Er- 

schiitterungen und Einbriiche mit 

sich gebracht, deren Spuren inzwi- 

schen allerdings wieder beseitigt 

sind. Bezeichnenderweise gehorten 

auch Neufassungen friiherer 

Organisationsregelungen mit zu den 

Gesetzen der ersten Stunde, wie sie 

seit Mitte 1979 wieder erlassen 

wurden.

Eine 1985 in Beijing erschienene 

"Sammlung der Organisationsbe- 

stimmungen der VR China" (1) 

enthalt insgesamt 81 Bestimmun

gen, die in fiinf Abschnitte 

untergliedert sind:

- Abschnitt 1 trSgt die Uberschrift 

"Verfassungen" und enthalt neben 

den Verfassungstexten von 1954, 

1975, 1978 und 1982 auch das 

Allgemeine Programm (gongtong 

gangling), das die Politische Kon- 

sultativkonferenz des chinesischen 

Volkes am 29.9.1949 erlassen hatte

- ein Zeichen dafiir, daB diesem 

Grundgesetz auch vom heutigen 

offiziellen China noch Verfas- 

sungscharakter eingerSumt wird.

- Abschnitt 2 ist iiberschrieben mit 

"Organisationsrecht" (zuzhi fa). 

Hier handelt es sich durchwegs um 

formelle Gesetze, nSmlich uber die 

Volksregierung (vom 27.9.1949), 

uber die Nationalversammlung 

(vom 20.9.1954 sowie vom 

10.12.1982 ), uber den Staatsrat 

(vom 21.9.1954 sowie vom 

10.12.1982), liber die Volksgerichte 

(sog. "Einstweilige Bestimmungen" 

vom 3.9.1951 sowie das "Organisa- 

tionsgesetz" vom 21.9.1954 und 

vom 1.7.1979), liber die Staatsan- 

waltschaft ("Voriaufige Bestimmun

gen" vom 3.9.1951, "Organisations - 

gesetz" vom 21.9.1954 und vom 

1.7.1979), liber die "Konsultativ- 

konferenz des chinesischen Volkes" 

(vom 27.9.1949) und nicht zuletzt 

liber die lokalen Volksversammlun- 

gen und Volksausschlisse (vom 

21.9.1954 sowie vom 1.7.1979 und 

vom 10.12.1982: durch die zuletzt- 

genannte Novellierung wurden 

kulturrevolutionSre Bestandteile, 

wie die Revolutionskomitees, 

formell abgeschafft; Naheres dazu 

unten 4.5.6.4.1.

- Abschnitt 3 bringt "Organisa- 

tionsgesetze der einzelnen Abtei- 

lungen des Staatsrats".

Aufgeflihrt sind hier im einzelnen: 

"Durchgehende Organisationsbe- 

stimmungen fiir die zum Staatsrat 

gehdrenden Organe" vom 2.12.1949, 

die "Vorlaufigen Arbeitsbestim- 

mungen der Staatlichen Plankom- 

mission" vom 26.10.1955, die 

"Versuchsweisen Organisationsbe- 

stimmungen des Kontrollausschus- 

ses" vom 24.10.1950, die "Kurzge- 

faBten Organisationsbestimmungen 

fiir die Kontrollabteilung" vom

2.11.1955, die "KurzgefaBten

Organisationsvorschriften des 

Arbeitsministeriums" vom

17.9.1956, die "KurzgefaBten

Organisationsvorschriften liber die 

Kommission fiir korperliche 

Ertiichtigung" vom 23.3.1956, die 

"Versuchsweisen Organisationsbe

stimmungen fiir das Allgemeine 

Zollamt" vom 30.12.1949, das 

"Einstweilige Zollgesetz" vom 

23.3.1951, die "KurzgefaBten 

Organisationsvorschriften fiir das 

Sekretariat beim Staatsrat" vom 

19.11.1955, die "KurzgefaBten 

Organisationsvorschriften liber das 

Amt fiir Statistik" vom 19.11.1955, 

die "KurzgefaBten Organisationsbe

stimmungen fiir das Gesetzesamt 

beim Staatsrat" vom 19.11.1955, die 

"KurzgefaBten Organisationsvor

schriften fiir das Personalamt beim 

Staatsrat" vom 19.11.1955, die 

"KurzgefaBten Organisationsvor

schriften fiir die staatliche Regi- 

stratur" vom 19.11.1955, die 

"KurzgefaBten Organisationsvor

schriften fiir das Amt fiir spezielle 

Arbeiten beim Staatsrat" vom 

19.11.1955, die "KurzgefaBten 

Organisationsvorschriften liber das 

Amt fiir Spezialisten beim Staats

rat" vom 17.10.1956 und die 

"KurzgefaBten Organisationsvor

schriften fiir das Amt zur Verwal- 

tung von Behdrdenangelegenheiten" 

vom 19.11.1955.

- Abschnitt 4 enthalt das Recht 

der Lokalorganisationen.

An erster Stelle sind hier die 

"Durchgehenden Organisationsbe

stimmungen der Volksregierungs- 

ausschiisse in den GroBverwal- 

tungsbezirken" (daxing zhengqu) 

vom 16.12.1949 genannt. Eng damit 

zusammen hangen die "Durchge

henden Bestimmungen liber die 

Organisation der Volksvertretungs- 

versammlungen in den Provinzen" 

vom 2.12.1949 und die "Durchge

henden Bestimmungen iiber die 

Organisation der Volksregierungen 

in den Provinzen" vom 6.1.1950, 

die "Durchgehenden Bestimmungen 

iiber die Organisation der Volks- 

konsultativausschiisse in den 

Provinzen und Stadten" vom 

3.8.1951, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die vorlaufige 

Organisation der Planungsauschiisse 

bei den Volksausschiissen der 

einzelnen lokalen Ebenen" vom

18.2.1956, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die versuchs- 

weise Organisation der Minderhei- 

tenausschiisse bei den Volksregie

rungen der verschiedenen Ebenen" 

vom 22.2.1952, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die einstweili

ge Organisation der Arbeitsbiiros in 

den Provinzen und Stadten" vom

5.5.1950, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die Organisa

tion der Volkspolizeidienststellen in 

den einzelnen Orten" vom 3.9.1951, 

die "Bestimmungen iiber die 

Organisation und die Aufgaben der 

Wehrerfassungsausschiisse bei den 

staatlichen Verwaltungsbehdrden 

auf den verschiedenen lokalen 

Ebenen" vom 21.2.1955, die 

"Durchgehenden Bestimmungen 

iiber die Organisation der Volks- 

versammlungen in den Stadten" 

vom 2.12.1949, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die Organisa

tion der Volksregierungen in den 

Stadten" vom 6.1.1950, die "Durch

gehenden Bestimmungen iiber die 

Organisation der Volksvertretungen 

in den einzelnen Stadtbezirken der 

GroBstadte" (dacheng shiqu) vom

3.11.1950, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die Organisa

tion der Volksregierungen in den 

Stadtbezirken der GroBstadte" vom

3.11.1950, die "Bestimmungen iiber 

die Organisation der stadtischen 

StraBenamter" (chengshi jiedao 

banshichu) vom 31.12.1954, die 

"Bestimmungen iiber die Organisa

tion der stadtischen Einwohnerko- 

mitees" (chengshi jumin weiyuan- 

hui) vom 31.12.1954, die "Durch

gehenden Bestimmungen iiber die 

Organisation der Volksversammlun- 

gen in den einzelnen Kreisen" vom 

2.12.1949, die "Durchgehenden 

Bestimmungen iiber die Organisa

tion der Volksregierungen in den 

Kreisen" vom 6.1.1950, die "Durch

gehenden Bestimmungen iiber die 

Organisation der Volksgerichte" 

(renmin fating) vom 14.7.1950, die
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"Bestimmungen uber die Organisa

tion der SicherheitsauBenamter" 

(gong’an paichusuo) vom 

31.12.1954, die "Durchgehenden 

Bestimmungen liber die Organisa

tion der Volks versammlungen in 

den einzelnen Bezirken" (qu) vom

8.12.1950, die "Durchgehenden

Bestimmungen liber die Organisa

tion der Volksregierungen und 

Bezirkssicherheitsamter in den 

Bezirken" vom 8.12.1950, die 

"Durchgehenden Bestimmungen 

liber die Organisation der Volks- 

vertretungen in den Gemeinden 

(Verwaltungsdbrfern)" (xiang 

xingzheng cun) vom 8.12.1950 und 

die "Durchgehenden Bestimmungen 

uber die Organisation der Volks

regierungen in den Gemeinden 

(Verwaltungsddrfern)" vom

8.12.1950.

Der letzte - und 5. - Abschnitt 

schlieBlich regelt das Organisa- 

tionsrecht in den autonomen 

Gebieten der nationalen Minorita- 

ten (minzu zizhi diqu).

Die in diesem SchluBkapitel 

aufgezShlten Einzelregelungen 

brauchen hier nicht alle vorgestellt 

zu werden, da sie alle nach dem 

gleichen Schema aufgebaut und nur 

jeweils fur eine andere Provinz 

ausgearbeitet wurden. All diese 

Regelungen wurden zwischen 1952 

und 1958 erlassen.

"Uberprovinziellen" Charakter 

haben nur zwei Reglungen, 

namlich das "Programm (gangyao) 

liber die Durchfiihrung der 

Selbstverwaltung in den Nationali- 

tatengebieten und Stadten" vom 

8.8.1952 sowie das "Gesetz liber die 

Selbstverwaltung in den Minder- 

heitengebieten und Stadten" vom 

31.5.1984, dessen Einzelheiten 

unten noch nSher zu erlSutern sind.

Man beachte, daB ein Drittel der 

Gesamttextmasse aller hier genann- 

ten Organisationsregelungen

spezifische Autonomiebestimmun- 

gen fiir die Mongolei, Xinjiang, 

Heilongjiang, Guizhou, Yunnan 

usw. sind. Der Gesamtband umfaBt 

463 Seiten, von denen die Autono- 

miesonderregelungen von Seite 303 

bis Seite 463 reichen!

4.2.

Organisationsrecht und burokrati- 

sche Praktiken - ein standiger 

Widerspruch

4.2.1.

Die Theorie...

Das theoretische Modell, dem die 

chinesischen Biirokratien unterlie- 

gen, ist durch zwei Determinanten 

umschrieben, namlich durch die so 

vielfaltigen Organisationsstatuten 

(vgl. 4.1.) und durch die generelle 

Vorgabe des "demokratischen 

Zentralismus", wonach sich "der 

einzelne der Organisation, die 

Minderheit der Mehrheit, die 

untere Organisation der hoheren 

Organisation und sSmtliche Organi- 

sationen sowie Mitglieder den 

zentralen Befehlsgremien unterzu- 

ordnen hat (§ 10, Abs.l Parteista- 

tut 1982).

4.2.2.

...und die Praxis: Vier Eigenwillig- 

keiten der chinesischen Burokratie 

So weit die schone Theorie - die 

Praxis sieht ganz anders aus: 

Erstens einmal ordnet sich nicht 

jeder einzelne der Organisation 

unter; man braucht nicht gerade 

Extreme, wie den Mao-Kult, 

heranzuziehen, um darzutun, daB 

eine ganze Reihe von Spitzenka- 

dern sowohl in der Zentrale als 

auch in den Regionen den Ton 

angeben, wobei freilich keiner von 

ihnen so tdricht ist, dies allzu offen 

zu tun. Jeder spricht im Namen 

seiner Organisation oder gar der so 

hSufig zitierten "Volksmassen". DaB 

an der Spitze jedoch haufig sehr 

einsam entschieden wird, wird vor 

allem jeweils nach der Entmach- 

tung eines "drtlichen Kbnigs" 

deutlich, wenn es namlich dann 

mbglich ist, ihn bloBzustellen - 

man denke an die Tausende von 

einschiagigen Fallen wahrend der 

Kulturrevolution oder aber nach 

dem Sturz der "Viererbande"! 

Dasselbe gilt, zweitens, auch fiir 

das Verhaitnis zwischen Mehrheit 

und Minderheit. Die bisher gewal- 

tigste Kampagne in der Geschichte 

der Volksrepublik, namlich die 

Kulturrevolution, wurde ja nicht 

von der Mehrheit, sondern von 

einer mit Hilfe Mao Zedongs 

operierenden ZK-Minderheit 

beschlossen - um hier nur ein 

besonders bekanntes Beispiel zu 

zitieren. Ferner kann auch die 

iibergeordnete Organisation seiten 

schlichtweg Befehle erteilen. Die 

Vorstellung, daB die Befehle von 

oben nach unten und die Informa- 

tionen sowie Vollzugsmeldungen 

von unten nach oben flieBen, 

entspricht lediglich einer Petitio 

principii, nicht jedoch der Wirk- 

lichkeit. In aller Regel muB hier 

vielmehr "verhandelt" werden. Dies 

gilt nicht nur fiir das Verhaitnis 

"oben/unten", sondern, viertens, 

auch fiir die Beziehungen zwischen 

Zentralbefehlsstellen und den 

iibrigen Kommandohohen.

Vor allem vier Charakteristika sind 

es, die die Praxis des chinesischen 

Blirokratismus pragen:

4.2.2.1,

Zellularisierung und Abschottungs- 

verhalten

Da besteht einmal ein ausgepragter 

Ressortegoismus, der u.a. von Mao 

Zedong wiederholt als Ausdruck 

einer "Berggipfelmentalitat" (shan- 

tou zhuyi) gebrandmarkt wurde. 

Mit diesem, der Partisanensprache 

entnommenen Ausdruck ist ein 

Denken gemeint, das sich aus- 

schlieBlich auf die Verteidigung 

des eigenen Hiigels konzentriert 

und dem die Gesamtsituation 

gleichgiiltig ist.

Im Zentrum der chinesischen 

Biirokratie steht das "Biiro" - 

sozusagen der Grundbaustein fiir 

den gesamtorganisatorischen 

Baukastensatz. Ministerien und 

Kommissionen mbgen vergehen, 

die Biiros aber bleiben bestehen. 

Diese Konstanz ist nicht zuletzt 

ihrem Danwei-Charakter zuzu- 

schreiben, der bewirkt, daB die 

Funktionare manchmal liber 

Jahrzehnte mit ihren Familien in 

Bliro-Nachbarschaft zusammen- 

wohnen und z.T. auch miteinander 

ihre Freizeit verbringen. Aus 

diesem Grund auch ist das "Biiro" 

zumeist der Mittelpunkt eines 

enggeknlipften Personalnetzes, mit 

dessen Hilfe wesentlich mehr 

bewegt werden kann als mit 

Paragraphen und Verwaltungsakten.

Uber das "Biiro" hinaus ist es aber 

ferner das eigene Xitong (word. 

"System"), das zur Herausbildung 

eines Wir-BewuBtseins beitragt und 

zur Herausbildung von biirokrati- 

schen Zellen fiihrt, wie sie dem 

offiziellen, immanent partikularis- 

musfeindlichen Sozialismusver- 

stSndnis eigentlich fremd sein 

miiBten!

Jeder einzelne Biirokrat wird stets 

eifersiichtig darauf achten, daB bei 

jeder Entscheidung die Interessen 

SEINES Xitong im Vordergrund 

steht. Ob er eine bessere Wohnung 

erhalt, ob ihm die Mdglichkeit zu 

reisen, vielleicht sogar ins Ausland, 

offensteht und wie es um sein 

Prestige innerhalb der Gesellschaft 

bestellt ist - dies alles hdngt vom 

Stellenwert und Durchsetzungsver- 

mogen SEINER Organisation ab. 

Ob die Organisation "schwarz" oder 

"rot" (zhi) ist, ob sie m.a.W. 

schwarze oder aber rote Zahlen 

schreibt, farbt letztlich auch auf 

ihre einzelnen Mitglieder ab. Am 

liebsten gehort man deshalb 

"schwarzen Systemen" zu, wie dem 

Maschinen- oder dem Bergbaumi- 

nisterium oder aber der Volksbank, 

wdhrend "rote Ressorts", wie das
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Gesundheitsministerium, mit 

Geringschatzigkeit betrachtet 

werden (2). Nach auBen hin mogen 

zwar alle Ministerien gleich ausse- 

hen, hinter den Fassaden jedoch 

kommen ganz andere Gewichtun- 

gen zustande: dafiir sorgt der 

Ressortegoismus!

4.2.2.2.

Personal ism us

Gesetz und Vorschriften sind das 

eine, personliche Beziehungen 

(guanxi) das andere. Guanxi sind 

das 01, ohne das keine noch so 

wohlorganisierte Rechtsmaschinerie 

lauft. Ob ein Gesetz auf dem 

Papier stehen bleibt Oder aber in 

Realitat umgesetzt wird, hangt 

meist weniger von der Giite der 

Vorschriften als von der Qualitat 

der personlichen Beziehungen ab: 

Das eine Xitong erweist sich am 

Ende als gesetzestreu, das andere 

dagegen als gesetzesverneinend - 

doch auch dies kann sich wiederum 

von Zeit zu Zeit andern - je nach 

den personellen Konstellationen. Im 

Endeffekt fiihrt dieser fluktua- 

tionsanfallige Zustand zu einer 

gewissen Instability des Verwal- 

tungshandelns.

Wird ein Forschungsprojekt 

vergeben, so beauftragt man in 

europaischen Landern einen be- 

kannten Wissenschaftler mit der 

Oberleitung, der dann seinerseits 

qualifiziertes Personal aus alien 

Universitaten und vielleicht 

weltweit aus alien Regionen 

hinzuoptiert. Bei einer solchen 

Vorgehensweise ware in China das 

Projekt von vornherein zum 

Scheitern verurteilt Oder wiirde 

sich zumindest unendlich lange 

hinziehen, da zuerst geraume Zeit 

mit der personellen Integration 

vergehen miiBte. Unter diesen 

Umstanden erweist es sich als 

wesentlich zweckmaBiger, die 

Personaloption nicht nach sachli- 

chen Qualifikationen, sondern nach 

persbnlichen Strickmustern und 

nach Seilschaftsgesichtspunkten 

vorzunehmen. Immer ist es also 

letztlich eine Person, nicht ein 

Paragraph, der die Funktionstiich- 

tigkeit einer Organisation - und 

nun gar eines bii'rokratischen 

"Systems" - sicherstellt!

4.2.23.

Aushandeln und "Kungelei"

In der chinesischen Biirokratie wird 

nicht einfach befohlen und ge- 

horcht. Kaum etwas vermag die 

Augen eines hohen Provinzkaders 

ironischer aufleuchten zu lassen als 

die im "demokratischen Zentralis- 

mus" verankerte Forderung, daB 

die "untere Ebene der hbheren zu 

gehorchen" habe. Zwar wird bei 

einem Tauziehen auf Biegen und 

Brechen im Zweifel immer die 

hbhere Ebene obsiegen, doch ware 

dies am Ende ein Pyrrhussieg, da 

die unteren Ebenen ja nicht mit 

leeren Handen dastehen, sondern 

der Zentrale durchaus mit einer 

Do-ut-des-Haltung gegeniibertreten 

kbnnen, sei es nun, daB sie ihre 

Bereitschaft zur Kooperation 

anbieten, die am Ende unentbehr- 

lich ist, sei es, daB sie Rohstoffe 

besitzen oder sonst uber knappe 

Giiter verfiigen. Keinem gewiegten 

Zentralfunktionar wiirde es einfal

len, hier auf reinen Gesetzesvollzug 

zu drangen. Vielmehr ist die 

Biirokratie in einem permanenten 

ProzeB des KompromisseschlieBens, 

des Miteinanderrivalisierens und 

des "Kuhhandels". Vor allem einige 

"generalistische" Spitzenmitglieder 

der Partei, wie Deng Xiaoping, 

Zhao Ziyang, Wan Li u.a., sind in 

diesem ProzeB des Harmonisierens 

und des "gegenseitig sich Abstim- 

mens" unentbehrlich. Den groBten 

Teil der Zeit verbringen sie damit, 

fiir ihre Grundvorstellungen 

Partner zu finden und ihre Gegner 

gleichzeitig einzukreisen und 

auszuschalten. Es gilt das Sprich- 

wort "Kratzt du meinen Riicken, 

kratze ich deinen Riicken". Solche 

KompromiBldsungen werden 

sowohl zwischen Beijing und den 

einzelnen Provinzhauptstadten als 

auch zwischen Provinzen und 

Kreisen etc. getroffen. Selbst bei 

den groBen Planungs-, Projektzu- 

teilungs- und Subventionsvergaben 

werden nicht einseitig Entschei- 

dungen von oben nach unten 

getroffen; vielmehr sitzen sich hier 

am Ende der Provinzparteisekretar 

sowie der Gouverneur auf der 

einen und der zustandige Beijinger 

Ressortchef auf der anderen Seite 

gegeniiber. Nirgends wird mehr 

"geschachert" als zwischen Zentrale 

und Provinzen!

Da viele chinesische Kader standig 

mit solchen Verhandlungen und 

" Austauschgeschaf ten" beschaf tigt 

sind, haben sie eine Verhandlungs- 

gewandtheit erlernt, die ausiandi- 

schen Geschaftspartnern, wann 

immer sie solchem Personal 

begegnen, stets Respekt - und 

manchmal auch Furcht - abndtigt - 

von den Kosten ganz zu schweigen, 

auf die ein chinesischer Ganbu 

nicht besonders Riicksicht nehmen 

muB, da fiir ihn Zeit nicht Geld 

bedeutet! (3)

4.2.2.4.

"Ressortexpansionismus"

Chinesische Biirokratie-"Systeme" 

pflegen sich in aller Regel nicht 

mit der Verteidigung ihres Status 

quo zufriedenzugeben, sondern sie 

entwickeln zwei einander zuwider- 

laufende Haupttendenzen, namlich 

einerseits maximalen Widerstand 

gegen die Ubernahme irgendwel- 

cher Verantwortung und anderer- 

seits einen fast unstillbaren Perso

nalhunger, der dazu fiihrt, daB die 

eine Organisation standig danach 

trachtet, von der Nachbarorganisa- 

tion Personal abzusaugen (4) und 

dadurch noch mehr Macht zu 

gewinnen; laBt sich doch die Macht 

eines Ministeriums oder einer 

Kreisregierung nicht zuletzt auch 

an der Personalstarke ablesen. In 

einem normalen Ministerium in 

Beijing sitzen durchschnittlich 500 

Verwaltungskader; daneben gibt es 

freilich auch Ressorts mit bis zu 

10.000 Angestellten und mehr - 

man denke an die Ministerien fiir 

Maschinenbau und fiir Metallurgie! 

Manche Ministerien haben standig 

gegen Substanzverluste zu kampfen, 

so z.B. das Gesundheitsministerium,  

wahrend andere entweder ohnehin 

"einsame Spitze" sind oder aber sich 

in einem Aufwind befinden - man 

denke an die Ressorts fiir Elektro- 

nik, fiir Nuklearwesen oder fur 

Astronautik, die alle von der 

"szientistischen Gesinnung" ihrer 

politischen Fiihrung profitieren.

Macht zeigt sich aber nicht nur in 

der personellen und finanziellen 

Starke, sondern auch in einem 

eigenartigen SendungsbewuBtsein, 

das nicht wenige Ressorts entwik- 

keln. Manche Funktionare sind so 

sehr von der Unentbehrlichkeit 

IHRES Systems iiberzeugt, daB sie 

glauben, die gesamte chinesische 

Industrie brache augenblicklich 

zusammen, gabe es ihre eigene 

Organisation nicht mehr!

Ein Ausiander, der im Zweifel 

dariiber ist, ob er es mit einer 

"machtvollen" Organisation zu tun 

hat oder nicht, kann dariiber 

schnell AufschluB erlangen, wenn 

es seinem Partner gelingt, noch 

nachts um 24 Uhr ein Zimmer im 

Beijing-Hotel zu erhalten!

Zellularismus, Personalismus, 

"Aushandeln" und Ressortexpansio

nismus - all diese Tendenzen 

zeigen an, daB die Biirokratie weit 

davon entfernt ist, die Gesetze 

buchstabengetreu zu erfiillen und 

daB sie statt dessen zahllose 

Eigengesetzlichkeiten entwickelt, 

die dem Gesetzgeber - und yor 

allem einem von seiner Mission 

iiberzeugten Reformer - ein Dorn 

im Auge sein miissen.

Biirokratische Auswiichse der eben 

beschriebenen Art hat es nicht 

immer gegeben und es gibt sie 

auch nicht iiberall:
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- Es hat sie nicht immer gegeben, 

da zumindest in den ersten Jahren 

nach 1949 Bemiihungen im Gange 

waren, dem Burokratismus ein fur 

allemal ein Ende zu bereiten (5). 

Auch wShrend der Kulturrevolu- 

tion war biirokratisches Verhalten 

eine der Hauptangriffsfiachen. Seit 

sich jedoch die politischen Wellen 

wieder gegliittet haben und China 

zu einer modifizierten "Normalitat" 

zuriickkehrt, greifen auch die 

biirokratischen Eigengesetzlichkei- 

ten wieder um sich.

- Sie existieren auch nicht uberall

- namlich nicht innerhalb der

einzelnen Danweis. Generell kann 

man behaupten, daB die Biirokratie 

fast nur im Transdanweibereich 

ihre Domane hat, wahrend in den 

einzelnen Grundeinheiten ein 

relativ hohes MaB an Selbstbestim- 

mung ("Danweidemokratie")

herrscht (6).

Niemand in China kann sich eine 

Gesellschaft ohne Biirokratie 

vorstellen. Letztlich kann es 

eigentlich nur um die Abschaffung 

pathologischer Erscheinungen und 

besonders schlimmer Auswiichse 

des biirokratischen Apparats gehen. 

Zu fiihren ist der Kampf also 

gegen Uber-Zellularisierung, 

Uber-Personalisierung, ubertriebe- 

nen Kuhhandel und gegen Ressort- 

hegemonismus!

4.3.

Staat und Partei

4.3.1.

"Systeme"

Wie in alien sozialistischen Staaten 

dominiert auch in China die KP in 

sSmtlichen Bereichen, von der 

Regierung iiber die Provinzverwal- 

tungen und das MilitSr bis hin zu 

den Massenorganisationen (Einzel- 

heiten zur Mitgliedschaft, zum 

Parteisatzungsrecht, zur "Ausrich- 

tung" und zur Rechtsbindung 

wurden bereits in Teil II dieser 

Serie, November 1986, S.717 ff. 

referiert. Freilich sollte man das 

Wort "Kommunistische Partei" nicht 

unbesehen iibernehmen, sondern 

etwas hinter seine Fassade leuchten; 

dann wird namlich sofort deutlich, 

daB nicht "die" Partei schlechthin 

gemeint ist, sondern immer eine 

bestimmte - jeweils gerade domi- 

nierende - Fraktion innerhalb der 

Partei. Mutet es z.B. nicht eigenar- 

tig an, daB auch i.J. 1986 immer 

wieder darauf gepocht wird, daB 

die VBA der Armee untersteht? 

Ein solches Postulat aufstellen, 

hieBe eigentlich offene Tiiren 

einrennen, wiiBte man nicht, daB 

"die" Parteifiihrung jeweils von 

einer bestimmten Gruppe bean- 

sprucht wird - 1966 ff. war dies 

die Fraktion um Mao Zedong und 

Lin Biao, 1976 die "Viererbande" 

und seit 1978 der reformerische 

Flugel. Vor allem sind es heute 

drei "Systeme", die vom "Uberva- 

ter" Deng Xiaoping zusammenge- 

halten werden, namlich das "KJL- 

System" (Kommunistische Jugendli- 

ga) unter Fiihrung von KP-Gene- 

ralsekretSr Hu Yaobang, das im 

wesentlichen die Parteiarbeit 

kontrolliert, sodann das "tech- 

nisch-administrative System" unter 

Zhao Ziyang, das die Regierungs- 

arbeit koordiniert und schlieBlich 

das "Zweite Feldarmee-System" 

unter Fiihrung des "Standigen 

stellvertretenden Vorsitzenden" und 

"Generalsekretars" der ZK-Militar- 

kommission, Yang Shangkun, dem 

die militarische Fiihrung obliegt. 

Mit der Forderung, daB "die Partei 

fiihrt", ist m.a.W. gemeint, daB die 

Deng-Gruppierung - und mit ihr 

der reformerische Flugel - den Ton 

angibt.

4.3.2.

Wie Partei- und Staatsorgane 

miteinander verflochten sind

Die Verzahnung von Partei- und 

Administrativorganen laBt sich auf 

zweifache Weise bewerkstelligen, 

nSmlich entweder institutionell 

oder personell:

- Die institutionelle Ldsung ist 

dann gegeben, wenn die Parteior- 

gane genau parallel zu den Admi

nistrativorganen angelegt sind, so 

daB die Mbglichkeit einer kontinu- 

ierlichen Beeinflussung besteht. Bis 

zum Beginn der Kulturrevolution 

beispielsweise gab es nicht nur bei 

der Zentrale, sondern auch in den 

Provinzen enge Parallelverkniip- 

fungen, indem ein Provinzpartei- 

komitee beispielsweise Abteilungen 

fiir Organisationswesen, fur 

Propaganda, fiir Vereinte-Fron- 

ten-Arbeit, fiir politische und 

Gesetzgebungsangelegenheiten, fiir 

Landwirtschaft und Forsten, fiir 

Industrie und Verkehr, fiir Finan- 

zen und Handel, fur Kultur und 

Erziehung etc. einrichtete - also 

Politstabe, die den Verwaltungsab- 

teilungen der provinziellen Volks- 

regierung jeweils genau entspra- 

chen. Damit war dem Prinzip der 

"Doppelfiihrung" Rechnung getra- 

gen.

- Die personelle Verflechtung 

kommt dadurch zustande, daB 

Reprasentanten der Partei in 

Personalunion Positionen in Staat 

und Massenorganisationen besetzen. 

Eine ausdriickliche Bestimmung 

dieses Inhalts ist zwar in keiner der 

bisher erlassenen Parteistatuten, 

auch nicht in der neuesten Satzung 

vom 6.September 1982 (abgedruckt 

in C.a., Dezember 1982, S.760-783) 

zu finden; doch ist diese Ver- 

schmelzungsfunktion so selbstver- 

standlich, daB sie gar nicht erst der 

Erwahnung bedarf; gleichwohl ist 

sie in Abs.10 der Verfassungspra- 

ambel von 1982 angefiihrt.

Die Klammerfunktion der Partei 

offenbart sich am deutlichsten in 

der Art und Weise, wie Parteiper- 

sonal in samtlichen organisatori- 

schen Bereichen verzahnt ist: 

Parteisekretare der Provinzen sind 

beispielsweise gleichzeitig Polit- 

kommissare in den regional dek- 

kungsgleichen Provinzmilitarbezir- 

ken; umgekehrt sind lokale Militar- 

befehlshaber nicht selten KP-Se- 

kretare in den betreffenden 

Provinzen; Regierungskader beklei- 

den zentrale Militarposten, Kader 

von Massenorganisationen sind 

gleichzeitig Partei- und Verwal- 

tungsfunktionare.

Zwar gibt es fiir den Mindestanteil 

an Parteimitgliedern in den 

jeweiligen Staatsorganen keine 

formellen Vorschriften, doch haben 

sich gleichwohl gewisse unge- 

schriebene Regeln eingespielt. Dies 

wurde besonders deutlich im 

Verlauf des reformerischen Konso- 

lidierungsprozesses, der viele jener 

Verklammerungen, wie sie bis zur 

Kulturrevolution bestanden hatten, 

wieder herstellte.

Schon Mitte 1981 wurde beispiels

weise deutlich, daB auf jede 

Provinz in der Regel drei ZK- 

Funktionare treffen. Ein Viertel 

aller ZK-Mitglieder ist m.a.W. mit 

der Kontrolle der Provinzen 

betraut. Es ist auch ein offenes 

Geheimnis, daB der Erste Partei- 

sekretar einer Provinz dem ZK 

anzugehdren hat (7).

Eine weitere Faustregel, die bis 

zum Beginn der Kulturrevolution 

ublich gewesen, die aber dann vor 

allem unter der Herrschaft Lin 

Biaos immer mehr auBer Gebrauch 

gekommen war, besagt, daB der 

Erste KP-Sekretar einer Provinz 

gleichzeitig Erster Politkommissar 

bei den im gleichnamigen Provinz- 

militardistrikt stationierten Streit- 

kraften zu sein hat. Diese Querver- 

bindung gait im ilbrigen als wich- 

tigste Garantie daftir, daB die 

Partei stets die Gewehriaufe 

befehligte und daB nicht etwa, wie 

wahrend der Kulturrevolution
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geschehen, eine Umkehrung dieses 

Verhaltnisses eintrat. Eine Uber- 

priifung der Personallisten zeigt, 

daB diese Regel seit Mitte 1981 

wieder greift (8).

Ein drittes ungeschriebenes Gesetz 

lautet, daB die Stellung des Ersten 

ParteisekreUrs in den funf Auto

nomen Regionen Guangxi, Innere 

Mongolei, Ningxia, Tibet und 

Xinjiang mit Han-Chinesen zu 

besetzen ist. Der Gouverneur 

andererseits kann auch schon 

einmal ein Minderheitenvertreter 

sein.

Diese VerschrSnkungen wurden 

wihrend der Kulturrevolution 

abgeschafft. Nunmehr kam es zur 

Ein-Personen-Fuhrung: anstelle der 

vielfaitigen Verschrankung des 

Spitzenpersonals hatte nur noch ein 

einzelner - meist ein Militar - das 

Sagen, sei es nun im Provinzrevo- 

lutionskomitee, das sowohl die 

Funktionen des friiheren Volkskon- 

gresses und der friiheren Volksre- 

gierung als auch die des friiheren 

Provinzparteiausschusses iibernom- 

men hatte (9), sei es an der Spitze 

der provinziellen Militarfiihrung.

Nach 1978 wurden die ZustSnde, 

wie sie vor der Kulturrevolution 

bestanden hatten, im groBen und 

ganzen wiederhergestellt; war doch 

die Vorherrschaft des Militars als 

anomal empfunden worden!

Eine dritte Hauptform der Ver- 

flechtung ist die Bildung von 

Grundorganisationen der Partei in 

den einzelnen Danweis, also in den 

Fabriken, Bergwerken, Geschaften, 

Nachbarschaften, Lehranstalten und 

VBA-Kompanien, die entsprechend 

der zahlenmaBigen Starke der 

Parteimitglieder und der jeweiligen 

Einheit als "Parteizellen", "Verei- 

nigte Zellen" oder aber "Danwei- 

Ausschiisse" organisiert sind. 

Wahrend die Parteisatzung von 

1956 hierfiir noch genaue Min- 

destmitgliederzahlen festlegte, laBt 

das Parteistatut von 1982 (Art.SO

BS) die Frage offen. Offensichtlich 

will man hier flexibel bleiben, 

doch spricht nichts dagegen, daB 

die Richtwerte von damals auch 

heute nach wie vor beachtet 

werden. Nach Art.48 des Statuts 

von 1956 war ein "Danwei-Aus- 

schuB" zu wahlen, wenn der 

betreffenden Einheit mehr als 

einhundert KP-Mitglieder angehdr- 

ten; mehr als funfzig Mitglieder 

geniigten fur die Bildung einer 

"Vereinigten Zelle" und weniger als 

funfzig Parteimitglieder fur die 

Bildung einer "Zelle". Grundorga

nisationen entstehen also iiberall 

dort, wo mehrere Parteimitglieder 

(die Mindestzahl diirfte bei drei 

liegen) einen gemeinsamen Ar- 

beitsplatz oder Wirkungskreis 

haben, also in Fabriken, Verwal- 

tungsinstitutionen, Schulen, Nach

barschaften und sonstigen Danweis 

(Art.30). In den Grundorganisatio

nen ist die Parteimitgliederver- 

sammlung oder der Parteitag der 

Grundorganisation das oberste 

Organ; er tagt jShrlich einmal 

(Art.31). Die Mitgliederversamm- 

lungen von "Zellen" treten dagegen 

alle drei Monate einmal zusammen. 

Die Leitungsmitglieder werden auf 

zwei bzw. drei Jahre gewahlt. Die 

"Grundorganisationen" werden als 

"Bollwerke des Kampfes der Partei 

in den Danweis der Gesellschaft" 

definiert (Art.32) - dies ist eine 

deutliche Sprache! Der Vorrang 

und die Fiihrungsrolle der KP muB 

bereits in der Grundeinheit 

sichergestellt werden!

Eine vierte Form der Verflechtung 

besteht in dem Grundsatz, keine 

wichtige Frage im Staat oder in 

den Massenorganisationen ohne 

Richtlinien von seiten der Parteior- 

gane zu entscheiden. Diese Mono- 

polisierung der Richtlinienkompe- 

tenz ist zwar nirgends ausdriicklich 

festgeschrieben, doch ergibt sie 

sich aus dem Fuhrungsanspruch der 

KP und ist im iibrigen auch in 

Abs.10 der VerfassungsprSambel 

von 1982 angedeutet.

SchlieBlich wirkt die KP auch noch 

auf dem Umweg liber die Massen

organisationen auf den Staatsappa- 

rat zuriick: In den Verwaltungs- 

gremien sind ja zahlreiche KJL- 

Gewerkschafts- und Frauenver- 

bandsmitglieder, zum Teil auch 

noch Mitglieder der "acht demo- 

kratischen Parteien", tatig, die liber 

ihre Organisationen zusStzlich 

gebunden sein kdnnen.

4.3.3.

Fuhrungsstil

So weit also Einzelheiten zu den 

KanSlen der EinfluBnahme. Wie 

nun soil sich die Partei in die 

Staatsangelegenheiten einschalten? 

Im Parteistatut (Abs.19) heiBt es 

dazu: "Fiihrung durch die Partei 

bedeutet im wesentlichen deren 

politische, ideologische und organi- 

satorische Fiihrung. Die Partei muB 

eine korrekte Linie, korrekte 

Richtlinien und eine korrekte 

Politik (NSheres zu diesen drei 

Begriffen unten 4.5.4.) ausarbeiten 

und durchfiihren, ihre Organisa

tions-, Propaganda- und Erzie- 

hungsarbeit gut leisten und die 

Rolle der Parteimitglieder als 

Avantgarde und Vorbilder in jeder 

Arbeit und in jedem Aspekt des 

gesellschaftlichen Lebens zur 

Geltung bringen. Die Partei muB 

im Rahmen der Verfassung und 

der Gesetze des Staates handeln. Sie 

muB gewahrleisten, daB die 

staatlichen Organe der Gesetzge- 

bung, der Rechtsprechung und der 

vollziehenden Gewalt, die Wirt- 

schafts- und Kulturorganisationen 

und die Massenorganisationen 

aktiv, selbstandig, verantwortungs- 

bewuBt und koordiniert arbeiten 

kbnnen..."

Fiir die Parteiausschiisse kommt es 

also nicht darauf an, die Staatsor- 

gane zu ersetzen, sondern sie zu 

steuern und sich ihrer zu bedienen. 

Ein Parteimitglied muB sich also 

nicht zuletzt darauf verstehen, 

Aufgaben sinnvoll zu delegieren 

und die Durchfiihrung zu iiberwa- 

chen.

Die Reformer achten neuerdings 

streng darauf, die direkte Einmi- 

schung, wie sie wahrend der 

Kulturrevolution an der Tagesord- 

nung war, zu beenden und die 

Partei auf die indirekte Steuerung 

des Staats oder der Betriebe einzu- 

schwbren. Die Qualitat der Arbeit 

des jeweiligen KP-Ausschusses sei 

danach zu beurteilen, wieweit es 

ihm gelungen ist, die Effizienz der 

jeweils zugehorigen Behdrde zu 

fdrdern: je effizienter, desto 

sozialismusdienlicher und desto 

parteigemaBer! - so etwa lieBe sich 

der heutige Kurs umschreiben.

Die Parteifiihrung &uBert sich nach 

dem offiziellen Selbstverstandnis 

vor allem in dreifacher Weise: 

(1) sie ist eher politisch als admini- 

strativ, (2) sie ist kollektiv und 

nicht individuell (der kulturrevolu- 

tionSre Personenkult war also ein 

grunds^tzlicher VerstoB) und (3) sie 

kann nur durch Uberzeugung und 

Erziehung, nicht jedoch durch 

Zwang ausgeiibt werden (10).

- Die "politische" Fiihrung auszu- 

iiben, heiBt im gegenwartigen 

Stadium vor allem, darauf zu 

achten, daB jede politisch zu 

iiberwachende Einheit einen 

Modernisierungskurs -steuert. Wie 

sie dies im einzelnen bewerkstel- 

ligt, ist nicht Sache der Partei-, 

sondern der jeweiligen Fachfiih- 

rung.

- "Kollektive" Anleitung bedeutet, 

daB nicht der Sekretar allein 

entscheidet, sondern daB die 

einzelnen Parteigremien jeweils
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zusammen die Lage studieren und 

gemeinsame Entscheidungen

treffen. Das Kollektivitats-Postulat 

ist eine Reaktion auf die Einzel- 

herrschaft Maos und auf den 

kulturrevolutionSren Personenkult. 

In diesem Zusammenhang spricht 

man auch von "demokratischem 

Zentralismus" als dem Hauptprinzip 

der Parteiorganisation. Danach 

untersteht der einzelne der Organi

sation, die Minderheit der Mehr- 

heit, die untere Organisation der 

hdheren Organisation und sSmtliche 

Organisationen dem zentralen 

Parteitag und dem ZK (Art. 10, 

Abs.l. P.S.). Nach Art.10, Abs.5, 

P.S. "sollen die Parteikomitees aller 

Ebenen das System der kollektiven 

Fiihrung in Verbindung mit per- 

sbnlicher Verantwortung bei 

Arbeitsteilung praktizieren. Alle 

wichtigen Fragen sollen durch 

demokratische Diskussion des 

Parteikomitees entschieden wer- 

den". In Art. 10, Abs.6 schlieBlich 

heiBt es, daB die "Partei den 

Personenkult jeglicher Art verbie- 

tet", jedoch solle das "Prestige der 

Fiihrer, die die Interessen der 

Partei und des Volkes vertreten, 

geschiitzt werden". Nach chinesi- 

scher Auffassung bilden Demokra

tie und Zentralismus eine Einheit 

der Gegensatze. Beide Begriffe 

werden kommunikativ verstanden. 

"Demokratie" bringt die Vielheit 

der Meinungen zum Tragen, 

wihrend der "Zentralismus" zur 

Vereinheitlichung der pluralen 

Meinungen im Sinne einheitlichen 

Denkens, einheitlicher Politik, 

einheitlichen Planens, einheitlichen 

Kommandos und einheitlicher 

Aktionen fiihrt. Die Lbsung des 

Widerspruchs lautet nicht Demo

kratie Oder Zentralismus, sondern 

Demokratie und Zentralismus, oder 

kiirzer: "demokratischer Zentralis

mus" (11).

- Was schlieBlich das weitere 

Merkmal "Uberzeugung statt 

Zwang" anbelangt, so klingt es 

hbchst theoretisch: Wer sich der 

Partei entgegenstellt, wird schnell 

zur Raison gebracht!

Welche Ubergriffe sich brtliche 

Parteigewaltige leisten kdnnen und 

wie schutzlos ihnen die Bevblke- 

rung bisweilen ausgesetzt ist, zeigt 

in exemplarischer Weise der Fall 

des Li Jili, eines ehemaligen 

NVK-Abgeordneten und Parteise- 

kretars in einem Dorf der Provinz 

Shaanxi. Li war wegen seiner 

bemerkenswerten Tiichtigkeit im 

bauerlichen Betrieb Anfang der 

achtziger Jahre als nationaler 

Bestarbeiter ausgezeichnet worden. 

Seine allzu schnelle Parteikarriere 

war ihm offensichtlich zu Kopf 

gestiegen; er fiihlte sich namlich 

schon bald als "kleiner Kbnig" und 

lieB jedermann seine Macht spiiren. 

Als beispielsweise 1984 die Klingel 

seines Fahrrads gestohlen worden 

war, verdachtigte er gleich 72 

Bewohner seines Dorfes, lieB sie 

festnehmen und ordnete fiir 17 von 

ihnen langwierige Verhbre und z.T. 

auch Folterungen an. Weitere 28 

wurden zur Zahlung von BuBgel- 

dern in Hbhe von insgesamt 

1.100 Yuan verurteilt, mit denen 

die Kosten fiir die achttagige 

Vernehmungsprozedur beglichen 

werden sollten.

Li wollte aber nicht nur Macht 

ausiiben, sondern in seiner Position 

auch kraftig verdienen. U.a. 

verschob er Jeeps und landwirt- 

schaftliche Gerate, womit er 

18.000 Yuan kassierte (12).

Dies ist einer jener unzahligen 

Faile, die mehr oder weniger 

zufailig aus einer Fiille ahnlicher 

Vorkommnisse herausgegriffen und 

periodisch zum Gegenstand 

heftiger Pressekritik gemacht 

werden. Faile dieser Art machen 

zugleich auch deutlich, wie bunt es 

ein "Ortskbnig" auch heute noch 

bei relativ geringem Risiko treiben 

kann. Der Satz, "daB vor dem 

Gesetz alle gleich sind", nimmt sich 

angesichts einer solchen Alltagspra- 

xis etwas euphemistisch aus.

Solange die Bevblkerung solchen 

MiBbrauchen lediglich mit Petitio- 

nen entgegentreten kann, ist eine 

grundsatzliche Veranderung im 

Verhalten der Parteigewaltigen 

kaum zu erwarten.

4.3.4.

Drei Arten von Partei nor men

Da die Partei in alien Belangen die 

Fiihrung innehat, kommt den 

Parteinormen in der Regel hbhere 

Bedeutung zu als den staatlichen 

Gesetzen und Regelungen. Wahrend 

der Kulturrevolution gab es die 

"Allerneuesten Weisungen des 

Vorsitzenden Mao" (Mao zhuxi 

zuixin zhishi), die iiber jeder 

anderen Norm standen.

Die Parteisatzung vom 6.September 

1982 (chinesisch und deutsch 

abgedruckt in C.a., Dezember 1982, 

S.760-783) hat die innerparteiliche 

Gesetzgebung wieder auf ein 

kollektives Fundament gesetzt und 

ist von der Vorherrschaft einer 

Einzelperson abgeriickt. Am 

haufigsten fiir Parteinormen 

kommen die Bezeichnungen "Linie" 

(luxian), "Richtlinie" (fangchen) 

und "Politik" (zhengce) vor (Abs.l9 

der Praambel des Parteistatuts von 

1982 und Art.46, P.S.). Uber die 

Abgrenzung dieser Begriffe gibt es 

keine offizielle Definition. Harro 

von Senger (13) bringt die drei 

Begriffe in eine feste hierarchische 

Reihenfolge: Die "Linie" ist fiir ihn 

die oberste Norm, da sie den die 

chinesische Gesellschaft wahrend 

einer bestimmten Zeitspanne 

pragenden Hauptwiderspruch 

definiert. Die Entscheidung, ob 

beispielsweise der "Klassenkampf" 

oder aber die "Modernisierung" das 

"Hauptkettenglied" im gegenwarti- 

gen Stadium bildet, wird demnach 

von der "Linie" bestimmt. Manch- 

mal ist auch von "ideologischer", 

"philosophischer", "Erkenntnis"- 

oder aber "Kaderlinie" die Rede.

An zweiter Stelle folgt die "Richt

linie" (fangzhen), die von v.Senger 

mit "Polaritatsnorm" iibersetzt wird, 

weil sie den im jeweiligen Sachfeld 

bestehenden Hauptwiderspruch mit 

dem wichtigsten Nebenwiderspruch 

polar in Beziehung setzt - Beispie- 

le: "Freundschaft an erster,

Wettkampf an zweiter Stelle" oder 

"Export an erster, Import an 

zweiter Stelle" oder "Moralischen 

und materiellen Ansporn verbin- 

den, unter Vorrang des moralischen 

Ansporns".

An letzter Stelle der Parteinormen- 

pyramide folgt die "Politik" (zheng

ce), die v.Senger als "Politnorm" 

bezeichnet; durch sie werden 

lediglich Detailwiderspriiche 

geregelt.

Eine Zeitlang war auch der Aus- 

druck "Generallinie" (zongluxian) in 

Gebrauch - so gab es die 1948 

formulierte "Generallinie fiir die 

Periode der demokratischen 

Revolution" und die aus demselben 

Jahr stammende "Generallinie fiir 

die Agrarrevolution" sowie - seit 

1952 - die "Generallinie fiir die 

Periode des Ubergangs".

In Abschnitt 19 der Praambel des 

Parteistatuts von 1982 heiBt es 

zwar, daB die Partei "im Rahmen 

der Verfassung und der Gesetze 

des Staates handeln muB". Kame es 

jedoch zu einer Kollision zwischen 

Staats- und Parteinormen, so

setzten sich die letzteren im

Zweifel durch - nach allem, was

man aus vier Jahrzehnten volksre-

publikanischer Geschichte weiB. 

Die Parteimitglieder und -organe 

haben dafiir zu sorgen, daB die 

Parteinormen auf samtlichen 

Ebenen und in samtlichen Danweis 

durchgesetzt werden.
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4.3.5.

Die Parteiorgane

Die wichtigsten zentralen Organe 

des Parteiapparats sind der Landes- 

parteitag, das von ihm "gewahlte" 

ZK sowie die vom ZK-Plenum 

gewahlten Mitglieder der vier 

Gremien Politburo, Standiger 

AusschuB des Politburos, ZK-Se- 

kretariat und Generalsekretar. Nach 

Art.21 ist das Politburo und sein 

Standiger AusschuB jenes Organ, 

das "zwischen den Plenartagen des 

ZK die Funktionen und Befugnisse 

des ZK ausubt". Das ZK-Sekreta- 

riat "erledigt unter der Fiihrung des 

Politburos und dessen Standigem 

AusschuB die laufende Arbeit des 

ZK" und der ZK-Generalsekretar 

"beruft die Sitzungen des Politburos 

und seines Standigen Ausschusses 

ein und leitet die Arbeit des 

Sekretariats".

Neben diesen vier Gremien wird in 

der Satzung (Art.21) noch die 

ZK-Militarkommission und die 

ZK-Beraterkommission (Art.22) 

genannt. Die ZK-Militarkommis

sion ist das Hauptscharnier zwi

schen ziviler und militarischer 

Parteifuhrung. Das Hauptorgan der 

ZK-Militarkommission in der 

Armee heiBt "Politische Hauptab- 

teilung der VBA": "Sie ist zustandig 

fur die Parteiarbeit und politische 

Arbeit in der Armee" (Art.23).

Das Amt des - unter Mao so 

haufig als Riistzeug des Personen- 

kults miBbrauchten - "Vorsitzen- 

den" wurde m.a.W. abgeschafft und 

durch eine Kollektivfuhrung (unter 

einem "Generalsekretar" an der 

Spitze) ersetzt. Fur aitere Partei- 

mitglieder entstand eine sog. 

ZK-"Beraterkommission". Sie gilt 

offiziell als "politischer Helfer und 

Ratgeber des ZK" (Art.22), ist aber 

in Wirklichkeit eine Art ehrenvolles 

Abstellgleis fur Parteiveteranen.

Lag der Schwerpunkt der Macht 

bis zum Ende der Maozeit noch 

beim Standigen AusschuB des 

Politburos, so hat er sich inzwi- 

schen auf das 1982 neu organisierte 

Parteisekretariat verlagert, das von 

Anfang an als Sammelbecken und 

als eine Art Speerspitze des 

reformerischen Fliigels gebildet 

worden war. Unter Umgehung des 

Standigen Ausschusses werden hier 

die taglichen Entscheidungen 

gefailt, wobei enges Einvernehmen 

mit der Spitze des Staatsrats 

besteht, die ja ebenfalls ganz in der 

Hand der Reformer ist.

Unter der Leitung des Sekretariats 

stehen mehrere Biiros und Abtei- 

lungen, namlich das Allgemeine 

Amt, die Abteilung fur Internatio

nale Beziehungen, die Organisa- 

tionsabteilung, die Propagandaab- 

teilung, die Abteilung fur Verein- 

te-Fronten-Arbeit, die Kommission 

fur Politik und Recht sowie die 

Parteischule - nicht zuletzt auch 

die Disziplinarkommission, die 

ihrerseits erganzt werden durch die 

bereits erwahnten ZK-Militar- und 

ZK-Beraterkommissionen,

Vom Sekretariat aus fuhren auch 

die Befehlsstrange zu den Parteise- 

kretariaten in den 29 provinzglei- 

chen Einheiten sowie zu den 

Massenorganisationen. Von diesen 

wiederum fuhren die Befehlskanaie 

die einzelnen Ebenen hinab bis zu 

den bereits erwahnten "Grundorga- 

nisationen". Auf der jeweiligen 

Ebene sind auch Disziplinarkon- 

trollkommissionen angesiedelt 

ebenfalls mit vertikaler Weisungs- 

Befugnis/Bindung.

Drei Jahrzehnte lang bediente sich 

die Parteiorganisation bei der 

Ausarbeitung ihrer Fiihrungsorga- 

nisation nicht nur der auch heute 

noch iiblichen Parteidirektiven und 

-kontrollen, sondern dariiber 

hinaus auch noch des Instruments 

der Kampagne. Die Reformer 

haben die Kampagne, wie in dieser 

Serie bereits erwahnt (C.a., 

November 1986, S.716 f.) inzwi- 

schen abgeschafft und durch 

Strukturreform in Permanenz 

ersetzt. (Zu den Grundorganisatio- 

nen vgl. oben 4.3.2.)

Unerwahnt im Parteistatut bleibt 

das Forum der sog. "Nationalen 

Delegiertenkonferenz", das in der 

bisherigen Geschichte der KPCh 

nur zweimal zusammengetreten ist, 

namlich im Januar 1935, als die KP 

mitten auf dem "Langen Marsch" 

jene heute schon legendar gewor- 

dene Konferenz von Zunyi einbe- 

rief, mit der die Machtergreifung 

Mao Zedongs begann, und zum 

zweiten Mai im September 1985, 

als fast chirurgisch wirkende 

personalpolitische Einschnitte in 

den Parteiapparat erfolgten. Diese 

Delegiertenkonferenz wirkte wie 

ein Uberfall der Reformer auf die 

reformfeindlichen Krafte, der z.T. 

erfolglos blieb, so z.B. in dem 

Versuch, Hu Yaobang zum Vorsit- 

zenden der ZK-Militarkommission 

und Hu Qili zum neuen ZK-Gene

ralsekretar sowie zum Mitglied des 

Standigen Ausschusses des Politbu

ros zu kiiren. Erfolglos blieben 

auch Bemiihungen, einige der 

aitesten und angesehensten Spitzen- 

fiihrer, namlich Chen Yun (80), 

Peng Zhen (83) und Li Xiannian 

(76), zum Rucktritt zu bewegen 

und damit die Phalanx der Re- 

formgegner zu schwachen.

Trotz solcher Teilriickschiage war 

die Delegiertenkonferenz aber am 

SchluB doch noch hochst erfolg- 

reich. Das Politburo wurde namlich 

von 24 auf 20 Vollmitglieder und 

von 3 auf 2 Kandidaten reduziert 

und so umbesetzt, daB die Refor

mer nun eindeutig eine Mehrheit 

von 13 Vollmitgliedern besaBen. Im 

Standigen AusschuB des Politburos 

hatten die Reformkrafte nach dem 

Ausscheiden von Ye Jianying nun 

eine Mehrheit von 3:2. Noch 

deutlicher war der Vorsprung der 

Reformer im ZK-Sekretariat (9:2). 

Eindeutige Verlierer der Personal- 

entscheidungen im Rahmen der 

Delegiertenkonferenz waren die 

Militars, deren Anteil im Politburo 

von 37% auf 9% und im ZK von 

16% auf ebenfalls 9% sank.

Die Umgehung eines Ordentlichen 

Parteitags, wie er im Geist des 

Parteistatuts eigentlich hatte 

stattfinden miissen, hatte sich am 

Ende fur die Reformer ausgezahlt! 

(14)

4.3.6.

Periodische Verlagerungen des 

Entscheidungsschwerpunkts

Strukturelle Verschiebungen hat es 

vor allem bei den Spitzengremien 

gegeben. Je grbBer die Mitglieder- 

zahl und je personalstarker damit 

automatisch auch die obersten 

Fiihrungsgremien geworden waren, 

umso mehr muBte man nach neuen 

entscheidungsfahigen Kleingruppen 

Ausschau halten. Schon in der 

Sowjetunion hatte diese Suche nach 

funktionsfahigen Entscheidungs- 

gremien zu immer neuen organisa- 

torischen Ausbildungen gefiihrt: 

Aus den "Massen" der Parteimit- 

glieder war eine Delegiertenver- 

sammlung, der Parteitag, geworden, 

der Parteitag seinerseits muBte ein 

ZK wahlen, das aber wiederum zu 

groB war, um noch entscheidungs- 

fahig zu sein und aus dem sich 

deshalb ein Politburo auskristalli- 

sierte, in dessen Rahmenwerk ein 

noch iiberschaubareres Gremium, 

namlich das Sekretariat des ZK, 

vor allem dessen "Generalsekretar", 

die ftihrende - und alles entschei- 

dende - Position einzunehmen 

begann - man denke an Stalin und 

seine Nachfolger.

Die chinesische KP war bis 1956 

diesem Vorbild gefolgt und hatte 

das Schema Parteitag - ZK - 

Politburo - Generalsekretar des ZK 

eingehalten, wobei allerdings der 

Generalsekretar des ZK gegeniiber 

dem "Vorsitzenden des ZK" (Mao 

Zedong!) nie einen ahnlichen 

Stellenwert erringen konnte wie in 

der Sowjetunion.
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Seit 1956 ging China dann eine 

Zeitlang eigene Wege und schuf 

einerseits innerhalb des Politburos 

einen "Standigen AusschuB des 

Politburos" und wertete andererseits 

den Posten des "Vorsitzenden", der 

nun einmal von keinem Geringeren 

als Mao Zedong besetzt war, 

laufend auf. Die 1956 gewahlten 

sechs Mitglieder des Standigen 

Komitees waren verdienstvolle 

Fiihrer der Revolutionszeit, 

namlich Mao Zedong, Liu Shaoqi, 

Zhou Enlai, Zhu De, Chen Yun 

und Deng Xiaoping. Wahrend der 

nachfolgenden Jahre, vor allem 

aber wahrend der Kulturrevolution, 

wurden bekanntlich drei von ihnen, 

namlich Liu, Deng und Chen, zu 

Opfern und Verfolgten des Mao- 

Regimes.

Nach dem Sturz der "Viererbande" 

konnte Hua Guofeng zwar den 

Posten des "Vorsitzenden" noch 

eine Zeitlang besetzt halten, wurde 

aber, beim XILParteitag im Sep

tember 1982, aus dem Politburo 

und seinem Standigen AusschuB 

verdrangt. AuBerdem wurde die 

Stelle des "Vorsitzenden" abge- 

schafft und der Posten des seit 

Mitte der sechziger Jahre vakant 

gewordenen "Generalsekretars des 

ZK" neu belebt - und mit Hu 

Yaobang besetzt.

Auch der Standige AusschuB blieb 

nicht ungeschoren. Zwar wurde er 

nicht abgeschafft, doch verlagerte 

sich der Machtschwerpunkt immer 

weiter von ihm weg - hin zu einer 

Seilschaft, die sich im Bereich 

ZK-Sekretariat und Staatsrat hatte 

durchsetzen kdnnen. In einem 

Interview mit der Hongkonger 

Zeitung "Mingpao" vom 19,Oktober 

1984 raumte Hu Yaobang in 

schbner Offenheit ein, daB "Zhao 

Ziyang und ich verantwortlich (fur 

die Arbeit) im Standigen AusschuB 

sind. Bei wichtigen Fragen konsul- 

tieren wir Deng Xiaoping, Chen 

Yun und Li Xiannian, sonst aber 

treffen wir selbst die Entscheidun- 

gen... In den meisten Fallen beraten 

(zunachst) Zhao und ich die 

Probleme und erbitten dann die 

Zustimmung." Wolfgang Bartke (15) 

hat diese Entwicklung im einzelnen 

prazise aufgezeigt.

Ahnlich deutlich auBerte sich 

Ministerprasident Zhao Ziyang in 

einem Interview vom August 1984: 

Habe der Schwerpunkt zur Zeit der 

Herrschaft Maos noch beim Standi

gen AusschuB des Politburos (und 

hier wiederum beim "Vorsitzenden" 

selbst) gelegen, so habe er sich 

nach 1978 zu zwei neuen Gremien 

hin verschoben, namlich zum 

ZK-Sekretariat und zur Standigen 

Konferenz des Staatsrats. Beide 

Gremien kamen jeweils zweimal 

wochentlich zusammen, wahrend 

der Standige AusschuB des Politbu

ros als Fiihrungsorgan kaum noch 

zusammentrete und auch das 

Politburo nur noch selten und 

unregelmaBig zu Sitzungen zusam- 

menkomme.

Noch am Vorabend des XILPartei- 

tags (1982) hatten die Reformer 

versucht, den Standigen AusschuB 

des Politburos iiberhaupt streichen 

zu lassen und damit de facto das 

(von Reformen beherrschte) 

ZK-Sekretariat aufzuwerten - doch 

war dieser Anlauf gescheitert. Das 

ZK-Sekretariat umfaBt neben dem 

Generalsekretar Hu Yaobang acht 

Sekretare und zwei Kandidaten, die 

Standige Konferenz des Staatsrats 

zahlt 15 Mitglieder, unter ihnen 

Ministerprasident Zhao Ziyang, 

seine vier Stellvertreter und die 

zehn Staatsratskommissare.

Insgesamt umfassen die beiden 

neuen Hauptentscheidungsgremien 

also 26 Politiker (16).

An dieser Stelle wird erneut 

deutlich, daB der "Personalismus" in 

China weitaus wichtiger ist als 

jegliche Form von Institutionalis- 

mus. Fur jeden, der sich lange 

genug mit China beschaftigt hat, 

ist dies alles andere als eine 

Uberraschung!

Es bedarf auch kaum besonderer 

Erwahnung, daB die oben geschil- 

derten Verschiebungen des Ent- 

scheidungszentrums von einem 

Organ auf das andere ohne vorher- 

gehende Abanderung des Parteisat- 

zungsrechts erfolgten!

4.3.7.

Reformbemuhungen

Die Hauptreformbemuhungen 

richten sich, abgesehen von den 

unten (4.6.) noch naher auszufiih- 

renden Modifikationen seit Ende 

1978 auf eine striktere Trennung 

von Partei- und Ausfiihrungsfunk- 

tionen. In den vorangegangenen 

Jahren, vor allem wahrend der 

Kulturrevolution, sei die Partei, 

wie es haufig heiBt, in ihrer 

Fuhrungsfunktion so iiberbetont 

worden, daB fur die Ausfiihrungs- 

organe fast nichts mehr zu tun 

blieb. Praktisch wurde damals die 

Regierung durch die Partei ersetzt 

und verdrangt. Niemand habe noch 

einen Unterschied zwischen 

Parteifiihrungs- und Ausfuhrungs- 

funktionen auszumachen gewuBt. 

In Zukunft mdge sich die Partei 

gefailigst nicht mehr direkt in 

laufende Angelegenheiten einmi- 

schen, sondern sich vielmehr auf 

die grbBeren, uber den Tag hinaus- 

gehenden Probleme konzentrieren 

und der "Linie" sowie den Prinzi- 

pien und der Ubereinstimmung der 

Alltagspolitik mit diesen Prinzipien 

Aufmerksamkeit schenken. Die 

Parteiorgane mbgen keine direkten 

Anordnungen mehr geben und sich 

nicht um alles und jedes kummern. 

Selten wurde in diesem Zusam- 

menhang freilich betont, daB die 

Parteiorgane im allgemeinen von 

technischen und wirtschaftlichen 

Einzelfragen zu wenig verstanden 

und deshalb durch unsachgemaBe 

Weisungen adaquate Entscheidun- 

gen verhinderten (17).

4.4.

Der Staatsaufbau im allgemeinen: 

Drei prSjuristische Strukturelemen- 

te

Das Organisationsrecht ist, wie 

bereits erwahnt, der mit Abstand 

solideste Teil des gesamten chinesi- 

schen Rechtsgebaudes. Dies ergibt 

sich nicht nur aus der Zahl der 

Bestimmungen, sondern auch aus 

ihrem Rechtscharakter (die meisten 

sind formelle Gesetze, also fa), 

nicht zuletzt aber aus der Konti- 

nuitat, mit der ein GroBteil der 

Organe auch die schlimmsten 

Stiirme der Zeit iiberstanden hat, 

Oder aber, sofort nach dem 

Abklingen des politischen Unwet- 

ters, wieder Auferstehung gefeiert 

hat.

Dieser Soliditatsanspruch gilt auch 

fur die Organisationsbestimmungen 

in der Verfassung; kein Wunder, 

daB der Abschnitt uber den 

Staatsaufbau der mit Abstand 

langste in der Verfassung von 1982 

ist. Von den insgesamt 138 Para- 

graphen bestreitet er nicht weniger 

als 79 (§§ 57-135). Einzelheiten 

dariiber sind unter dem Abschnitt

4.5. auszufiihren.

Im Vorfeld detaillierter Beschrei- 

bungen sei zunachst auf einige 

informelle Determinanten einge- 

gangen, die alien praktischen 

Regelungen von vornherein ihren 

Stempel aufdriicken und die sich 

unter den Stichworten "Staats- und 

Regierungsform", "Zentralismus/ 

Dezentralisierung" sowie "Danwei- 

und Transdanweibereich" wieder- 

geben lassen.

4.4.1.

Staats- und Regierungsform in der 

VR China

Schon in den friihen Schriften Mao 

Zedongs tauchen Unterscheidungen 

zwischen Staats- und Regierungs

form auf (z.B. "Uber die Neue
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Demokratie") (18). Die Frage nach 

dem "Staatssystem" richte sich 

darauf, "welchen Platz die einzel- 

nen Gesellschaftsklassen im Staate 

einnehmen"; sei den bisherigen drei 

Typen von Ausbeuter-Gesellschaf- 

ten (Sklavenhalter- und Feudalge- 

sellschaft, Bourgeoisie) eine 

Diktatur kleiner Minderheiten iiber 

die Mehrheit des Volkes gemein- 

sam gewesen, so erlange im Zeital- 

ter des Sozialismus die Mehrheit 

des Volkes Macht iiber die Min- 

derheit und sei in der Lage, eine 

"Diktatur des Proletariats" auszu- 

iiben. Der Charakter des Staates 

entspreche dem Charakter der 

herrschenden Klasse. In einer 

Sklavenhaltergesellschaft iibt also 

die Sklavenhalterklasse, in einer 

feudalistischen Gesellschaft die 

Feudalklasse, in einer biirgerlichen 

Gesellschaft die Bourgeoisie, in 

einer "Neuen Demokratischen 

Gesellschaft" ein Biindnis von vier 

Klassen und in einer sozialistischen 

Gesellschaft das "Proletariat" eine 

"Diktatur" iiber die anderen 

Klassen aus.

Bei der Frage nach dem "Regie- 

rungssystem" andererseits handle es 

sich darum, "welche strukturelle 

Form die politische Macht hat und 

welche Form eine bestimmte 

Gesellschaftsklasse wShlt, um den 

Machtapparat fiir den Kampf 

gegen den Feind und zum eigenen 

Schutz zu organisieren" (19).

Wurden seit Aristoteles im wesent- 

lichen immer sechs Regierungsfor- 

men unterschieden, nSmlich 

Monarchic, Aristokratie und 

Demokratie sowie (ihre negativen 

Gegenstiicke:) Diktatur, Oligar- 

chie/Plutokratie und Ochlokratie, 

so reduzierte Mao diese Formen 

auf zwei, nimlich auf "Demokratie" 

(als Ausdruck der Vielheit) und 

"Zentralismus" (als Ausdruck der 

Einheit). Beide zusammengenom- 

men ergaben den "Demokratischen 

Zentralismus": Zu viel Demokratie 

fiihre zur Anarchie, iibertriebener 

Zentralismus hebe die Mitbestim- 

mung des Volkes (Demokratie) auf. 

Stets sei eine Balance zwischen 

beiden anzustreben: In der neuen 

Verfassung von 1982 wird deshalb 

von "Demokratischer Diktatur des 

Volkes" (minzhu zhuanzheng) 

gesprochen (Abs.7 der Praambel) - 

ein Ausdruck, der hochst merk- 

wiirdig klingt, wenn man nicht den 

gedanklichen Hintergrund ("Pro- 

portionalisierung") mit einbezieht.

4.4.1.1.

Staatsform

Was nun die Staatsform anbelangt, 

so versteht sich die Volksrepublik 

gemaB § 1 Verfassung 1982 als 

einen "sozialistischen Staat unter 

der demokratischen Diktatur des 

Volkes, der von der Arbeiterklasse 

gefiihrt wird und auf dem Biindnis 

der Arbeiter und Bauern beruht".

Das Subjekt der Klassenherrschaft 

ist also eindeutig benannt; gilt doch 

die "demokratische Diktatur des 

Volkes, die von der Arbeiterklasse 

gefiihrt wird und auf dem Biindnis 

der Arbeiter und Bauern beruht", 

ihrem Wesen nach als "Diktatur des 

Proletariats" (so ausdriicklich Abs.6 

der Praambel). Inhaber der Macht 

ist das "Proletariat". Seinem Cha

rakter nach ware demnach der 

heutige chinesische Staat ein echter 

Staat der "Diktatur des Proletariats".

Allerdings scheint den Reformern 

hier bereits der Atem gestockt zu 

haben; taucht doch dieser wahrend 

der Kulturrevolution so haufig 

gebrauchte Terminus (wuchang 

jieji zhuanzheng) nur an einer 

einzigen Stelle der neuen Verfas

sung (Abs.6 der Praambel) auf, 

wahrend er in der Verfassung von 

1975 nicht weniger als neunmal 

genannt war, namlich in den 

Absatzen 1, 2, 3, 4 und 7 der 

Praambel sowie in den Artikeln 1, 

12 und 13. Lieber spricht man 

heute von der "demokratischen 

Diktatur des Volkes" - dies klingt 

weniger kulturrevolutionar!

Ein deutlicher Unterschied zeigt 

sich auch gegeniiber dem Objekt 

der "Diktatur des Volkes". Noch in 

den Verfassungen von 1975 und 

1978 gab es echte Feindbilder. Die 

"Diktatur des Proletariats" wandte 

sich seinerzeit sowohl gegen auBere 

Feinde, die als "Imperialismus, 

Sozialimperialismus und deren 

Lakaien" definiert wurden (§ 15, 

Abs.4 Verfassung 1975) als auch 

gegen die Feinde im eigenen 

Lande, namlich gegen die "Landes- 

verrater und Konterrevolutionare" 

(§ 14, Abs.l) sowie gegen die 

"Fiinf schlechten Elemente" 

(Grundherren, GroBbauern,

Reaktionare, Kapitalisten und 

andere uble Elemente, § 14, Abs.2 

Verfassung 1975). Einzelheiten 

dazu sind im Abschnitt "Polit- 

Recht" (C.a., November 1986, 

S.709 ff.) nachzulesen. Daneben 

gab es noch jene zahlreichen 

"Opportunisten und Revisionisten", 

die ebenfalls als Feinde bekampft 

werden sollten. Dazu gehdrten nach 

kulturrevolutionarer Auffassung 

(20) die Verfechter abweichender 

politischer Optionen, wie z.B. der 

Forderung nach einem "freien 

Staat" (angeblich auf Lassall 

zuriickgehend), nach einem "parla- 

mentarischen Weg" (Kautski), nach 

einem "Staat des ganzen Volkes" 

(Chruschtschow), nach einem 

"Erldschen des Klassenkampfes" 

(Liu Shaoqi), Oder nach einer 

"tugendhaften Regierung" (Lin 

Biao).

All diese "Theorien", deren Inhalt 

meist bis zur Unkenntlichkeit 

verstummelt wiedergegeben wurde, 

seien, wie es hieB, durch "allseitige 

Diktatur" im Keime zu ersticken.

Heutzutage sind Objekte des 

Klassenkampfes nur noch diejeni- 

gen "Krafte im In- und Ausland, 

die dem sozialistischen System 

unseres Landes feindlich gegen- 

iiberstehen und es zu unterminieren 

versuchen" (Abs.8 der Praambel).

Nach dem offiziell bekundeten 

Selbstverstandnis der Reformer ist 

China also ein sozialistischer Staat 

der "demokratischen Diktatur des 

Volkes". Ist er es wirklich?

Ohne Zweifel dominiert iiberall der 

Sektor des Gemeineigentums, des 

weiteren hat die KP eine solide 

Fiihrungsmacht und nicht zuletzt 

wird - wieder - nach Leistung 

verteilt.

Diesen sozialismusaffirmativen 

Entwicklungen stehen jedoch 

andere Phanomene gegeniiber, die 

Zweifel an der sozialistischen 

Staatsform aufkommen lassen, 

nSmlich der iiberall spiirbare 

Mangel an Partizipation im Trans- 

danweibereich, die fortbestehende 

"Herrschaft des Menschen iiber den 

Menschen", die heutzutage nicht 

viel weniger dominant ist als noch 

zur Zeit der Manchu-Kaiser, und 

nicht zuletzt der inzwischen wieder 

virulente Ware-Geld-Bezug. Die 

VR China leidet m.a.W. unter dem 

gleichen "Grundwiderspruch" ihres 

sozialen Systems wie auch andere 

"realsozialistische" Staaten, namlich 

am Widerspruch zwischen formal- 

juristischem "Volks"-Eigentum und 

tatsachlich bestehender oligarchi- 

scher Verfiigungsgewalt.

Bei genauerer Betrachtung der 

Machtverhaitnisse kommt man 

schnell zu der Feststellung, daB 

Theorie ("Alle Macht in der VR 

China gehort dem Volk", § 2 Ver

fassung 1982) und Praxis ("Alle 

Macht in der VR China gehort 

dem Kaderapparat") weit auseinan- 

derklaffen.

Im Danwei-Bereich herrschen zwar 

in aller Regel demokratische 

ZustSnde, d.h., der einzelne Bauer 

im Dorf hat durchaus ein Wort
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mitzureden, wenn es gilt, eine 

ddrfliche StraBe zu bauen oder 

einen Dorffunktionar abzusetzen. 

Im Transdanweibereich dagegen 

wird die Luft schnell diinn.

Zur allerhbchsten Fiihrungsspitze, 

der man die Mitglieder des Polit

buros, die Militarregionskomman- 

danten, die Ersten Provinzsekretare 

und die Mitglieder der Zentralen 

Militarfiihrung, der ZK-Biirokratie 

und der Standigen Konferenz des 

Staatsrats zurechnen kann, gehdren 

nur rd. 90 Personen.

Als erster Ring um diesen Kern 

legt sich eine Schicht von 2.000 

Funktionaren, zu denen rd. 600 

Provinz-Spitzenkader, etwa 100 

stellvertretende KP-Sekretare, 200 

Vizegouverneure, die Mitglieder 

des Standigen NVK-Komitees, die 

Minister, die Massenorganisations- 

Spitzenreprasentanten, einige 

Militarunterfuhrer und auch noch 

wenige Reprasentanten aus Kunst 

und Wissenschaft gehdren.

Den zweiten Ring bilden jene rund 

80.000 Personen, die "vom stellver- 

tretenden Amtsleiter und Abtei- 

lungsleiter sowie vom stellvertre- 

tenden Divisionskommandeur 

aufwarts" gerechnet werden.

Eine dritte Schicht besteht aus etwa 

450.000 Personen, die "vom steil- 

vertretenden Kreisdirektor auf- 

warts" anzusetzen waren. An vierter 

Stelle folgen schlieBlich noch rd. 

9 Millionen "Parteikader".

Bei groBziigigster Auslegung 

kommt man also auf eine Machteli- 

te von rd. 10 Millionen Personen; 

faBt man den Kreis dagegen 

restriktiv, so kdnnte man die 

SchluBlinie bereits hinter den 

450.000 Kreisfunktionaren ziehen 

(nahere Einzelheiten dazu in C.a., 

Juli 1985, S.438).

Ob man aber die extensive oder 

aber die restriktive Interpretation 

wahlt - in jedem Fall macht sie, an 

der Gesamtzahl der chinesischen 

Bevdlkerung gemessen, nur einen 

winzigen Bruchteil aus und liegt 

zwischen 0,05 und 1%!

Man darf davon ausgehen, daB im 

Transdanweibereich samtliche auch 

nur einigermaBen relevanten 

Entscheidungen von diesem Kreis 

von nicht einmal ein Prozent der 

Bevdlkerung getroffen werden.

Dies sind Zahlenwerte, wie sie 

bereits fur das kaiserliche China 

gegolten haben.

Der Autor hat an anderer Stelle 

(C.a., Juli 1985, S.432-447 und 

August 1985, S.510-532) bereits 

ausfiihrlich begriindet, warum 

China nach alledem nicht als 

sozialistische Gesellschaft, sondern 

als "Ubergangsgesellschaft auf dem 

Wege zum Metakonfuzionismus" 

bezeichnet werden sollte. (Zum 

Begriffsfeld des Metakonfuzionis

mus vgl. C.a., August 1985, 

S.524-532)

4.4.1.2.

Regierungsform

Als ideales Regierungssystem gilt 

auch nach heutiger Auffassung 

eine ausgeglichene Balance zwi

schen "Demokratie" und "Zentra- 

lismus" - eben der "demokratische 

Zentralismus" (§ 3 Verfassung 

1982).

Die meiste Zeit seit Grundung der 

Volksrepublik freilich standen die 

Waagschalen nicht in der Balan, 

sondern neigte einseitig dem 

"Zentralismus" zu - ein Zustand, 

der heutzutage vor allem von den 

Reformern angeprangert wird.

Wahrend der Kulturrevolution 

glaubte man dann ins Gegenteil 

verfallen zu miissen und betrieb 

die Grundung einer Art Raterepu- 

blik, wobei die Pariser Kommune 

als Vorbild diente. Die Commune 

habe, wie es damals hieB, funf 

Merkmale aufgewiesen (21): Sie 

zerschmetterte die "militarisch-bii- 

rokratische Maschinerie der 

Bourgeoisie" und setzte an ihre 

Stelle die Diktatur des Proletariats; 

FunktionSre wurden in direkter 

Wahl gewShlt und konnten jeder- 

zeit wieder abberufen werden; statt 

einer Gewaltenteilung im burgerli

chen Sinne habe es eine Gewalten- 

hSufung in den HSnden der 

Commune-Mitglieder gegeben; die 

Pariser Kommune habe sich 

dariiber hinaus nicht nur als 

Vertreterin lokaler Interessen, 

sondern als Reprasentantin des 

Weltproletariats verstanden, und 

nicht zuletzt habe sie die Enteigner 

enteignet.

Sollte man diese ideale Regierungs

form nicht auch auf China uber- 

tragen kdnnen? Der Versuch wurde 

in der Tat gestartet und nahm 

schlieBlich in den sog. "Revolu- 

tionskomitees" Gestalt an, die seit 

Anfang 1968 wie Pilze aus dem 

Boden schossen. Die Revolutions- 

komitees waren zunachst ein Kind 

der Not; hatte doch die Kulturre

volution dort, wo einst der riesige 

Bau der KPCh gestanden hatte, nur 

noch ein Triimmerfeld hinterlassen: 

28% der Politburo- und 34% der 

ZK-Mitglieder sowie 20% der 

Provinzsekretare waren im Sommer 

1968 der unscheinbare Rest von 

Parteikadern, die noch in ihren 

alten Funktionen verblieben waren. 

Noch starkere Wunden hatte die 

Kulturrevolution den Regionalpar- 

teiorganisationen geschlagen. Auch 

Massenorganisationen, die aufs 

engste mit der Partei verkoppelt 

waren, wie etwa die KJL und der 

Gewerkschaftsverband, teilten das 

Schicksal der Parteiausschiisse. 

Nicht viel besser war es um den 

Zustand der staatlichen Verwal- 

tungsorgane bestellt, vor allem auf 

den unteren Ebenen.

Wie sollte dieses Vakuum, das jede 

ordnende Verwaltung unmbglich 

machte, ausgefiillt werden? In 

Shanghai versuchte man es zu

nachst mit der Bildung eines 

gesamtstadtischen Ratesystems nach 

dem Vorbild der "Pariser Com

mune". Die Leitlinien dafiir 

befanden sich in § 9 des der 

Kulturrevolution zugrunde liegen- 

den "16-Punkte-Beschlusses" vom 

8.August 1966. Dieses Shanghai- 

Modell wurde jedoch bald abgelbst 

durch das "Shanxi-Modell". In 

dieser nordchinesischen Provinz 

hatte sich am 12.Januar 1967 ein 

aus Funktionaren, Massenorganisa- 

tionsvertretern und Militars gebil- 

deter "DreierallianzausschuB" 

herauskristallisiert, der die Macht- 

befugnisse des einstigen Provinz- 

partikomitees ubernahm. Dieses 

Shanxi-Modell machte nach und 

nach in ganz China Schule; vor 

allem die Militars, die in jedes 

"Revolutionskomitee" (so wurden 

die nach der Dreierallianz gebilde- 

ten neuen Verwaltungsorgane in 

den einzelnen Einheiten genannt) 

entsandt wurden, sorgten dafiir, 

daB die Revolutionskomitees 

landauf landab ein einheitliches 

organisatorisches Geprage bekamen. 

Es sollte allerdings, trotz militari- 

scher Mithilfe, eineinhalb Jahre 

dauern, ehe im September 1968 

auch das letzte Revolutionskomitee 

auf Provinzebene unter Dach und 

Fach gebracht worden war (22).

Die Revolutionskomitees sorgten 

fur "Verwaltungsvereinfachung" 

und Personalareduzierung. Hatte 

der friihere VolksausschuB der 

Provinz Guangdong z. B. noch 

10.000 Angestellte beschaftigt, so 

waren es im Revolutionskomitee 

des Jahres 1970 nur noch 400 (23).

Die Revolutionskomitees iibernah- 

men die Funktionen der friiheren 

Partei- und Staatsorganisationen.
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Tendenziell waren sie fur samtliche 

Angelegenheiten innerhalb ihrer 

Danwei zustandig und hatten 

sowohl Fiihrungsaufgaben als auch 

gemaB dem im Rateprinzip 

angelegten Prinzip der Gewalten- 

hSufung - die Befugnis der Aus- 

fiihrung und der Kontrolle (24). Sie 

waren in ihrer Danwei u.a. zustan

dig fiir Massenaktionen aller Art 

(Kampf- und Gerichtsversammlun- 

gen, Produktionsaufrufe, Bewegun- 

gen im Dienste des Gesundheitswe- 

sens), fur Verwaltung und Verwal- 

tungsreform und fur eine beinahe 

allumfassende Kontrolle.

Theoretisch waren die Revolutions- 

komitees der organisatorische 

Ausdruck des Rate(Sowjet)-Gedan- 

kens, d.h. des Prinzips der direkten 

Demokratie. Praktisch jedoch 

hatten die jeweiligen Militarmit- 

glieder die Ziigel in der Hand. Die 

VBA sollte aufgrund ihrer "drei 

zivilen und zwei militarischen 

Aufgaben" die "Linke", die Arbei- 

ter und Bauern unterstiitzen und 

dariiber hinaus militarische Kon

trolle ausiiben sowie militarische 

Ausbildungsarbeit leisten. Mit 

diesem Auftrag wurde die VBA 

zum ordnungserhaltenden Deus ex 

machina in jeder Danwei und 

wuchs in dieser Eigenschaft immer 

mehr in die Rolle eines Antipoden 

der radikalen Massenorganisatio- 

nen, vor allem der Rotgardisten, 

hinein. Ganz im Gegensatz zu Mao 

Zedongs Maxime begann das 

Gewehr uber die Politik zu 

regieren - eine Entwicklung, die 

insbesondere an den Personallisten 

ablesbar wurde: Von den 216 

"fiihrenden" Mitgliedern der 

Revolutionskomitees auf Provinz- 

ebene waren 73 (= 33%) i.J. 1970 

militarischer Provenienz. Nicht 

weniger als 21 von 29 Provinz-Re- 

volutionskomitee-Vorsitze waren 

von Offizieren besetzt.

Das direkt-demokratische Ratemo

dell war damit bereits durch einen 

neuen "Zentralismus" abgelbst. 

Noch starker machte sich die 

Rezentralisierung bemerkbar, als 

seit 1969 die Parteiorgane wieder 

aufgebaut wurden und nunmehr in 

den einzelnen Danweis'in Konkur- 

renz zu den dortigen Revolutions

komitees traten. In diesem Ringen 

setzte sich am SchluB, wie nicht 

anders zu erwarten, wieder der 

ParteiausschuB durch: die Eliteor

ganisation hatte also uber die 

Rateorganisation gesiegt. Die 

chinesischen "Sowjets" verschwan- 

den ebenso von der Oberfiache wie 

in den Jahren 1905 und 1917 die 

russischen Sowjets. Die Parole "Alle 

Macht den Raten/Sowjets" hatte in 

beiden Revolutionen also nur kurze 

Zeit Gultigkeit. Auch in China hat 

Lenin uber Rosa Luxemburg 

gesiegt.

1978 traten die Reformer ein Erbe 

an, das, wie eh und je, von einem 

Ubergewicht des "Zentralismus", 

d.h. der Befehlsgewalt von oben, 

bestimmt war. Was war dagegen zu 

tun? Eine Neuauflage des Rate/ 

Revolutionskomitee-Systems kam 

nicht in Frage: dies stand fur Deng 

Xiaoping von Anfang an fest. 

Dafiir bemuhte man sich seit 1980 

um eine starkere "Demokratisie- 

rung" des politischen Systems, um 

auf diese Weise wieder ein Gleich- 

gewicht zwischen Demokratie und 

Zentralismus herzustellen.

Sechs MaBnahmen wurden in 

diesem Zusammenhang erwogen 

(25), namlich:

- Starkung der Volkskongresse 

aller Ebenen gegeniiber der bisher 

allmachtigen Partei- und Staatsbii- 

rokratie;

- die Trennung zwischen Partei 

und Verwaltung/Management (der 

KP-AusschuB sollte kiinftig nur 

noch indirekt fiihren und sich 

nicht mehr direkt in die Verwal

tung, Justiz oder in Personalfragen 

etc. einmischen);

- die Starkung der drtlichen 

Ebenen (bis 1978 gait der Grund- 

satz "Je zentraler, desto sozialisti- 

scher");

- die Autonomie/Teilautonomie 

der Betriebe;

- die Reform des Kaderapparats: 

Zum Hauptkriterium fur die 

Demokratisierung der Funktionare 

sollte neben der Auswahl und der 

laufenden Kontrolle vor allem die 

Absetzbarkeit der Amtstrager 

durch Beschliisse der Basis gehdren.

- Sechstens sollte durch einen 

weiteren Ausbau des Rechtssystems 

dafiir gesorgt werden, daB die 

"Herrschaft durch Gesetz" an die 

Stelle der "Herrschaft durch den 

Menschen" trat, daB also jedermann 

vor dem Gesetz wirklich gleich, 

und daB am Ende der Reformkurs 

wirklich stabilisiert wiirde.

Die Ansatze von 1980 wurden 1986 

erneut aufgegriffen: Man hatte 

feststellen miissen, daB die "Demo

kratisierung" in der Zwischenzeit 

kaum Fortschritte gemacht hatte, 

sieht man einmal von der erfreuli- 

chen Entwicklung der Betriebsau- 

tonomie ab.

Eine lange Tradition sorgt dafiir, 

daB die Vorherrschaft des "Zentra

lismus" voraussichtlich noch 

geraume Zeit erhalten bleibt, und 

daB "Demokratisierung" sich nur in 

Worten abspielt.

Zieht man nach alledem die 

klassischen aristotelischen Katego- 

rien fur die Beurteilung des 

chinesischen Regierungssystems 

heran, so muB man die VR China 

wohl auch im Zeitalter der Refor- 

men noch als Oligarchic (besser 

vielleicht als "Nomenklatura-Herr- 

schaft") bezeichnen.

4.4.2.

Zentralismus - Dezentralisierung

4.4.2.1.

Theorie: Die VR China als 

zentraler Einheitsstaat

Manche Autoren (26) behaupten, 

daB die Verfassung von 1954 noch 

"stark der sowjetischen Verfassung 

von 1936 geahnelt" habe. Inzwi- 

schen gibt es zwar in beiden 

Staaten Neufassungen, die in der 

VRCh 1982, in der UdSSR 1977 

erlassen wurden; beide gleichen 

ihren Vorgangern von 1954 bzw. 

1936 aber so stark, daB die auf 

jene Verfassungen bezogene 

Ahnlichkeitsbehauptung auch fur 

sie als Nachfolger gelten muB.

Nun gibt es ganz gewiB zahlreiche 

Parallelen zwischen den Verfas- 

sungstexten, die iibrigens ganz 

natiirlich und sachlogisch sind, da 

die chinesische Verfassung von 

1954 ja ganz im Zuge der Rezep- 

tion sowjetischen Rechts erlassen 

wurde.

Andererseits jedoch scheint es sich 

bei beiden Texten um zwei 

verschiedene Planeten zu handeln, 

wenn man namlich das Augenmerk 

auf die organisatorische Aufgliede- 

rung des Staatsgebiets und die 

daraus resultierende Organgestal- 

tung lenkt:

Nach Art.70/71 der Sowjetverfas- 

sung von 1977 (fortan S.V.) ist die 

UdSSR ein "Bundesstaat", gebildet 

auf der "freiwilligen Vereinigung" 

von 15 "gleichberechtigten soziali- 

stischen Sowjetrepubliken", deren 

Zahl noch erganzt wird durch 

"Autonome Sozialistische Sowjetre

publiken" (Art.82-85) und durch 

"Autonome Gebiete" (Art.86-88). 

Art.73 grenzt die Rechte der Union 

und der Einzelrepubliken enumera

te gegeneinander ab. Soweit die 

Union hier nicht ausdriicklich fiir 

zustandig erkiart wird, sind die 

einzelnen Republiken souveran
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(Art.76, Abs.l und 2) und iiben 

innerhalb ihres Bereiches die 

Staatsgewalt selbstandig aus; auch 

hat jede Republik eine eigene 

Verfassung (Art.76, Abs.3).

Nach Art.72 hat jede Sowjetrepu- 

blik ferner das "Recht des freien 

Austritts aus der UdSSR" - eine 

hochst theoretische Befugnis, seit 

Stalin die Ausiibung eines solchen 

Rechts als "zutiefst konterrevolu- 

tionSr" bezeichnet hat.

Ferner kann jede Sowjetrepublik 

unmittelbare Beziehungen zu 

auswSrtigen Staaten aufnehmen, 

mit ihnen Abkommen schlieBen 

und diplomatische Vertreter aus- 

tauschen. Dies erklart auch, warum 

die Sowjetunion in der UNO mit 

gleich drei Reprasentanten (UdSSR, 

Ukraine und Belo-RuBland) 

vertreten ist.

Die foderalistische Struktur spiegelt 

sich auch in den hbchsten Staatsor- 

ganen wider; gliedert sich doch das 

hbchste Organ der Staatsgewalt, 

namlich der Oberste Sowjet, in 

zwei Kammern auf, den Unions- 

Sowjet und den Nationalitaten- 

Sowjet (Art.109), die die gleiche 

Zahl von Deputierten aufweisen, 

wobei der Nationalitaten-Sowjet 

nach dem Schlussel "32 Deputierte 

aus jeder Unionsrepublik, 11 

Deputierte aus jeder Autonomen 

Republik, 5 Deputierte aus jedem 

Autonomen Gebiet und ein Depu- 

tierter aus jedem Autonomen 

Bezirk" gewShlt wird (Art. 110).

Diese eigenartige Struktur geht auf 

die Verfassung der Schweizer 

Eidgenossenschaft zuriick, von der 

Lenin wShrend seines Schweizer 

Exils stark beeindruckt war (27).

Wendet man den Blick nun nach 

China, so zeigt sich ein vbllig 

anderes Bild: Die Volksrepublik 

versteht sich nicht als fdderalisti- 

scher Bundesstaat, sondern als 

zentraler Einheitsstaat. Nirgends in 

der chinesischen Verfassung ist von 

einer "freiwilligen Vereinigung" der 

29 Provinzeinheiten die Rede. 

China versteht sich m.a.W. nicht als 

eine Art "Eidgenossenschaft", deren 

einzelne Teile von unten her sich 

zusammengeschlossen haben. 

Vielmehr tritt die Volksrepublik als 

ein von oben geeinigter Gesamt- 

verband auf (man denke vor allem 

an Tibet!), in dem die einzelnen 

Nationalitaten allerdings theoretisch 

"gleichberechtigt" sind (§ 4 Ver

fassung 1982).

Anders als in der UdSSR bedarf es 

also keiner enumerativ konkreti- 

sierten Zustandigkeitsabgrenzung 

zwischen Gesamtstaat und Unter- 

einheiten (die "lokalen Volkskon- 

gresse aller Ebenen" sind ja nichts 

anderes als "die lokalen Organe der 

Staatsmacht", § 96 Verfassung 

1982, und sie kbnnen deshalb 

"gesetzgeberisch" nur in dem ihnen 

von der Zentrale vorgegebenen 

Rahmen tatig werden, § 99); sie 

haben auch keine eigene Verfas

sung und schon gar kein Austritts- 

recht (die "Unabtrennbarkeit" wird 

durch § 4, Abs.3 ausdriicklich 

festgelegt). Sie konnen auch keine 

unmittelbaren auBenpolitischen 

Beziehungen zu anderen Staaten 

aufnehmen, da die gesamte aus- 

wartige Gewalt bei der Zentrale 

liegt.

Angesichts dieses in China vor- 

herrschenden Zentralstaatsgedan- 

kens bedurfte es auch keiner 

ausdriicklichen Bestimmung des 

Inhalts, daB das Zentralrecht das 

Recht der Untereinheiten "bricht". 

Auch von legislativer Subsidiaritat 

der Untereinheiten kann nur in 

hbchst eingeschranktem Sinne die 

Rede sein. Nach Art.67, Ziff.8 

namlich kann der Standige Aus- 

schuB des NVK "lokale Verordnun

gen und Vorschriften sowie 

Beschliisse der Organe der Staats

macht in den Provinzen... aufhe- 

ben, falls sie im Widerspruch zur 

Verfassung, zu den Gesetzen und 

zu administrativen Verordnungen 

und Vorschriften stehen".

Was schlieBlich den Aufbau der 

Staatsorgane anbelangt, so kennt 

China, im Gegensatz zur UdSSR, 

keine zwei Kammern. Die Abge- 

ordneten fur den NVK werden 

vielmehr einheitlich uber das 

Plenum gewahlt, wobei die einzel

nen Provinzen und Regionen nach 

einem bestimmten Schlussel 

beriicksichtigt werden.

All diese Regelungen zeigen klar, 

daB zwischen Gesamtstaat und 

Provinzen etc. kein Koordinations- 

sondern ein Subordinationsverhait- 

nis besteht, und daB von einer 

"originaren Staatsgewalt" der 

Untereinheiten nach dem Willen 

des Verfassungsgesetzgebers ganz 

gewiB nicht die Rede sein kann. 

Auch die Autonomen Organe 

kdnnen nur "im Rahmen der ihnen 

gesetzlich iibertragenen Befugnis 

die Autonomie ausiiben" (§ 115). 

Sie besitzen (ebenso wie die 

nichtautonomen Provinzen, Kreise 

etc.) kein eigenes Vertretungsorgan 

auf zentraler Ebene; ebensowenig 

steht Ihnen als solchen ein Veto bei 

der Gesetzgebung, bei einer 

Verfassungsanderung oder bei einer 

Neugliederung der Regionen zu.

Der Verfassungstheorie zufolge 

stellt sich die VR China also - ganz 

im Gegensatz zur Sowjetunion - als 

typischer zentraler Einheitsstaat 

dar. Das Verhaitnis zwischen der 

Zentrale und den Einheiten auf 

unterer Ebene regelt sich nach dem 

Grundsatz des demokratischen 

Zentralismus - also: Unterordnung 

des einzelnen unter die Organisa

tion, Unterordnung der Minderheit 

unter die Mehrheit, Unterordnung 

der unteren Ebene unter die hohere 

und Unterordnung der gesamten 

Partei unter das ZK.

4.4.2.2.

Die Praxis: Dezentralisierungsten- 

denzen

Die De-jure-Verhaitnisse lassen al

so keine Frage offen. Ganz anders 

sieht das Bild jedoch aus, wenn 

man auf die De-facto-Situation 

sieht. In der westlichen Literatur 

hat sich ein ganzes Knauel von 

Theorien herausgebildet, die von 

der Pramisse kraf tiger Dezentrali- 

sierungstendenzen ausgehen: Drei 

solche Ansatze seien hier kurz wie- 

dergegeben:

4.4.2.2.1,

Aufspaltungsgefihrdung?

Am wenigsten wahrscheinlich ist 

heutzutage eine Aufsplitterung 

Chinas. Gleichwohl wurde diese 

Option in der Literatur eine Zeit- 

lang diskutiert. Ein mdglicher Se

paratisms bestimmter Regionen 

gegeniiber Beijing ware allerdings 

nur unter den Bedingungen der 

Wirtschaftsautarkie denkbar. Die 

Hoover-Institution (28) hat dafiir 

drei Kriterien in die Diskussion 

eingefiihrt, namlich ausreichende 

Nahrungsmittelversorgung, genii- 

gend durchgebildetes Verkehrswe- 

sen und adequate Riistungsproduk- 

tion. Weitere Schliisselfaktoren wa- 

ren Bodenschatze, Bevblkerungs- 

zahl, Handel und geniigend starker 

Ruckhalt bei anderen Regionen 

oder beim Ausland. Von den sieben 

Militarregionen (bis Juni 1985 wa- 

ren es 11 gewesen) (vgl. C.a., Mai 

1986, S.281), erfiillen nur die Re

gionen von Beijing und Shenyang 

(letztere das Gesamtgebiet der frii- 

heren Mandschurei umfassend) 

samtliche Voraussetzungen fur eine 

solche Autarkic; bei den Wehrbe- 

reichen von Chengdu, Guangzhou, 

Jinan, Lanzhou und Nanjing dage- 

gen muB man in dieser Hinsicht 

Zweifel anmelden. Fur einen "War- 

lordismus" im Stile der dreiBiger 

Jahre wiirde das Autarkiepotential 

dieser Regionen langfristig wohl 

kaum ausreichen. Solche Uberle- 

gungen konnen freilich nicht mehr 

sein als Ansatze fur Sandkasten- 

spiele (Naheres dazu unten).
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4.4.2.2.2.

Dezentralisierungstendenzen? Vier 

Entwicklungsmdglichkeiten

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit 

verdient die Frage, ob sich die 

(ohne Zweifel vorhandenen) De

zentralisierungstendenzen in Zu- 

kunft noch intensivieren werden. 

Vier AnsStze hat es in dieser Rich- 

tung gegeben:

Da ist zunachst der historische An- 

satz, der davon ausgeht, daB China 

im Verlauf der letzten zwei Jahr- 

tausende immer dann sich zum 

Einheitsstaat zuriickverwandelte, 

wenn das Zivilregime stark war, 

und daB umgekehrt wahrend jeder 

Epoche, in der Militars iiberpro- 

portional ins Rampenlicht der 

Macht traten, einzelne Regionen 

Autonomie erlangten. Im heutigen 

China bestehen wenig Sorgen in 

dieser Richtung. "Militar" ist ja 

nicht gleich Militar: Vielmehr gibt 

es Regionalstreitkrafte, denen 

zweifellos eine gewisse Tendenz 

zur Uberbewertung ihrer Region 

eigen ist, und Hauptstreitkrafte, 

die unmittelbar der Zentrale unter- 

stehen und von dieser zu Zwecken 

der Zentralisierung eingesetzt wer

den kbnnen.

Der Vergangenheit gehdrt inzwi- 

schen auch der "Feldarmee"-Ansatz 

an (29), der von der Hypothese 

ausgeht, daB jedes Mitglied friihe- 

rer militarischer Kommandoeinhei- 

ten nach wie vor zu einem jener 

fiinf "Feldarmee"-Systeme gehdre, 

die sich in den dreiBiger und vier- 

ziger Jahren herausgebildet hatten, 

und deren personelles Substrat auf 

informelle Weise bis in die Volks- 

repblik hinein wirke. Kein Zwei

fel, daB solche "Seilschaften" auch 

noch wahrend der Kulturrevolution 

ihre Nachwirkungen hatten. Mit 

dem Aufstieg Lin Biaos kamen z.B. 

auffallend viele Vertreter aus dem 

"System der Vierten Feldarmee" an 

die Macht; als Lin 1971 jedoch 

stiirzte, waren sie gleichsam liber 

Nacht vom Erdboden verschwun- 

den. An ihre Stelle sind nach und 

nach Vertreter der "Zweiten Feld

armee" getreten, deren EinfluB 

freilich - mit der Uberalterung 

Oder dem Tod ihrer Reprasentan- 

ten - immer geringer wird.

Waren Seilschaften friiher entweder 

landsmannschaftlicher oder milita

rischer Art, so spricht alles dafiir, 

daB in Zukunft gemeinsame Schul- 

und Studienbekanntschaften bzw. 

gemeinsame Karrierewege (z.B. in 

der Kommunistischen Jugendliga) 

als Kitt dienen diirften.

Ein dritter Ansatz geht von der 

zellularen Struktur Chinas aus (30). 

Jede Zelle bilde ein "Verantwor- 

tungssystem", in dem die Eigen- 

krafte betrachtliches Gewicht besa- 

Ben. Der Zentrale blieben nur ge

wisse rahmenhafte Kontrollen, wo- 

bei die Plan-, Preis-, Kredit- und 

Mittelzuweisungspolitik besonderes 

Gewicht besaBen; zusatzlich kbnne 

liber den Parteiapparat noch eine 

gewisse Kontrolle ausgelibt werden.

Dieser Zellularisierungsansatz ist 

seit Beginn der Reformen erneut 

aktuell geworden. Wie manche Pro- 

vinzen schon heute ihre Ellenbogen 

einzusetzen verstehen, zeigt sich 

vor allem in ihrem AuBenwirt- 

schaftsgebahren, das bisweilen ver- 

gessen laBt, daB es liberhaupt noch 

eine Zentrale in Beijing gibt (dazu 

Naheres unten 4.4.2.2.4.).

Trotz einiger extremer Ausschiage 

scheint es aber heutzutage wieder 

eine tragbare Balance zwischen 

Zentrale und Provinzen zu geben.

Der vierte hier zu eriauternde An

satz, namlich die "Polyzentrismus"- 

Hypothese, kommt der Zellulari- 

sierungspramisse ziemlich nahe, 

doch werden hier neben den insti- 

tutionellen auch die personellen 

Dezentralisierungskrafte noch star

ker hervorgehoben. Die Vertreter 

dieser Option (31) stellen auf die 

Neigung gewisser Militars zur 

Identifizierung mit "ihren" Provin

zen ab, wie sie vor allem wahrend 

der Kulturrevolution zutage trat. 

Zu Beginn der Kulturrevolution 

hatte die VBA zwar noch Neutrali- 

tat gezeigt; als sie jedoch durch die 

Interventionsweisung Maos vom 

28.1.1967 zur Hilfe fur die "Lin- 

ken" aufgerufen wurde, kam es zu 

einer immer starkeren Interessen- 

verquickung der Militareinheiten 

mit "ihren" Regionen. Am Ende re- 

deten sie vor allem bei der Neube- 

setzung der Provinzorgane das ent- 

scheidende Wort - kein Wunder, 

daB samtliche Revolutionskomitees 

schlieBlich mit Militars durchsetzt 

waren, wobei sich die regionalen 

Sonderinteressen verheerend auf 

die Einheit der VBA auswirkten.

Die Zeiten der Kulturrevolution 

sind langst vorbei, so daB der Po- 

lyzentrismus-Ansatz zumindest in 

der hier vorgetragenen Variante 

einstweilen nicht mehr besonders 

schliissig wirkt. Trotzdem kdnnte er 

in anderer Form eines Tages wie

der Bedeutung erlangen.

4.4.2.23.

Fortbestehender Zentralismus

China befindet sich gegenwartig in 

einem ProzeB, der weg von der 

Militar- und hin zur Zivilherr- 

schaft flihrt. Halt man sich hier an 

den Leitfaden der geschichtlichen 

Erfahrungen, so spricht wenig flir 

einen neuen "Warlordismus".

Mehrere Mechanismen sind es, die 

den oben angedeuteten Polyzen- 

trismus-Tendenzen entgegenwirken:

Da ist einmal die wiedergewonnene 

Kontrolle Beijings liber die aus 

drei Komponenten (reguiaren 

Streitkraften, Regionalverbanden 

und paramilitarischen Milizen) be- 

stehende VBA.

Entscheidend flir die Kontroll- 

strukturen ist es, daB das Kom- 

mando liber die Regularverbande 

direkt in Beijing liegt und daB die 

reguiaren Streitkrafte an jeden be- 

liebigen Einsatzort geworfen wer

den kdnnen, wahrend das Kom- 

mando flir die Regionalstreitkrafte 

weitgehend von den Regionen aus

geht. Aus dieser Doppelkomman- 

do-Situation entwickelten sich vor 

allem wahrend der Kulturrevolu

tion zahlreiche Spannungspunkte. 

Im Rahmen ihrer Aufgabe, namlich 

Fraktionsstreitigkeiten zu schlichten 

und die "Linke" zu unterstiitzen, 

hatten damals vor allem Regional- 

verbande sog. "Hilfe-Links-Grup- 

pen" ausgesandt, die Studienkurse 

organisierten, Fraktionsstreitigkei

ten schlichteten und sich vor allem 

an der Bildung der drtlichen 

Machtorgane beteiligten. Haufig 

kam es dabei zu lokalen Eigenent- 

wicklungen, die von Beijing mit 

MiBtrauen betrachtet und im Ex- 

tremfall sogar mit Hilfe der Regu

larverbande bekampft wurden. Am 

beriihmtesten in diesem Zusam- 

menhang wurde der Wuhan-Zwi- 

schenfall vom Juli 1967, in dessen 

Verlauf die dortigen Regionaltrup- 

pen zwei Emissare der Zentrale aus 

Beijing verhafteten. Nur durch das 

Eingreifen regularer Armee-Ein- 

heiten konnte ein RiB zwischen 

Zentralchina und Beijing vermie- 

den werden.

Wer es nicht gewuBt hatte, konnte 

spatestens damals bereits eine 

grundlegende Erkenntnis gewinnen, 

die auch heute noch Gliltigkeit be- 

sitzt: Wer den ZK-MilitarausschuB 

kontrolliert, hat die reguiaren 

Streitkrafte in der Hand. Wer aber 

liber die Regularverbande Macht 

auslibt, kontrolliert letztlich ganz 

China.

Ein zweites Zentralisierungsinstru- 

ment sind die eingespielten Kon- 

trollprozeduren, die sogar wahrend 

der "anarchischen zehn Jahre" kaum 

etwas von ihrer normativen Kraft 

eingebliBt hatten. Die Kontrolle
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vollzieht sich im allgemeinen fol- 

gendermaBen: Die Zentrale gibt ei- 

ne Direktive aus, die den Hand- 

lungsrahmen fur die einzelnen Pro- 

vinzen festlegt. Nunmehr treten die 

Provinzbehbrden in Aktion, um ge- 

eignete MaBnahmen fur die Aus- 

fullung dieses Rahmens zu treffen. 

Sie bilden zum Beispiel einen Ad- 

hoc-ArbeitsausschuB, der den Zeit- 

plan, den Personalbedarf und die 

Prioritaten festlegt. Falls die Auf- 

gabe nicht auf der Stelle erledigt 

werden muB, werden Stichproben- 

versuche durchgefiihrt. In land- 

wirtschaftlichen Angelegenheiten 

wird man hierbei auf die Verschie- 

denartigkeit der einzelnen Regio- 

nen achten; so wahlt man z.B. je- 

weils Stichprobengebiete fiir Berg- 

und Hiigelregionen sowie fiir das 

Flachland aus. UmfaBt das Pro- 

gramm nur Organisationsfragen, 

z.B. das Vorgehen gegen gewisse 

Formen "lokalen Aberglaubens", so 

werden verschiedene Schliisselein- 

heiten mobilisiert, die sich jeweils 

auf fortgeschrittene, auf "mittlere" 

und auf zuriickgebliebene Regionen 

konzentrieren. Sobaid hier genii- 

gend Erkenntnisse zusammenge- 

kommen sind, werden sie gebiindelt 

und zu "Modellen" ausgebaut. Von 

den "Schliisselgebieten" werden die 

Ergebnisse auf den Rest des Terri- 

toriums (wbrtlich: "FlSche") iiber- 

tragen. Damit freilich ist die zen

trale Direktive noch lange nicht 

ausgereizt. Nunmehr gilt es n&m- 

lich, liber den weiteren Verlauf 

stSndige Berichte an die Provinzbe- 

hbrden und von da an das Zentrum 

zu senden. Solche Berichte entste- 

hen entweder in genau fixierten 

Intervallen Oder aber "zwischen- 

drin". Bisweilen entsendet die Zen

trale zusStzlich noch ihre eigenen 

Untersuchungsteams in die Provin- 

zen, die dann Berichte ausarbeiten 

und die provinziellen Kader veran- 

lassen, sich mit ihnen mbglichst 

hSufig in Verbindung zu setzen.

Manchmal werden Aufgaben direkt 

der persdnlichen Verantwortung 

des ParteisekretSrs der betreffen- 

den Provinz anvertraut. AuBerdem 

besteht noch die Mdglichkeit, loka- 

le FunktionSre zu Arbeitskonferen- 

zen einzuladen und sie dort beson- 

ders zu schulen. Nicht zufailig hat 

ja gerade das System prophylakti- 

scher Uberwachung durch perma- 

nente Belehrung, das man auch als 

"innere Kontrolle" bezeichnen 

kann, so sehr an Bedeutung ge- 

wonnen. Flankiert werden all diese 

MaBnahmen noch zusStzlich durch 

"Kongresse" auf Provinzebene, 

durch "Konferenzen", "Treffen", 

"Foren" und durch "Symposien zum 

Erf ahrungsaustausch".

Durch dieses eng verkniipfte Ma- 

schensystem von innerer und SuBe- 

rer Kontrolle wird sichergestellt, 

daB die Tendenz zu "unabhangigen 

Kbnigreichen" keine ungesunden 

Dimensionen annimmt (32).

Ein dritter Mechanismus, der in 

erheblichem MaBe fiir die Anbin- 

dung der Regionen an Beijing 

sorgt, ist der "Personalismus", der 

fiir die Verklammerung von Partei- 

und Administrativorganen zentraler 

und regionaler Provenienz sorgt 

und der zu einem der wichtigsten 

Strukturmerkmale des politischen 

Systems der VR China gehbrt. Frii- 

her haben gemeinsame revolutiona- 

re und militarische Laufbahnen fiir 

die Herausbildung solcher LoyalitS- 

ten gesorgt, die u.a. auch als niitz- 

liches Zwischenfutter beim Aus- 

gleich zwischen Zentral- und Re- 

gionalinteressen sorgen konnten. In 

Zukunft werden solche Seilschaften 

wahrscheinlich vor allem aufgrund 

gemeinsamer Ausbildungs- und 

Karriere-Prozesse entstehen.

Viertens sollte man bedenken, daB 

auch der Nationalismus in China 

heute eine Rolle wie nie zuvor 

spielt. Der acht Jahre dauernde Wi- 

derstandskrieg gegen Japan hat hier 

Tatbestande geschaffen, wie es sie 

vergleichsweise in den zwanziger 

und dreiBiger Jahren noch nicht 

gegeben hat - eine Wiederholung 

des damaligen "Warlordismus" er- 

scheint so gut wie ausgeschlossen.

In zentripetalem Sinne wirkt sich 

ferner der Ausbau des StraBen-, 

Eisenbahn-, Telefon- und Massen- 

kommunikationsnetzes aus. Immer 

wieder wird es zwar Ausbruchsver- 

suche geben, doch scheint sich, auf 

lange Sicht gesehen, die Entwick

lung des Verhaitnisses zwischen 

Zentrale und Provinzen eher in 

zentripetalem als in zentrifugalem 

Sinne auszuwirken.

Bleiben also die Planeten auf ihren 

Bahnen? Trotz alledem also: Ja. 

Verfassungsform und Verfassungs- 

wirklichkeit tendieren nach alledem 

dazu, sich wieder einander anzunS- 

hern, nachdem es wahrend der 

Kulturrevolution zu extremen loka

len Sonderentwicklungen gekom- 

men war.

4A.2.2.4.

"Lokalismus"-Tendenzen seit 1979

Gleichwohl darf die Flihrung den 

"Lokalismus" nicht auf die leichte 

Schulter nehmen. Welche Gefahren 

hier bisweilen aufkommen, wurde 

vor allem im Zusammenhang mit 

der Regionalisierung der AuBen- 

wirtschaft deutlich, die sich weni- 

ger aufgrund einer systematischen 

Gesetzgebung als vielmehr durch 

die normative Kraft des Faktischen 

ergab. Mit dem theoretischen Zen- 

tralismus der Verfassung sind vor 

allem folgende fiinf Phanomene 

nur schwer vereinbar:

- Da zeichnete sich beispielsweise 

schon bald eine autonom-provin- 

zielle AuBenwirtschaftstatigkeit ab, 

die von der Zentrale kaum noch zu 

ziigeln war, und zwar nicht nur bei 

den im AuBenhandel ohnehin noto- 

risch zur Autonomie drangenden 

Stadtprovinzen von Shanghai und 

Tianjin, sondern auch bei anderen, 

bisher durchaus gefiigigen Regio

nen wie der Kohleprovinz Shanxi 

und der Schwerindustrieprovinz 

Liaoning.

- Daneben gingen die Regionen 

dazu uber, immer mehr eigene Au- 

Benwirtschaf tsregelungen festzule- 

gen. So etwa erlieB das bei der re- 

gionalen Gesetzgebung ebenfalls 

fiihrende Shanghai zwischen 1982 

und 1986 eine Fiille von Vorschrif- 

ten uber Firmenvertretungen, 

Wohn- und Visaangelegenheiten 

sowie liber die Genehmigung von 

Investitionen, Joint Ventures, Bau- 

projekten, liber Besteuerung und 

Inspektion - also Vorschriften, die 

in der jeweiligen Region erfah- 

rungsgemaB weitaus wichtiger sind 

als die entsprechenden zentralen 

Bestimmungen aus Beijing. Freilich 

verursacht der Mangel an Juristen 

auch hier, wie iiberall in China, 

Konfusion, so daB am Ende die 

drtliche Beamtenschaft sich auf den 

Standpunkt zu stellen pflegt, daB 

"AuslSnder die Gesetze nicht zu 

kennen brauchen" - Hauptsache, 

die personlichen Beziehungen 

"stimmen".

- Provinzen veranstalten ferner ih

re eigenen Messen, bei denen sie 

die Konkurrenz aus Beijing an die 

Wand zu spielen versuchten,

- und veranstalteten im librigen 

auch ihre eigenen regionalen Au- 

Benwirtschaftsexperimente. Fiih- 

rend in dieser Hinsicht war vor al

lem die Provinz Fujian, die tradi- 

tionell liber ein dichtes Netz von 

Beziehungen zum slidostasiatischen 

Auslandschinesentum verfligt. Die 

Fujian Investment and Enterprise 

Corporation (FIEC) machte die 

Provinz zum Pionier der Ausgabe 

von Wertpapieren im Ausland - 

erstmals bereits 1983. Fingerspit- 

zengefiihl hat Fujian auch mit sei

ner Wirtschaftssonderzone Xiamen 

an den Tag gelegt; nicht zuletzt
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aber verstand es die Provinz, in ei- 

gener Initiative einen betrichtli- 

chen Touristenstrom auf das eigene 

Gebiet abzuzweigen.

- Nicht zuletzt aber begannen ein- 

zelne Provinzen Mitte der achtziger 

Jahre in der Hauptstadt Beijing 

sowie in anderen Schliisselstadten 

wie Shanghai, Guangzhou und 

Shenzhen, eigene Lobbyorganisa- 

tionen einzurichten, deren Ziel es 

war, regionales Eigenprofil zu ent- 

wickeln und die regionale Konkur- 

renzfahigkeit gegeniiber der Zen- 

trale starker zu entwickeln (aus- 

fiihrlich hierzu C.a., Juli 1986, 

S.447 ff.).

Angesichts dieses Entstehens vieler 

Zentren im AuBenhandelsbereich 

entwickelten sich einige hbchst un- 

erfreuliche Phanomene: Es wurden 

Mehrfachkaufe getatigt, die sich 

am Ende als kontraproduktiv er- 

wiesen, vor allem wurden Patent- 

und Technologietransfer-Gebiihren 

doppelt und dreifach bezahlt, da 

der InformationsfluB zwischen den 

eigenen chinesischen "Konkurren- 

ten" nicht ausreichend funktionier- 

te.

Unter diesen UmstSnden versuchte 

die Zentralbiirokratie mehrere Ma

le, die Regionen wieder starker an 

sich zu binden. Das hierbei entste- 

hende Tauziehen zwischen Provin

zen und Zentrale ist freilich nicht 

neu, sondern gehdrt zu den klassi- 

schen Strukturmerkmalen Chinas, 

die noch alle Umbriiche und Revo- 

lutionen ilberdauert haben. Erfolg- 

versprechend kbnnten Rezentrali- 

sierungsversuche langfristig nur 

sein, wenn es geiange, dem Recht 

zum Durchbruch zu verhelfen, und 

zwar nicht nur in der Theorie 

(Verfassungstext!), sondern auch in 

der Praxis. Bis dahin freilich ist 

noch ein weiter Weg; vor allem 

fehlt es an verfassungsgerichtlichen 

Erzwingungsmechanismen.

4.43.

Danwei- Transdanweibereiche

Anders als in den westlichen Ge- 

sellschaften, wo der einzelne meh

rere soziale Rollen gleichberechtigt 

nebeneinander spielt, ist der 

Durchschnittschinese in erster Linie 

nicht Burger der VR China, son

dern Angehdriger einer "Danwei", 

d.h. also einer "Grundeinheit", die 

sich entweder als Dorf, stadtische 

Nachbarschaft, Kleinfabrik, Werk- 

halle, Universitatsfakultat Oder 

sonstwie darstellt.

Die Besonderheit der Danwei be- 

steht darin, daB sie in aller Regel 

Produktions- und Konsumtionsbe- 

reich in einem ist: Am deutlichsten 

wird dies immer noch im Dorfrah- 

men, doch wirken auch ganze 

groBstadtische StraBenziige immer 

noch wie Ddrfer, die ihre eigene 

soziale Organisation, ihre "Nach- 

barschaftsfabriken", ihre eigene 

"Polizei", ihren eigenen Kindergar

ten und ihr eigenes Schlichtungs- 

komitee haben. Die Danwei ist fiir 

die gesamte Daseinsvorsorge ihrer 

Mitglieder zustandig, von denen 

jeder den anderen aufs beste kennt 

- ob im guten Oder bdsen. Danweis 

sind keine kommunistische Erfin- 

dung. Es gab sie in Form von 

GroBfamilien, Clans und Dorfge- 

meinschaften schon im kaiserlichen 

China. Sie sorgen nicht nur fur ei- 

ne intensive Zellularisierung, son

dern auch fur eine stabilitas loci 

der chinesischen Gesellschaft. Auch 

im anbrechenden Industriezeitalter 

wird sich dies nicht wesentlich an- 

dern, da eine Milliarde Menschen 

eine neue Qualitat schaffen: Trate 

hier z.B. nur jeder fiinfte eine Rei- 

se an, so wSren sofort 200 Millio- 

nen Menschen unterwegs - eine 

Katastrophe! Kein Wunder, daB es, 

wie oben bereits erwihnt, in der 

chinesischen Verfassung kein Recht 

auf Freiziigigkeit gibt. Uberdies, 

und darin besteht die dritte wichti- 

ge soziale Funktion, nimmt die 

Danwei dem Transdanweibereich 

die Kleinarbeit ab und macht ihm 

die Hande frei fiir die groBen 

Aufgaben der Planungs-, MilitSr-, 

Hochschul-, Infrastruktur- oder 

AuBenpolitik.

Wichigste Mechanismen zur "Re

gierung von einer Milliarde Men

schen" sind einmal die hier er- 

wShnte Entlastung der Staatsorgane 

durch die Danweis sowie eine Star

ke "Personalisierung" der politi- 

schen Funktionen (dazu im einzel- 

nen C.a., November 1986, S.709), 

aber auch weitere Mechanismen, 

wie die Vorfilterung von Entschei- 

dungen, die Informationsdosierung 

und die Verinnerlichung der Kon- 

trolle: Chinesische Kongresse

wirken auf den westlichen Beob- 

achter manchmal wie wohlgedlte 

Abstimmungsmaschinen. Hierbei 

vergiBt man jedoch, daB die Vor- 

arbeit zu solchen Treffen bereits 

durch informelle "Arbeitskonferen- 

zen", "Kopf-ZusammenstoB-Ver- 

sammlungen" etc. geleistet worden 

ist. Was die "Informationsdosierung" 

anbelangt, so gibt es zwei Arten 

von Offentlichkeit, namlich das 

Kadercorps und die soviel zitierten 

"Massen". Fiir beide bestehen ge- 

trennte Kommunikationskanale. 

Strenge Geheimschutzvorschriften 

sorgen dafiir, daB Informationen 

immer nur zu bestimmten Kader- 

kategorien vordringen. Auf diese 

Weise entstehen scharf ausgepragte 

"Stufenleitern des Wissens". Je de

fer ein Funktionir auf der Macht- 

leiter steht, umso begrenzter ist 

sein Durchblick. "Alles zu wissen" 

ist ein Privileg weniger Spitzenpo- 

litiker, die deshalb auch uber eine 

besondere Machtfiille verfiigen.

Regelungen einschiagiger Art fin- 

den sich als solche in keiner Ver

fassung und in keinem Parteistatut, 

doch miissen solche Gegebenheiten 

vorweg erdrtert werden, damit man 

die etwas formularhaft-starren Be- 

stimmungen uber die chinesischen 

Organe auch richtig "lesen" kann.

Fiir das Verstandnis des politischen 

Systems der VR China sind die in- 

formellen Elemente wichtiger als 

die formale Verfassung. Da sie al- 

lerdings nicht in Gesetze Oder 

Rechtsvorschriften gekleidet sind, 

sollen sie im vorliegenden Zusam- 

menhang, der ja ganz der Darstel- 

lung des Offentlichen Rechts ge- 

widmet ist, nicht weiter behandelt 

werden. Verwiesen sei auf die 

Ausfiihrungen des Autors zu die- 

sem Themenkreis an anderer Stelle

- in Stichworten: "Mediatisierung" 

der Staatsfunktionen durch die 

Danweis (hierbei wiederum der 

Danwei-Transdanwei-Dualismus), 

Personalisierung und modernes 

"Lehnssystem", Vorfilterung der 

Entscheidung, Informationsdosie

rung und Schaffung von Wissens- 

hierarchien sowie Verinnerlichung 

der Kontrolle (33).

4.5.

Die Staatsorgane im einzelnen

4.5.1.

Hauptneuerungen der Verfassung 

1982

Die Verfassung von 1982 kniipft 

vor allem in Kap.III ("Staatsauf- 

bau") besonders eng an die Vor- 

gangerin von 1954 an und brachte 

gleichzeitig substantielle Verande- 

rungen gegeniiber den beiden nun 

schon so haufig erwahnten kultur- 

revolutionaren Zwischenverfassun- 

gen von 1975 und 1978. Die 

Hauptneuerungen/Hauptwiederbe- 

lebungen waren

- die Wiedereinfiihrung des Staats- 

prasidentenpostens, wdrtlich: des 

"Vorsitzenden" (zhuxi) der VR 

China;

- die Schaffung der "Zentralen 

Militarkommission" als Fiihrungsor- 

gan der chinesischen Streitkrafte, 

wodurch verdeutlicht werden sollte, 

daB die VBA kiinftig nicht mehr 

ein Partei- sondern ein Staatsorgan 

ist;
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- die Erweiterung der Befugnisse 

des Standigen Ausschusses des 

NVK;

- die Wiederherstellung der Ge- 

meinde (xiang) als unterster staatli- 

cher Verwaltungsebene mit eige- 

nem VolkskongreB und eigener 

Volksregierung bei gleichzeitiger 

Abschaffung der Volkskommune 

als eines administrative!! Organs 

und

- die Einrichtung von Rechnungs- 

hbfen zur Kontrolle der zentralen 

und lokalen Staatsfinanzen.

Weitere Innovationen, die allerdings 

nicht in den vorliegenden Zusam- 

menhang gehdren, waren die Ab

schaffung des Streikrechts, die 

Einfiihrung von "Wirtschaftsson- 

derzonen", die Wiederzulassung von 

Privateigentum an Produktionsmit- 

teln und die Abschaffung prinzi- 

piell lebenslanger Anstellungen 

(sog. "Eiserner Reistopf).

Der Verfassungsanderung von 1982 

waren langwierige Diskussionen 

vorausgegangen. Zwischen dem er- 

sten Entwurf und der endgiiltigen 

Verabschiedung lagen immerhin 25 

Monate - ein Zeitraum, in dem 

Meinungen aus der Bevblkerung 

gesammelt und Einzelbestimmun- 

gen immer wieder abgedndert wur- 

den. Angeblich sollen 80% der er- 

wachsenen Bevblkerung an dieser 

Diskussion teilgenommen haben 

(34). Zu diesem Zweck fanden in 

jeder Danwei Versammlungen statt, 

auf denen der Text verlesen und 

besprochen wurde. Die meisten 

"Einwande" wurden allerdings mit 

propagandistisch vorgestanzten Ge- 

genantworten des anwesenden Par- 

teisekretars abgefangen - ein Bei- 

spiel: Auf die offensichtlich beson- 

ders haufig gestellte Frage, warum 

die neue Verfassung kein Streik- 

recht mehr vorsehe, pflegte die 

Antwort zu lauten: Weil in einem 

sozialistischen Land die Produk- 

tionsmittel nun einmal dem Volk 

gehdren, und die Arbeiter deshalb 

logischerweise sich selbst bestreiken 

wurden!

Bei der Diskussion der Organstruk- 

tur scheint sich starkes Verlangen 

nach Ausdifferenzierung im Orga- 

nisatorischen und Berechenbarkeit 

im Prozessulalen gezeigt zu haben. 

Kein Wunder, daB am Ende gleich 

sieben Staatsorgane herauskamen - 

mehr als in jeder bisherigen Ver

fassung, namlich der NVK, der 

Staatsprasident, der Staatsrat, die 

Zentrale Militarkommission, die lo

kalen Volkskongresse und -regie

rungen, die Organe der nationalen 

Minderheiten und die Justizorgane 

(Volksgerichte und Staatsanwalt- 

schaften).

4.5.2.

Der Nationale VolkskongreB 

(NVK).

4.5.2.1.

Neugeburt i.J. 1979

Der NVK hat seine Stellung als 

formell "Oberstes Organ der Staats- 

gewalt" sowie seine wichtigsten 

Rechte (Verfassungsgesetzgebung, 

GesetzeserlaB und -aufhebung, 

Haushalt, Bestellung des Staatsrats 

und anderer Spitzenorgane) seit 

1954 im wesentlichen behalten. Er 

setzt sich aus Abgeordneten zu- 

sammen, die von den Provinzen 

und von den Armee-Einheiten ge- 

wahlt werden (§ 59). Es besteht 

also kein direktes, sondern ein 

Wahlmannersystem. (Fur lokale 

Volkskongresse allerdings ergingen 

am 5.3.1983 "Einige Vorschriften 

uber die Direktwahlen zu den 

Volkskongressen unterhalb der 

Kreisebene" (35), die als Erganzun- 

gen zum Wahlgesetz von 1979 ge- 

dacht waren.)

Am selben Tag wurde ferner vom 

Standigen AusschuB des NVK der 

"BeschluB liber die Zahl der Abge

ordneten aus den nationalen Min

derheiten sowie liber ihre Vertre- 

tungsquoten" erlassen (36). Danach 

sollen die Minoritaten im NVK 319 

Abgeordnete stellen. In einer Ta- 

belle werden die entsprechenden 

Quoten fiir jede der 55 Minderhei

ten festgelegt. Fiir die Mongolen 

beispielsweise sollen 17 Vertreter 

aus der Autonomen Region Innere 

Mongolei, drei Vertreter aus der 

Provinz Lianoning, ein Vertreter 

aus der Provinz Jilin, ein Vertreter 

aus der Provinz Heilongjiang, ein 

Vertreter aus der Provinz Shanghai 

und ein weiterer Vertreter aus der 

Autonomen Region Xinjiang in 

den NVK entsandt werden - insge- 

samt also 24 mongolische Vertreter. 

Ahnliche Aufzahlungen erfolgen 

fiir die Hui, fiir die Tibeter, fiir 

die Miao usw.

Am selben Tag erging noch ein 

dritter BeschluB, namlich liber die 

Wahl von Vertretern Taiwans zum 

VI.NVK. Dieser "Provinz" sollen 

nach dem Willen des Gesetzgebers 

13 Abgeordnete zustehen. Die 

Kandidaten sollten in der Weise 

bestimmt werden, daB Abgeordnete 

der als "taiwanesische Landsleute" 

(tongbaoren) registrierten Personen 

zu einem Wahlkonsultationstreffen 

nach Beijing kommen. Insgesamt 

sind in der Volksrepublik 21.825 

solche "taiwanesischen Landsleute" 

registriert - die mit Abstand hdch- 

ste Zahl in der Provinz Fujian 

(7.357), gefolgt von Guangdong 

(2.784) und Shanghai (1.553). Aus 

Fujian sollen demgemaB 14, aus 

Guangdong 10, und aus Shanghai 8 

Abgeordnete zur Kandidatur nach 

Beijing entsandt werden (37).

Noch vor dem Inkrafttreten des 

"Wahlgesetzes zum NVK und zu 

den lokalen Volkskongressen aller 

Ebenen" am 1.Januar 1980 fanden 

im November 1979 in einer Reihe 

von Kreisen und Stadtbezirken Di

rektwahlen zum jeweiligen lokalen 

VolkskongreB statt. Das am l.Juli 

1979 verabschiedete Wahlgesetz 

sieht vor, daB die Abgeordneten zu 

den Volkskongressen der Stadte 

(oder Stadtverwaltungsbezirke), der 

Kreise, der Autonomen Kreise und 

der Markte (zhen) direkt gewahlt 

werden sollen. Wahlberechtigt seien 

alle Burger, die das 18.Lebensjahr 

erreicht haben, falls ihnen die poli- 

tischen Rechte nicht vorher abge- 

sprochen worden sind. Den "Vor- 

wahlen" kam besondere Publizitat - 

und damit Modellcharakter - fiir 

alle i.J. 1980 abzuhaltenden Di

rektwahlen zu.

Ganz in diesem Sinne bestimmten 

die Abgeordneten gleich nach ihrer 

Wahl die Mitglieder des "Standigen 

Ausschusses" ihres jeweiligen 

Volkskongresses sowie deren Vor- 

sitzende, faBten Beschliisse liber 

die sofortige Umwandlung der 

"Revolutionskomitees" ihres jewei

ligen Kreises in eine "Kreisvolksre- 

gierung" und wahlten den Kreis- 

vorsteher (xianzhang), den Prasi- 

denten des jeweiligen Kreisvolks- 

gerichts sowie den Vorsitzenden 

der jeweiligen Kreisvolksanwalt- 

schaft - in den Stadten erfolgten 

entsprechenden Wahlen, u.a. die 

des "Blirgermeisters" (shizhang) 

(38).

4.5.2.2.

"Legislaturperiode"

Die Legilaturperiode betragt gemaB 

§ 60 V Verfassung 1982 5 Jahre. 

Nach der Verfassung von 1954 wa

ren es dagegen nur 4 Jahre gewe- 

sen, die allerdings in einem Fall 

gleich um 11 Jahre (1964-1975) 

iiberschritten wurden - ein weite

rer Beweis fiir die damalige Bedeu- 

tungslosigkeit des angeblich "Ober- 

sten Staatsorgans"!

In welch unregelmaBigen Abstan- 

den der NVK zusammengetreten 

ist, ergibt sich aus seiner bisherigen 

Geschichte. Besonders wichtig in 

diesem Zusammenhang sind hier 

die jeweils ersten Tagungen, auf 

deren Nennung sich die nachfol- 

gende Aufzahlung beschranken soil:
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I. NVK: 15.-28.9.1954 (Hauptwah- 

len: Mao Zedong als "Vorsitzender 

der VR China", Liu Shaoqi als 

Vorsitzender des StA/NVK, Zhou 

Enlai als Ministerprasident; An- 

nahme des l.Funfjahresplans bei 

der 2.Tagung); 1226 Abgeordnete

II. NVK: 18.-29.4.1959 (Liu Shaoqi 

als "Vorsitzender der VR China", 

Zhu De als Vorsitzender des 

StA/NVK, Zhou Enlai als Mini

sterprasident); 1226 Abgeordnete

III. NVK: 21.12.1964-4.1.1965

(Wahl derselben drei Spitzenkandi- 

daten wie beim II.NVK; zum er- 

stenmal spricht Zhou Enlai hier die 

"Vier Modernisierungen" an); 3040 

Abgeordnete

IV. NVK: 13.-17.1.1975 (Wahl Zhu 

Des zum Vorsitzenden des 

StA/NVK, Zhou Enlais zum Mini- 

sterprasidenten; Zhou Enlai elabo- 

riert das Modernisierungspro- 

gramm: es solle noch in diesem 

Jahrhundert durchgefiihrt werden; 

ErlaB einer hbchst "kulturrevolu- 

tionaren" Verfassung)

V. NVK:26.2.-5.3.1978 (Ye Jianying 

wird Vorsitzender des StA/NVK, 

Hua Guofeng Ministerprasident; 

ErlaB einer neuen "linken" Verfas

sung; bei der nur kurze Zeit spater 

stattfindenden 2.Tagung im Juni/ 

Juli 1979 werden sechs grundle- 

gende Gesetze, u.a. das StGB, er- 

lassen; bei der 5.Tagung im No- 

vember/Dezember 1982 die 4. und 

endgiiltige Verfassung sowie der 

6.Funfjahresplan 1981/85)

VI. NVK:6.-21.6.1983 (Wahl Li 

Xiannians zum Staatsprasidenten, 

Peng Chengs als StA/NVK-Vorsit- 

zenden und Zhao Ziyangs als Mi- 

nisterprasidenten. Nach der An- 

nahme des Reformprogramms vom 

Dezember 1978 stand der VI.NVK 

ganz im Zeichen der reformeri- 

schen Wirtschaftspolitik); 2.978 

Abgeordnete

Es gibt keine nahere Bestimmung 

dariiber, in welchem Monat das 

NVK-Plenum zu tagen hat. Seit 

1985 wurde es jedoch iiblich, die 

alljahrlichen NVK-Plenartagungen 

auf das l.Vierteljahr zu verlegen, 

da dadurch, wie man hofft, ein 

besserer Zugriff auf den Jahresplan 

und den Staatshaushaltsplan zu er- 

langen sei (39).

4.5.23.

Die Zusarnmensetzung des NVK

4.5.23.1.

Organisatorisch

Wahrend die Grundstruktur eines 

westlichen Parlaments, z.B. des 

Deutschen Bundestags, die Eintei- 

lung in "Fraktionen" (d.h. also der 

Parteivertretungen) ist, wird man 

beim NVK nach solchen gegenein- 

ander antretenden Grundeinheiten 

vergeblich suchen. "Das Volk" ist 

hier vielmehr in seiner Gesamtheit 

vertreten und kritisiert in dieser 

Gesamtheit auch MiBstande inner- 

halb der Staatsbiirokratie. Ange- 

sichts dieser "Einheitlichkeit" taucht 

auch nicht die Frage nach einer 

"Fraktionsdisziplin", nach "indivi- 

duellem Gewissen", nach der Legi- 

timitat von "Uberiaufertum" etc. 

auf.

Statt "Fraktionen" nach parteipoliti- 

schen Kriterien gibt es im NVK 

"Delegationen" mit geographisch 

bestimmter Herkunft. Die 3.279 

Abgeordneten beispielsweise, die 

bei der 2.Tagung des V.NVK vom 

18.Juni bis l.Juli 1980 in Beijing 

zusammenkamen, waren in 31 De

legationen aufgegliedert, die aus 

den 29 Provinzeinheiten, aus Tai

wan und aus der VBA kamen. Die 

grbBte Delegation stammte aus der 

Stadt Beijing (216 Vertreter), die 

zweitgrdBte aus der bevblkerungs- 

reichsten Provinz, Sichuan (198 

Vertreter), und die drittgrOBte aus 

Shanghai (174). Als Delegation 

Nr.31 waren zwdlf Vertreter aus 

der "Provinz Taiwan" vertreten. 

(Die Abgeordneten aus Hongkong 

und Macau gehdren der Guang- 

dong-Delegation an.) "Einmutig" 

unterstiitzten sie den Regierungs- 

bericht des Ministerprdsidenten 

und ebenso "einmutig" sprachen sie 

sich auch fur das Zukunftspro- 

gramm, vor allem fur die Vier 

Modernisierungen, aus (40). Auch 

die Abstimmungen erfolgten vdllig 

einheitlich, wie Fotografien zeigen, 

auf denen - fur einen westlichen 

Beobachter hbchst befremdlich - 

alle 3.500 Delegierten gleichzeitig 

zustimmend die Hand heben (41).

4.5.23.2.

Sozial

Beim VI.NVK ergab sich folgende 

soziale Zusarnmensetzung: Der An- 

teil der "Arbeiter und Bauern" an 

den Abgeordneten sank gegeniiber 

dem V.NVK von 47,3% auf 26,6% 

(davon 23% Modellarbeiter) und 

derjenige der Militars von 14,4% 

auf 9%. Gewinner waren anderer- 

seits die "Intellektuellen" (von 15% 

auf 23,5%), die "demokratischen 

Persdnlichkeiten" (von 8,9% auf 

18,2%) und die Kader (von 13,4% 

auf 21,4%); zuriickgekehrte Aus- 

landschinesen: 1,3% (42).

76,5% der Abgeordneten waren 

Neulinge - ebenfalls ein Zeichen 

fur das Erdbeben, das die Refor- 

men ausgelbst hatten. Was die 

KPCh-Mitglieder anbelangt, so war 

ihr Anteil an den Abgeordneten 

zwar um 10% gegeniiber dem 

V.NVK gesunken, betrug aber im- 

mer noch 62,5% (43).

43.2.4.

Ein "Parlament"?

Obwohl der NVK kein "Parlament" 

im westlichen Sinne ist, sollte doch 

festgehalten werden, daB er - mit 

einer sehr fernen Parallelsetzung - 

doch zwei Typen miteinander ver- 

bindet, die einerseits den amerika- 

nischen und andererseits den briti- 

schen Parlamentarismus kennzeich- 

net: Der amerikanische KongreB ist 

ein typisches Arbeitsparlament, das 

dutch eigene Beitrage Politik und 

Gesetzgebung beeinfluBt, wahrend 

das britische Unterhaus eher ein 

Redeparlament ist, wo dutch stan- 

dige Konfrontation zwischen Re

gierung und Opposition die politi- 

schen Fragen coram publico disku- 

tiert werden.

Der Deutsche Bundestag ist demge- 

geniiber mehr eine Mischung aus 

beiden Typen; ahnlich verhalt es 

sich mit dem chinesischen NVK, 

der dutch eine merkwiirdige "Ar- 

beitsteilung" gekennzeichnet ist: 

Das NVK-Plenum fungiert als 

"Redeparlament", der Standige 

AusschuB des NVK dagegen als 

"Arbeitsparlament".

DaB die Abgeordneten nicht nur 

eine "brave Beifallskulisse" abge- 

ben, wurde vor allem bei der 3.Ta- 

gung des V.NVK im September 

1980 deutlich, wo einzelne Abge

ordnete scharfe Kritik an der Wirt- 

schaftsplanung und -verwaltung, an 

Preis-Lohn-Problemen, an der 

Stahl-, Erddl-, Kohle- und Land- 

wirtschaftspolitik und an anderen 

heiBen Fragen iibten (44). Hier ei- 

nige Kostproben aus dem Munde 

kritischer Abgeordneter:

- "Ohne irgendeine Grundlage 

wollte man zehn Olfelder vom Typ 

Daqing errichten. Am Ende wurde 

vom Shengli-Olfeld eine Olpipeline 

bis zum Hafen X gebaut, fiir die 

man aufs Geradewohl 6 Mrd.USS 

rauswarf - es war jedoch iiber- 

haupt kein 01 vorhanden!" (45)

- "Jahr fiir Jahr heiBt es, der Plan 

sei erfiillt worden. Etwas Greifba- 

res ISBt sich jedoch nicht finden. 

Zum Jahresende werden dem Ri

tual gem&B die Berichte nach oben 

geschickt, und man betriigt dabei 

sich selbst und andere... Bei vielen 

Dingen kiimmert sich niemand um 

Einzelheiten: im kleinen reicht das 

bis zur Toilette in einer Einheit,
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die iiberiauft, und bis zur elektri- 

schen Birne, die dunkel bleibt. Das 

alles interessiert praktisch nieman- 

den... Das wird hin- und herge- 

schoben, diskutiert, ohne entschie- 

den zu werden oder entschieden, 

ohne je verwirklicht zu werden" 

(46).

- Eine Kritik an dem Modell der 

damals noch hochgehaltenen, spater 

aber als Betrug entlarvten Produk- 

tionsbrigade von Dazhai lautete 

folgendermaBen: "Ich bin in vielen 

Kreisen gewesen. Die Leute haben 

mir gesagt, daB Dazhai mit staatli- 

chen Geldern hochgephppelt wor- 

den sei. Dazhai bekam vom Che- 

mieministerium Sprengstoff zur 

Herstellung von Terrassen. Die 

Provinz gab Mittel fur den Bau des 

Gasteempfangskomplexes... Der 

Militarbezirk Shanxi stellte unent- 

geltlich Fahrzeuge zur Verfiigung, 

um das Transportproblem von Da

zhai zu Ibsen. Wenn man da sagt, 

daB kein Pfennig staatlichen Geldes 

ausgegeben worden ware, dann 

heiBt das Sand in die Augen streu- 

en!" (47)

Im Gegensatz zum NVK nehmen 

die Standigen Ausschusse, vor al- 

lem der StA/NVK ein voiles Ar- 

beitsprogramm wahr. Peng Zhen 

fiihrt dazu folgendes aus: "Die 

Standigen Ausschusse (der brtlichen 

Volkskongresse) sind Arbeitsorgane 

und keine ’Schwatzbuden’. Sie ha

ben schwierige Aufgaben zu Ibsen, 

stehen vor einer Menge Arbeit und 

sind befugt, uber viele wichtige 

Angelegenheiten zu entscheiden... 

Ihre Aufgaben bestehen hauptsach- 

lich aus folgenden vier Punkten: 

(1) In Ubereinstimmung mit den 

staatlichen Gesetzen brtliche Geset- 

zesbestimmungen ausarbeiten und 

erlassen; (2) wichtige Angelegen

heiten hinsichtlich der politischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen, Bil- 

dungs- und Gesundheitsarbeit so- 

wie Zivil- und Nationalitatenange- 

legenheiten in ihren jeweiligen 

Verwaltungsgebieten erbrtern und 

entscheiden und die Revision eines 

Teils der Wirtschaftspiane und 

Budgets ihrer Gebiete iiberpriifen 

und billigen; (3) Ernennungen und 

Absetzungen vornehmen; (4) die 

Arbeit der Volksregierungen, 

Volksgerichte und Volksstaatsan- 

waltschaften auf der jeweiligen 

Ebene uberwachen und priifen, ob 

die Tatigkeit dieser Organe der 

Verfassung, den Gesetzen und De- 

kreten entspricht und ob sie die 

Linie und den Kurs der Partei und 

des Staates korrekt durchfuhren." 

(48)

Trotz solcher Kritiken, die biswei- 

len auBerst scharf im Ton wirken, 

vermag der Durchschnittschinese 

wenig Sinn fur "parlamentarische" 

Kritik zu entwickeln; schon gar 

nicht besteht ein Bedurfnis nach 

innerparlamentarischen "Schatten- 

kabinetten", die sich durch standi- 

ges Vortragen alternativer Lbsun- 

gen fur die nhchste Wahl empfeh- 

len. Gibt es doch keine gegenein- 

ander konkurrierenden Parteien, 

sondern - eben - nur die immer 

wieder beschworene "Einheit des 

Volkes", die sich im NVK oder in 

den lokalen Volkskongressen pra~ 

sentiert!

Kritiken, wie sie oben zitiert wer

den, sind nach alledem eher Aus- 

druck von "Kritik und Selbstkri- 

tik", wie es im "sinokommunisti- 

schen" Verstandnis nun einmal ilb- 

lich ist, als Manifestationen einer 

parlamentarischen Opposition.

1980 nahm der StA/NVK bei- 

spielsweise folgende Berichte ent- 

gegen: den Bericht der Staatlichen 

Wirtschaftskommission uber die in- 

dustrielle Produktion und das Ver- 

kehrswesen i.J. 1979, den Bericht 

der Staatlichen Planungskommission 

uber die Ausfiihrung der Volks- 

wirtschaftspiane fur 1979 und den 

Wirtschaftsplan 1980, den Bericht 

des Ministerprasidenten iiber di

verse Auslandsbesuche, den Bericht 

des AuBenministeriums uber Besu- 

che ausiandischer Gaste, den Be

richt des Ministeriums fur Offent- 

liche Sicherheit uber die bffentli- 

che Ordnung in den Stadten, den 

Bericht des Ministeriums fur Zivil- 

angelegenheiten iiber die versuchs- 

weise Durchfiihrung der Direkt- 

wahlen auf Kreisebene sowie Be

richte des Obersten Volksgerichts, 

der Obersten Volksstaatsanwalt- 

schaften und des Ministeriums fur 

dffentliche Sicherheit, nicht zuletzt 

auch einen Bericht der Kommission 

fur Auslandsinvestitionen iiber 

Joint-Venture-Probleme.

Der StA/NVK hatte einiges an den 

Berichten auszusetzen, brachte sei- 

nerseits Verbesserungen an und 

machte erganzende Vorschiage.

Analog dazu arbeiten, wie gesagt, 

die Standigen Ausschiisse der loka

len Volkskongresse.

Theoretisch haben Volkskongresse 

in China drei Grundaufgaben, 

namlich Regierungskontrolle, Ge- 

setzgebung und Reprasentation der 

Bevblkerung. Die mittlere dieser 

drei Aufgaben ist vor allem von 

den Standigen Ausschiissen der 

verschiedenen Ebenen in den ver- 

gangenen Jahren in aller Intensitat 

wahrgenommen worden. Was die 

Regierungskontrolle anbelangt, so 

sind zwar iiberall die formellen Er

nennungen vorgenommen worden, 

doch war bisher noch nirgends et- 

was iiber die Absetzung eines Gou- 

verneurs, eines stellvertretenden 

Ministers oder gar des Ministerpra

sidenten die Rede. Es miiBte schon 

sehr merkwiirdig zugehen, wenn 

hier je eine effiziente Kontrolle 

um sich greifen wiirde. Uberspitzt 

kann man vielleicht sogar sagen, 

daB nicht die Regierung den 

Volkskongressen verantwortlich ist 

(so die Verfassung), sondern daB 

eher das Gegenteil zutrifft!

Was schlieBlich die Reprasentation 

des Volkes durch die Kongresse 

anbelangt, so ist sie fiir die chine- 

sische Bevblkerung zumindest bis

her nicht als solche fiihlbar gewor- 

den: Die Kongresse und ihre Stan- 

digen Ausschusse arbeiten "hoch 

iiber den Wolken" und sind fiir den 

einzelnen nicht als Wir-Organisa- 

tionen erreichbar, zumal von der 

"Parlamentsarbeit" nur wenig an die 

Offentlichkeit dringt - von GroBen 

und Kleinen Fragestunden, bffent- 

lichen Anhbrungen, von Fernseh- 

beteiligung oder aber von Untersu- 

chungsausschiissen ganz zu schwei- 

gen.

4.5.2.5.

Aufgabenbereich

Der NVK ist, wie bereits erwahnt, 

als "oberstes Staatsorgan" fiir Ge- 

setzgebung, Haushalt, Personalpoli- 

tik und eine Vielzahl weiterer Auf

gaben zustandig, wie sie auch 

Volksvertretungen westlicher Staa- 

ten durchaus vertraut sind.

Sein vornehmstes Recht, die Ge- 

setzgebung, hat er in der Vergan- 

genheit einmal elf Jahre lang nicht 

wahrgenommen (1964-1975)! Erst 

1979 ist wieder frischer Wind in 

die Legislativarbeit gekommen.

Die Vorlagen- und Gesetzgebungs- 

initiative liegt sowohl beim NVK 

als auch bei der Regierung, der 

Zentralen Militarkommission, dem 

Obersten Volksgericht und der 

Obersten Volksanwaltschaft.

Kommt die Initiative aus der Mitte 

des NVK, so muB sie von minde- 

stens dreiBig Abgeordneten stam- 

men (§§ 10, 32 Organstatut des 

NVK). Bei Vorlagen gegeniiber 

dem StA/NVK geniigt der Antrag 

bereits von zehn Abgeordneten 

(§ 32, Abs.2, Organstatut des 

NVK).
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Damit die Legislative der Ministe- 

rialbiirokratie an Wissen nicht allzu 

sehr nachsteht, kann sie eine ganze 

Reihe von Sonderkommissionen er- 

richten, die der Spezialisierung 

Rechnung tragen, namlich eine Na- 

tionalitatenkommission, eine Geset- 

zeskommission, eine Finanz- und 

Wirtschaftskommission, eine Erzie- 

hungs-, Wissenschafts-, Kultur- 

und Gesundheitswesenkommission, 

eine Kommission fur Auswartige 

Angelegenheiten, eine Kommission 

fur Auslandschinesen und andere 

eventuell erforderliche Kommissio- 

nen. Aufgabe dieser Gremien ist 

es, Gesetzesvorlagen und Resolu- 

tionsentwiirfe zu priifen, zu disku- 

tieren oder abzufassen und Anfra- 

gen zu beantworten. Sie kbnnen 

auch besondere Berater ernennen 

(§§ 35-37, ebenda). Die Kommis- 

sionen entsprechen den Ausschiis- 

sen des Deutschen Bundestags in- 

soweit, als sie mit Personen aus der 

Mitte der "Volksvertretung" beste- 

hen und gegeniiber der Ministerial- 

biirokratie den Sachverstand von 

Spezialisten sammeln; sie unter- 

scheiden sich vom deutschen Pen

dant aber dadurch, daB der Bun

destag erstens seine Ausschiisse ge- 

nau parallel zu den 16 Ministerien 

bildet (daneben gibt es allerdings 

noch einige traditionelle Parla- 

mentsausschiisse, wie z.B. den Peti- 

tionsausschuB), daB die Ausschiisse 

ferner nicht von verschiedenen 

Parteien besetzt sind und daB sie 

drittens ihre Sitzungen grundsStz- 

lich offen abhalten (§ 20, ebenda).

AnlSBlich der NVK-Sitzung i.J. 

1979 gingen beim KongreB nicht 

weniger als 1.774 Vorschiage und 

Gesetzesinitiativen ein, die ein Un- 

ternehmensrecht, bessere Energie- 

versorgung der Industrieunterneh- 

men, den Antrag auf vermehrten 

Bau von Bewasserungsanlagen 

(Herabsetzen der Preise fiir Land- 

wirtschaftsmaschinen) und viele 

andere Bereiche betrafen.

Zur Uberpriifung all dieser Vorla- 

gen hatte der NVK fiinf Sonder

kommissionen eingerichtet, die sich 

mit den Bereichen Industrie, 

Landwirtschaft, Finanzen und 

Handel, Kultur und Erziehung so- 

wie "andere Angelegenheiten" be- 

faBten und aus insgesamt sechzig 

Personen bestanden. Die fiinf Son

derkommissionen sortierten die 

eingegangenen Vorlagen nach 

Sachgruppen und reichten sie dann 

an die zustandigen Ministerien 

weiter, in denen jeweils ein Vize- 

minister mit der Behandlung be- 

auftragt war. Nach Priifung durch 

das Ministerium ging der Vorschlag 

zuriick an die zustandige NVK- 

Kommission, die dann den Vor

schlag entweder selbst guthieB und 

an das zustandige Ministerium zur 

Ausfiihrung weitergab, oder aber, 

wenn es sich um eine Gesetzesvor- 

lage handelte, die Sache dem Ple

num zur Entscheidung unterbreite- 

te (49).

4.5.2.6.

Der Standige AusschuB des NVK 

(StA/NVK)

Jahrlich tagt der NVK einmal 

(§61) und wird in der Zwischen- 

zeit von seinem Standigen Aus

schuB vertreten (§ 57) - kein 

Wunder, angesichts der Schwerfai- 

ligkeit eines 3000-Mann-Gre- 

miums!

Der Standige AusschuB setzt sich 

zusammen aus dem Vorsitzenden, 

den stellvertretenden Vorsitzenden, 

einem Generalsekretar und einer 

Reihe weiterer Mitglieder (§ 23 

NVK-Statut). Der StA/NVK rich- 

tet den "Rat der KongreBvorsitzen- 

den" ein, der ahnliche Aufgaben 

hat wie der Altestenrat des Deut

schen Bundestags; er ist namlich 

eine Art NVK-Vorstand, der die 

Arbeit der Kommissionen koor- 

diniert und von dem letztlich auch 

die Modalitaten fiir die NVK-Ple- 

na ausgehen (§ 25, ebenda).

Der NVK sorgt ferner fiir die Ein- 

richtung einer "Kommission fiir die 

Priifung von Abgeordneten-Be- 

glaubigungen" (§ 26), die vor al- 

lem bei der Einberufung eines 

Plenums, wenn iiber 3.000 Abge- 

ordnete aus alien Teilen des Landes 

zusammenstrdmen, alle Hande voll 

zu tun hat (§ 3).

Der StA/NVK richtet dariiber hin- 

aus ein Allgemeines Biiro ein, das 

die laufenden Verwaltungsangele- 

genheiten zu besorgen hat (§ 27) 

und errichtet, je nach Bedarf, eine 

"Arbeitskommission" (§ 28). Das 

Plenum des StA/NVK hat minde- 

stens einmal in zwei Monaten zu- 

sammenzutreten (§ 29).

Ahnliche Regelungen gelten fiir die 

lokalen Volkskongresse sowie fiir 

deren Standige Ausschiisse.

Der im Juni 1983 gewahlte Standi- 

ge AusschuB umfaBt 154 Mitglie

der; an seiner Spitze stehen der 

Vorsitzende (Peng Zhen), dessen 

Stellvertreter, und ein Generalse- 

kretar. Eine der bemerkenswerte- 

sten Neuerungen der Verfassung 

von 1982 war die Erweiterung der 

Funktionen des StA/NVK, bei dem 

sich de facto die gesamte Gesetz- 

gebung (formelie Gesetze) konzen- 

triert, der die Volkswirtschaftspla

ne und den Staatshaushalt "priift 

und bestatigt", die anderen Staats- 

organe "iiberwacht", das Spitzen- 

personal der Staatsgremien ernennt 

und absetzt, diplomatisches Perso

nal ernennt, iiber die Ratifizierung 

von vdlkerrechtlichen Abkommen 

entscheidet, fiir Amnestien zustan- 

dig ist, den Krieg oder aber die 

allgemeine Mobilmachung erklart 

und iiber die Verhangung des Not- 

standes entscheidet (§ 67).

Wie die in der vorliegenden Serie 

haufig zitierte "Gesetzessammlung 

der VR China 1979-1984" (50) be- 

weist, deckt der Standige AusschuB 

die Formalgesetzgebung fast hun- 

dertprozentig ab. Formal allerdings 

ist er dem NVK-Plenum rechen- 

schaftspflichtig (§ 69).

Neben dem NVK und seinem Stan

digen AusschuB gibt es noch meh- 

rere Kommissionen, namlich fiir 

Nationalitaten, fiir Gesetzgebung, 

fiir Finanz- und Wirtschaftsfragen, 

fiir Erziehung, Wissenschaft, Kul

tur und Gesundheitswesen, fiir 

Auswartige Angelegenheiten, fiir 

Auslandschinesen und andere "er

forderliche Sonderaufgaben". In der 

Zeit zwischen den Tagungen des 

NVK unterstehen alle diese Son

derkommissionen dem Standigen 

AuschuB. Ihre Hauptaufgabe ist es, 

einschiagige Gesetzesvorlagen und 

Resolutionsentwiirfe zu diskutieren 

und zu verfassen (§ 70).

Zusatzlich kdnnen spezielle Unter- 

suchungskommissionen ernannt 

werden (§ 71).

Bei der Gesetzgebung leistet der 

Staatsrat tatkraftige Unterstiitzung. 

Meist herrscht zwischen Staatsrat 

und dem Standigen AusschuB des 

NVK, den beiden einfluBreichsten 

Staatsorganen, Ubereinstimmung, 

doch kann es ausnahmsweise auch 

zu Reibungen kommen, so z.B. im 

Zusammenhang mit der Behand

lung des Gesetzes iiber Wirtschafts- 

vertrage mit dem Ausland, dessen 

Entwurf zwischen beiden Gremien 

immer wieder hin und her gescho- 

ben und mehrfach iiberarbeitet 

wurde. Offensichtlich handelte es 

sich bei diesem fiir die AuBenwirt- 

schaft so wichtigen Gesetz um ei- 

nen Zankapfel (51).

4.5.2.7.

Die Stellung der Abgeordneten

Die Abgeordneten werden auf fiinf 

Jahre gewahlt. Sie sollen vorbild- 

haft die Gesetze erfiillen, engsten 

Kontakt mit ihren Wahleinheiten
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halten (§ 77 NVK-Statut) und ihre 

Beobachtungen an den Volkskon- 

greB weitergeben. Sie erhalten Dia- 

ten und genieBen Immunitat sowie 

Indemnitat (§§ 74, 75). Auf An

trag von mindestens drei Delega- 

tionen Oder mindestens einem 

Zehntel der Abgeordneten kann 

beim NVK auch ein Antrag auf 

Abberufung eines Spitzenfunktio- 

nars - des NVK, der Regierung, 

des Obersten Gerichts Oder aber 

des Staatsprasidenten - beantragt 

werden (§ 15).

4.5.2.8.

WahlmodalitSten

Bisher hat es drei Wahlgesetze ge- 

geben: 1953, 1979 und 1986 (52).

Das Wahlgesetz vom l.Juli 1979 

(53), das die Vorgangerregelung 

von 1953 abldste (und mit der 

Neuregelung von 1986 bis auf eini- 

ge redaktionelle Anderungen iden- 

tisch ist), besteht aus 44 Paragra- 

phen, eingeteilt in 11 Abschnitte, 

die folgende Uberschriften tragen: 

"Allgemeines", "Abgeordnetenzahl 

der Volkskongresse auf den einzel- 

nen lokalen Ebenen", "Abgeordne- 

tenzahlen des NVK", "Die Wahl in 

den Nationalen-Minderheiten-Ge- 

bieten", "Einteilung der Wahlkrei- 

se", "Festlegung der Wahlkandida- 

ten", "Wahlverfahren", "Kontrolle, 

Absetzung und Nachwahl", "Bestra- 

fung von Wahlstbrungen", "ErgSn- 

zendes".

Die Weiterentwicklung des Wahlge- 

setzes gegeniiber 1953 zeigt sich in 

folgenden Punkten:

- Ausdehnung der Direktwahl bis 

zur Kreisebene. Gab es die Di

rektwahl bisher nur in StSdten oh- 

ne Stadtbezirke, in Stadtbezirken, 

Volkskommunen und Gemeinden, 

so wurde das Direktverfahren 

nunmehr bis zur Kreisebene aus- 

gedehnt, weil man erstens eine de- 

mokratische Erweiterung wiinschte 

und zweitens davon ausgehen 

konnte, daB die Bevdlkerung die 

Mitarbeiter auf Kreisebene noch 

relativ gut kennen kann. Die Abge

ordneten jenseits der Kreisebene 

freilich werden von den Volkskon- 

gressen der jeweils unteren Ebene 

gewShlt.

- Die alte Methode, per Blockliste 

nur so viele Kandidaten aufzustel- 

len, wie gewShlt werden konnten, 

wurde ersetzt durch die neue For- 

derung, mehr Kandidaten aufzu- 

stellen als am SchluB wShlbar sind. 

Bei der Kandidatenermittlung sol- 

len nicht mehr nur die Parteiaus- 

schiisse mitwirken, sondern u.a. 

auch Massenorganisationen. Die 

Delegierten sollen in demokrati- 

schen Diskussionen von oben nach 

unten und von unten nach oben 

mehrere Male gesiebt werden.

Lange Zeit waren fiihrende Kader 

der Forderung nach Wahlen mit der 

Gegenfrage "Wahlen - wozu ei- 

gentlich?" entgegengetreten, hatten 

mancherorts die Namen von Kan

didaten einfach wieder aus der Li- 

ste gestrichen oder hatten eigene 

Kandidaten eingesetzt.

Durch das neue Gesetz sollten sol- 

che MaBnahmen abgeschafft wer

den.

Bei einer Direktwahl sollen 50- 

100% mehr Kandidaten aufgestellt 

werden, als am SchluB wirklich 

gewShlt werden konnen; bei indi- 

rekten Wahlen sollen es 20-50% 

mehr sein. Dem Wahler soil m.a.W. 

eine vielfache Alternative bleiben.

- Die Kandidatenliste soli "demo- 

kratisch" erstellt werden, d.h. nicht 

nur von KP-Ausschiissen, sondern 

auch von den "demokratischen Par- 

teien", den Massenorganisationen 

und von jedem Wahlberechtigten, 

der von mindestens drei Personen 

unterstiitzt wird. Der WahlausschuB 

soil sSmtliche KandidatenvorschlSge 

zusammenstellen und sie den Wih- 

lern zu wiederholter Beratung vor- 

legen. Sind zu viele Kandidaten 

zusammengekommen, so soil die 

Liste durch Vorwahlen reduziert 

werden. Der "Wahlkampf" reduziert 

sich darauf, wahrheitsgetreue In- 

formationen uber den Kandidaten 

zu verbreiten.

- Eine wichtige Neueinfiihrung ist 

auch das inzwischen durchgehende 

Prinzip der geheimen Wahlen. In 

den ersten Jahren nach 1949 hatten 

die - zumeist analphabetischen - 

Wahler noch durch Handzeichen 

abgestimmt. Diese offene Wahl 

wird inzwischen durch die geheime 

Wahl, also durch die anonyme Ab- 

stimmung (wujiming toupiao) er

setzt (§ 33, Wahlgesetz). Ja-Stim- 

men, Nein-Stimmen, Empfehlun- 

gen anderer Kandidaten oder 

Stimmenthaltungen sind zulSssig 

(§ 34). Analphabeten und Behin- 

derte, die ihren Stimmzettel nicht 

ausfiillen konnen, durfen Vertrau- 

ensmSnner mit dem Ausfiillen ihrer 

Stimmzettel beauftragen (§ 33, 

Abs.2).

- Ebenfalls geSndert wurde die 

Aufteilung der Wahlkreise (xuan- 

qu). Sie richten sich nach dem 

Danwei-Prinzip. Wahlkreise sind 

also "Produktions-Danweis", nicht- 

produktive Danweis (shiyedanwei), 

Arbeitseinheiten und Einheiten 

"nach der Lage der Wohnung" 

(§ 22 Wahlgesetz). Mit dieser Be- 

stimmung sollte nicht nur dem 

tiefverwurzelten Danwei-Denken 

Rechnung getragen werden, son

dern auch dem Umstand, daB frii- 

her die Wahlurne oft weit vom Ar- 

beitsplatz weg stand, so daB der 

Wahlberechtigte nicht an den 

Wahlversammlungen und manchmal 

nicht einmal an der Abstimmung 

teilnehmen konnten.

Die Anderungen von 1986 (zweite 

Abandoning des Gesetzes von 

1979!) betreffen 16 der insgesamt 

44 Paragraphen und laufen im we- 

sentlichen auf folgendes hinaus:

- Begrenzung der NVK-Abgeord- 

neten von bisher 3.500 auf hbch- 

stens 3.000.

- Die Wahlkomitees der untersten 

(Kreis-)Ebene unterstehen nicht 

mehr den Regierungen der glei- 

chen, sondern den Wahlkomitees 

der nachsthbheren Ebene, die ih- 

rerseits zum Apparat der betref- 

fenden Volksversammlung gehbren. 

Damit soli die Unabhangigkeit der 

Wahlkomitees gefbrdert werden.

- Einzelkandidaten zu den Kon- 

greBwahlen miissen kiinftig von 

mindestens 10 (statt bisher 3) 

Wahlberechtigten vorgeschlagen 

werden.

- Das Verhaitnis von wahlbaren 

und (letztlich) gewahlten Kandida

ten muB bei mindestens 100:33 

(statt bisher 100:50) liegen.

- Vorwahlen zum Zwecke der 

Kandidatenermittlung soli es nicht 

mehr geben. Hier entscheidet statt 

dessen das Wahlkomitee. Hier wur

de m.a.W. ein Stuck direkter Ein- 

fluBnahme und Kontrolle durch die 

Wahler wieder abgebaut!

4.5.3.

Der StaatsprSsident ("Vorsitzender 

der VR China")

Der President wird, hinter dem 

NVK, im Verfassungstext erst an 

zweiter Stelle aufgefiihrt (§§ 79- 

84).

Den "Vorsitzenden" gab es bereits 

in der Verfassung von 1954. Das 

Amt war aber durch den wahrend 

der Kulturrevolution verfemten 

und 1967 gestiirzten Liu Shaoqi so 

sehr in MiBkredit geraten, daB die 

Verfassungen von 1975 und 1978 

auf diesen Posten einfach verzich-
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teten, wobei sie unterstellten, dab 

die Funktion des Staatsprasidenten 

nunmehr durch ein Kollektiv, 

namlich den Standigen AusschuB 

des NVK, wahrgenommen werde. 

In der Tat trat der Vorsitzende des 

Standigen Ausschusses, wo immer 

ndtig, als De-facto-Prasident auf - 

hierin nicht unahnlich seinem so- 

wjetischen Kollegen (weitere Ein- 

zelheiten uber das konstitutionelle 

Schicksal des Staatsprasidenten fin- 

den sich an anderer Stelle (54).

Der "Vorsitzende" verkiindet die 

Gesetze, ernennt und entiaBt die 

hdchsten Staatsprasidenten, verleiht 

Orden, verhangt den Notstand und 

erkiart den Kriegszustand sowie die 

Mobilmachung - dies allerdings 

stets in Ubereinstimmung mit den 

Entscheidungen des NVK und sei

nes Standigen Ausschusses (§ 80) - 

er ist also eigentlich nur eine Art 

Mundstiick dieser iibergeordneten 

Gremien.

Ferner nimmt er eine andere klas- 

sische Staatsprasidentenfunktion 

wahr, indem er die diplomatischen 

Vertreter anderer Lander emp- 

fangt, das eigene diplomatische 

Personal entsendet und vdlker- 

rechtliche Vertrage ratifiziert - 

wiederum als eine Art Ausfiih- 

rungsorgan des NVK (§ 81).

Es handelt sich hier m.a.W. um ei

ne hdchst ehrenvolle, aber politisch 

wenig bedeutende Funktion. Im 

Juni 1983 wurde Li Xiannian bei 

der l.Tagung des VI.NVK zum 

Staatsprasidenten gewahlt. Deng 

Xiaoping hatte damit einen weite- 

ren Reformkritiker abgeschoben - 

diesmal allerdings "nach oben".

4.5.4.

Die Zentrale Militarkommission 

(Zhongyang junshi weiyuanhui)

Seit 1982 "leitet", wie es in § 93 

heiBt, die ZMK "die Streitkrafte 

des Landes". Auf den ersten Blick 

ist man durchaus verbliifft, wenn 

man feststellt, daB die ZMK- 

Mannschaft personell identisch ist 

mit der des ZK-Militarausschusses, 

bei dem ja seit Grundung der VBA 

i.J. 1927 das Herz der VBA schiagt. 

An den bisherigen Leitungsstruktu- 

ren kann sich angesichts dieser 

Konstellation eigentlich wenig ge- 

andert haben. In der Tat sollte die 

Neuregelung offensichtlich ledig- 

lich verdeutlichen, daB die VBA 

inzwischen von einer "Parteiarmee" 

zu einer "Staatsarmee" geworden ist 

- zumindest de jure! Die ZMK ist 

eng mit dem NVK verbiindet, in- 

sofern sie an dessen Legislaturpe- 

riode gekoppelt und ihm auch 

"verantwortlich" ist (§§ 93, 94).

Leiter der staatlichen "Zentralen 

Militarkommission" wurde Deng 

Xiaoping, der ja vorher schon an 

der Spitze des ZK-Militarausschus

ses gestanden hatte. 1985 versuchte 

Deng, seinen (damaligen) engsten 

Mitarbeiter, Generalsekretar Hu 

Yaobang, in den Augen des Mili- 

tars aufzuwerten und ihn fiir den 

Vorsitz des ZK-Militarausschusses 

- und damit auch der Zentralen 

Militarkommission - zu empfehlen, 

doch konnte er sich damit nicht 

durchsetzen (55). So kommt es, daB 

Deng, der eigentlich alle offiziellen 

Amter hatte abgeben wollen, auch 

heute noch an der Spitze des zen

tralen Militarorgans sitzt!

4.5.5.

Der Staatsrat (§§ 85-92 Verfas- 

sung)

4.5.5.1.

Das de facto st&rkste staatliche 

Machtorgan

Das mit Abstand machtvollste 

Staatsorgan ist keineswegs der 

NVK oder die Zentrale Militar

kommission, sondern der Staatsrat. 

Vor allem dem Chef der Exekuti- 

ve, also dem Ministerprasidenten, 

kommt betrachtliche Machtfulle zu.

Dort, wo der Zustandigkeitsbereich 

des deutschen Bundeskanzlers auf- 

hdrt, beginnt sich der des chinesi- 

schen Ministerprasidenten eigent

lich erst so richtig zu entfalten: Er 

ist oberster Planungschef in Wirt- 

schaftsangelegenheiten, oberster 

Direktor der volkseigenen Fabri- 

ken, Chef der staatlichen Land- 

wirtschaftsfarmen, oberster Banker, 

hdchste Instanz des Wissenschafts- 

managements, oberster Richtli- 

niengeber fiir die staatlich gelenkte 

Presse und - da es keine wirkliche 

Unabhangigkeit der Gerichte gibt - 

praktisch auch oberste Gerichtsin- 

stanz und oberster Staatsanwalt. Ei

ne schlechte Ernte oder eine miB- 

lungene Managementreform in den 

Betrieben bereiten ihm wahrschein- 

lich mehr Kopfzerbrechen als die 

Verwaltungsarbeit oder die Vorbe- 

reitung eines neuen Gesetzes.

Kein Wunder, daB sich an der 

Spitze des Staatsrats eine ungeheure 

Machtfulle ballt. Dies kann dem 

Durchschnittschinesen nur recht 

sein; erwartet er doch von seinem 

Staat eine starke Fiihrung sowie 

personelle Stabilitat. Ministerwech- 

sel kommen verhaitnismaBig selten 

vor. Soweit es zu einem Austausch 

kommt, erfolgt er zumeist im 

Rahmen einer "Strukturreform", die 

primar nicht die Person des Mini

sters, sondern eher sein Amt trifft: 

zumindest ist dies die offizielle 

Wortregelung. Vor allem zwischen 

1982 und 1985 kam es im Zuge 

solcher "Strukturreformen" zu einer 

Reihe von Umbesetzungen.

Wie aus dem hauseigenen "Amts- 

blatt" (guowuyuan gongbao) her- 

vorgeht, eriaBt der Staatsrat in je- 

dem Jahr etwa die doppelte Masse 

von Rechtsverordnungen und Ver- 

fiigungen, wie der NVK an "Geset- 

zen" und "Beschlussen" in fiinf Jah- 

ren leistet.

Der Staatsrat verkbrpert die "Zen

trale Volksregierung" und ist in 

dieser Eigenschaft "vollziehende 

Kbrperschaft des NVK sowie das 

hochste Organ der Staatsverwal- 

tung" (§ 85). Er setzt sich zusam- 

men aus dem Ministerprasidenten, 

seinen Stellvertretern (lange Zeit 

12, seit 1982: 5), den Staatskom- 

missaren (1986: 11), Ministern

(1986: 33), Vorsitzenden der Kom- 

missionen (1986: 9), dem Pmsiden- 

ten des Obersten Rechnungshofs 

und dem Generalsekretar (§ 86). 

Die Amtszeit des Staatsrats ent- 

spricht der des NVK (§ 87), Leiter 

des Staatsrats ist der Ministerprasi- 

dent. Besonders wichtig neben dem 

Ministerprasidenten ist der Standige 

AusschuB des Staatsrats (changwu 

huiyi), der sich aus dem Minister- 

prasident, seinen Stellvertretern, 

den Staatskommissaren und dem 

Generalsekretar des Staatsrats zu- 

sammensetzt (§ 88, Abs.2).

Ministerprasidenten (1949-1975 

Zhou Enlai, 1975-1980 Hua Guo- 

feng und seit 1980 Zhao Ziyang) 

waren schon im China der Kaiser 

machtvolle Gestalten und sind es, 

mit Ausnahme von Hua, in der 

Volksrepublik noch mehr gewor

den.

Der Ministerprasident und seine 

Stellvertreter, die in aller Regel 

Fachleute fiir bestimmte Sektoren 

des Wirtschafts- oder Soziallebens 

sind, gehdren meist dem ZK, wenn 

nicht gar dem Politburo an, womit 

eine enge Verklammerung von Par- 

tei- und Staatsapparat gesichert ist.

Die Aufgaben des Staatsrats sind in 

§ 89 Verfassung geregelt, der aus 

nicht weniger als 18 Absatzen be- 

steht. Der Zustandigkeitskatalog 

laBt sich am besten mit den Stich- 

worten Leitung der Ministerien, 

Leitung der Wirtschaftsarbeit und 

Legislative wiedergeben.

Bei der 3.Tagung des VI.NVK er- 

ging ein BeschluB uber die Er- 

machtigung des Staatsrats, Voriau- 

fige Verordnungen und Bestim- 

mungen zur Reform des Wirt- 

schaftssystems _ und zur auBenwirt- 

schaftlichen Offnung zu erlassen 

(56).
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Die meisten Fachministerien, vor 

allem die wirtschaftsbezogenen 

Ressorts, sind keine Ministerien im 

westlichen Sinne, sondern eher 

Konzernleitungen, deren ZustSn- 

digkeitswirrwarr selbst der Mini- 

sterialbiirokratie haufig Kopfzer- 

brechen bereitet. Ginge es den Re- 

formern nach, so wurden die wirt

schaftsbezogenen Ministerien lang- 

fristig in managementgesteuerte 

Trusts umgewandelt.

Eher westlichen Ministerien ver- 

gleichbar sind die "Kommissionen", 

die Aufgaben wie Planung, Wissen- 

schaft, "Wirtschaftsreform", Erzie- 

hung und Familienplanung, Sport, 

Wissenschaft und Technologic etc. 

umfassen.

Engste Mitarbeiter des Minister

prasidenten sind fiinf stellvertre- 

tende Ministerprasidenten und elf 

"Staatsrate" sowie der Generalsekre- 

tar des Staatsrats.

4.55.2.

"Kanzlerprinzip"?

Dem deutschen Grundgesetz wurde 

das Epitheton "Kanzlerdemokratie" 

angehangt, wofiir vor allem zwei 

Grundbestimmungen, namlich das 

Kanzlerprinzip und der Zwang zur 

sofortigen Bildung einer neuen Re

gierung im Faile eines MiBtrauens- 

votums, maBgebend sind. Eines 

solchen "konstruktiven MiBtrauens- 

votums" bedurfte es in der chinesi- 

schen Verfassung nicht, da der Mi- 

nisterprasident seine eigentliche 

Legitimitat nicht aus der Wahl 

durch den NVK, sondern aus sei

ner Verankerung in der KP zieht. 

Sollte es je einmal zu seinem Sturz 

kommen, was im NVK-Statut, wie 

oben erwahnt, durchaus vorgesehen 

ist, so wurde die Partei augenblick- 

lich fur einen Nachfolger sorgen. 

Irgendwelche Verlegenheiten, wie 

sie etwa in der Weimarer Republik 

aufgrund des destruktiven MiB- 

trauensvotums des Reichstags gang 

und gabe waren, sind in der VR 

China m.a.W. praktisch kaum zu 

befiirchten.

Andererseits ist das "Kanzlerprin

zip" in der chinesischen Verfassung 

durchaus vorhanden, da der Mini- 

sterprasident als Chef der Regie

rung eine echte Fiihrungsfunktion 

hat: Erstens namlich genieBen die 

Minister, Kommissare etc. sein 

Vertrauen (wdrtlich: "shou zongli 

weituo"), (§ 6 des Staatsrats-Orga- 

nisationsgesetzes vom 10.12.1982) 

(57). Der Ministerprasident schiagt 

also m.a.W. dem NVK die Ernen- 

nung Oder die Entlassung des Per

sonals seiner Regierungsmannschaft 

vor - und wird damit in der Regel 

auch Erfolg haben. Zweitens "fiihrt 

er" (lingdao) die "Arbeit" (gongzuo) 

des Staatsrats (§ 2, Abs.2, ebenda). 

Dies lauft wohl auf etwas Ahnli- 

ches hinaus wie die Richtlinien- 

kompetenz des deutschen Bundes- 

kanzlers. Kommt es m.a.W. zu Dis- 

krepanzen zwischen den einzelnen 

Ministerien oder Kommissionen, so 

gibt das Votum des Ministerprasi- 

denten den Ausschlag. Die Richtli- 

nienkompetenz ist m.a.W. das In

strument zur Disziplinierung der 

Staatsratsmitglieder.

Zur Umsetzung der "Fuhrungs"- 

Kompetenz bedarf es eines organi- 

satorischen Apparats, der im Or- 

ganstatut des Staatsrats als "Sekre- 

tariat" bezeichnet wird; dies ist eine 

Art chinesisches "Bundeskanzler- 

amt", das von einem Staatssekretar 

(wdrtlich: "Sekretariatsvorsitzen-

den", mishuchang) geleitet wird 

(§ 7, ebenda). Aufgabe des Sekre- 

tariats ist es, die "laufenden Ange- 

legenheiten" (richang gongzuo) 

wahrzunehmen, also die notigen 

Kommunikationsvorgange inner- 

halb des Staatsrats sowie die Ver

bindung mit anderen Staats- und 

Parteiorganen sowie Massenorgani- 

sationen zu pflegen, um auf diese 

Weise dem Anspruch des Staatsrats, 

Herz der Exekutive zu sein, lau- 

fend Nachdruck zu verleihen.

Formal ist der Staatsrat nach drei 

Prinzipien strukturiert, namlich 

dem "Kanzler"-, dem Ressort- und 

dem Kollegialprinzip. Von der 

Richtlinienkompetenz und der 

Machtfulle des Ministerprasidenten 

war bereits die Rede. Was das Res- 

sortprinzip anbelangt, so bringt 

§ 9 des Staatsrats-Organisationsge- 

setzes deutlich zum Ausdruck, daB 

jeder Minister, Kommissar etc. sein 

Ressort selbstandig und in eigener 

Verantwortung leitet, dort auch die 

ndtigen Versammlungen einberuft 

und Eingaben "nach oben" unter- 

zeichnet; allerdings miissen die 

wichtigeren Plane, "Politiken" 

(Weisungen!) und "wichtigen Ver- 

waltungsmaBnahmen" durch den 

Staatsrat insgesamt entschieden 

werden. Jedenfalls aber kann der 

Ministerprasident nicht am Res- 

sortminister vorbei direkte Anwei- 

sungen geben (theoretisch!).

Zwischenministerielle und iibermi- 

nisterielle Angelegenheiten werden 

nach dem Kollegialprinzip ent

schieden. Zu diesem Zweck veran- 

staltet der Staatsrat "Versammlun

gen", die sich in zwei Kategorien 

einteilen, namlich Plenarversamm- 

lungen (quanti huiyi) und "Standige 

Versammlungen des Staatsrats" 

(changwu huiyi). An den ersteren 

nehmen samtliche Minister, Staats

rate, AusschuBvorsitzende, Rech- 

nungshofvorsitzende, Sekretariats- 

vorsitzende und deren Stellvertreter 

teil. Die "Standige Versammlung" 

besteht aus dem Ministerprasiden

ten, seinen Vertretern, den Staats- 

kommissaren und dem Sekretariats- 

vorsitzenden (§ 4). Samtliche 

"wichtigen Fragen" miissen von ei

ner dieser beiden Versammlungen 

entschieden werden (58). Man fiihlt 

sich hier an das "Innenkabinett" 

(nei ge) im Kaiserstaat erinnert!

Beschliisse, Verordnungen oder 

Verwaltungsregelungen des Staats

rats werden, soweit sie dem NVK 

Oder seinem Standigen AusschuB 

vorzulegen sind, durch den Mini

sterprasidenten unterzeichnet (§ 5).

45.5.3.

"Strukturreformen" in Permanenz

Als Organisation unterliegt der 

Staatsrat seit 1954 standigen Fluk- 

tuationen. Eine der letzten groBen 

"Strukturreformen" fand 1982 statt. 

Im Marz jenes Jahres beschloB der 

NVK folgende MaBnahmen: 

(1) Hdchstalter fur Minister 65 

Jahre und (2) fiir Vizeminister 60 

Jahre; (3) Kiirzung des Personalap- 

parats des Staatsrats von 49.000 auf 

32.000 Kader; (4) Reduzierung der 

stellvertretenden Ministerprasiden

ten auf 2 (bis dahin waren es 13 

gewesen); (5) Hochstzahl der Vize

minister jedes Ministeriums: 3 bis 

5; (6) neugeschaffen wird der Po- 

sten des Staatsrats (guowu weiyuan) 

im Range eines stellvertretenden 

Ministerprasidenten, der nicht an 

ein festes Ressort gebunden sein, 

sondern - gleichsam in fliegendem 

Wechsel - veranderliche Aufgaben 

mit hoher Autoritat wahrnehmen 

soil.

Bereits im Mai 1982 wurden 12 

Ministerien auf 7 zusammengelegt 

und eine neue Staatliche Kommis- 

sion (fiir die Reform des Wirt- 

schaftssystems) gegriindet (59).

Mit dem BeschluB des NVK liber 

die "Verwirklichung des Struktur- 

reformplans fiir die Kommissionen 

und Ministerien des Staatsrats" vom 

4.5.1982 begann die zweite Phase 

der Umformung des Staatsrats (60). 

Diesmal wurden 38 Staatsorgane (6 

Kommissionen, 13 Ministerien, 19 

andere Staatsratsorgane) "operiert":

- Nicht weniger als 32 Staatsrats

organe (6 Kommissionen, 7 Mini

sterien und 19 Arbeitsorgane) wur

den zu 8 zusammengefaBt (1 

Kommission und 7 Ministerien);
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- 5 Ministerien wurden umbenannt

- und 1 Ressort, nSmlich das 

6.Maschinenbauministerium (zu- 

stSndig fur Schiffbau) als Regie- 

rungsorgan aufgeldst und als eigene 

juristische Person unter der Be- 

zeichnung "Nationale Schiffbauge- 

sellschaft Chinas" neu gegriindet

(61) .

Neben dieser Strukturreform wurde 

gleichzeitig auch noch die Reform 

des "gesamten Wirtschaftssystems, 

die Bekampfung der Wirtschafts- 

kriminalitat, die Schaffung einer 

"sozialistischen geistigen Zivilisa- 

tion" und die Verbesserung des Ar- 

beitsstils der Partei als Hauptauf- 

gabe fiir die nachsten Jahre her- 

ausgestellt.

Manifestos Ziel all dieser MaBnah- 

men waren Verfachlichung, Flexi- 

bilisierung und Verjiingung. Zhao 

Ziyang fiihrte dazu aus: Jedes Mi- 

nisterium durfe nur einen Minister 

und drei bis vier Stellvertreter ha- 

ben, Abteilungen und Amter nur 

einen Leiter und hdchstens zwei 

Vizeleiter. Das Alter der Minister 

sollte im allgemeinen 65 Jahre, das 

der Vizeminister, Leiter und Vize

leiter der Abteilungen bzw. der 

Amter 60 Jahre nicht iibersteigen

(62) .

Ferner gehe es darum, "jene Teile 

in den Verwaltungsorganen des 

Staates zu reformieren, die in Wi- 

derspruch zu den Bediirfnissen der 

wirtschaftlichen, kulturellen, poli- 

tischen und anderen Arbeitsbelan- 

gen stehen" (63).

Daneben gab es aber auch noch ei- 

ne latente Zielsetzung, namlich die 

Sauberung des Staatsrats von kul- 

turrevolutionaren Uberresten. Nicht 

zuletzt aus diesem Grunde diirfte 

die "Strukturreform" von Deng 

Xiaoping als "Revolution" bezeich- 

net worden sein.

Nach diesen gewaltigen Operatio- 

nen waren die bis dahin bestehen- 

den 52 Ministerien und Kommis- 

sionen des Staatsrats auf 41 redu- 

ziert worden. Gleichzeitig hatten 

die Reformer auch das Spitzenper- 

sonal in den Ministerien und 

Kommissionen von 505. auf 167 zu- 

sammengestrichen.

Schon in friiheren Jahren waren 

zahlreiche "Verwaltungsvereinfa- 

chungen" ahnlichen Stils uber die 

Buhne gegangen. Am Ende hatte es 

sich jedoch jedesmal gezeigt, daB 

der permanente AufbiahungsprozeB 

durch solche MaBnahmen keines- 

wegs gehemmt, sondern zumeist 

umso mSchtiger neu entfacht wur

de.

Ab 1983 wurden die in der Verfas- 

sung programmatisch vorgesehenen 

Rechnungshdfe "zur Wirtschafts- 

und Finanzkontrolle" uberall im 

Lande eingerichtet, und zwar im 

Juni zunachst beim Staatsrat, ab 

Oktober dann auch bei den Pro- 

vinz-, Bezirks- und Kreisebenen 

(64).

I.J. 1986 umfaBt der Staatsrat 33 

Ministerien, 9 Kommissionen, 

mehrere Ressorts mit Ministerial- 

charakter (z.B. die Volksbank, die 

Agentur Xinhua, den Oberrech- 

nungshof) sowie Dutzende von 

Amtern (z.B. fiir Meteorologie, fiir 

MeBwesen, fiir Preiskontrolle etc.), 

die als "direkt unterstellt" gelten. 

Die institutionellen und personellen 

Fluktuationen werden Monat fiir 

Monat im 3.Teil von CHINA ak

tuell (PRC Official Activities) regi- 

striert.

4.5.5.4.

Wie wird die Exekutive kontrol- 

liert? AuBere und innere Kontrolle 

Zumindest seit Beginn der Refor- 

men ist die Verwaltung an Gesetz 

und Recht gebunden - ein Grund- 

satz, der vor allem wahrend der 

Kulturrevolution nicht immer be- 

achtet wurde. "Gesetz und Recht" 

sind allerdings weniger maBgebend 

als die zahllosen innerdienstlichen 

Anweisungen, die z.T. (im "Amts- 

blatt" des Staatsrats) veroffentlicht 

werden, die nicht selten aber auch 

geheim bleiben. Der Staatsrat kann 

sich dieses Vorgehen erlauben, da 

keine formelie Verwaltungs- oder 

Verfassungsgerichtsbarkeit besteht, 

die ja ihrerseits wiederum nur 

wirklich funktionieren kdnnte, 

wenn sich das Verwaltungshandeln 

anhand von formellen Rechtsnor- 

men iiberpriifen lieBe. Daraus folgt 

andererseits auch, daB die Rechts- 

gebundenheit der Verwaltung zu

mindest justitiell nicht nachpriifbar 

ist.

Eine weitere Kontrolle wird durch 

die seit 1983 auf jeder Verwal- 

tungsebene institutionalisierten 

Rechnungshofe durchgefiihrt. Diese 

neuen Kontrollorgane haben den 

Reformern wichtige Munition vor 

allem gegen AmtsmiBbr^uche sol- 

cher Funktionare an die Hand ge- 

geben, die verdSchtig sind, dem 

Reformkurs Widerstand zu leisten. 

Politisch zuverlissige Amtstr^ger 

andererseits diirften wohl kaum ei

ne Anklage von seiten der Rech- 

nungshdfe zu befiirchten haben - 

dafiir sorgt schon der hinter alien 

Staatsorganen als graue Eminenz 

wirkende Parteiapparat!

Wird das Finanzgebahren von den 

Rechnungshofen uberpriift, so ha

ben die jeweiligen Volkskongresse 

theoretisch das Recht, die politi- 

sche und sachliche Amtsfiihrung 

des einzelnen FunktionSrs zu uber- 

prufen. Diese "parlamentarische" 

Kontrolle bleibt jedoch, wie oben 

erw^hnt, zumeist ohne praktische 

Wirkung.

Wichtigste Kontrolle ist nach alle- 

dem die "Selbstzugelung" und 

Selbstdisziplinierung sowohl des 

einzelnen Funktionstr^gers als auch 

des Apparats, dem er zugehort. 

Dies ist alte chinesische Tradition, 

an der sich auch nach 1949 grund- 

satzlich nur wenig geSndert hat. 

Wenn die Beamten "Tugendhaftig- 

keit" und Verantwortungsbereit- 

schaft vermissen lassen, so ist we

nig gegen sie auszurichten. Dies 

gilt umso mehr, als die einzelnen 

Ressorts uber z.T. riesige Machtap- 

parate verfiigen - man denke etwa 

an das Maschinenbauministerium, 

dem ein Heer von Beamten und ein 

Konglomerat von rd. 10.000 Fa- 

brikbetrieben untersteht. Mlissen 

sich in der Bundesrepublik 

Deutschland die meisten Ministe

rien auf den Vollzug durch die 

Landerverwaltungen verlassen, so 

konnen sie in China direkt durch- 

greifen - ein Umstand, der ihre 

Kontrolle nicht gerade leichter 

macht. Diese Schwierigkeit wird 

noch dadurch erhbht, daB immer 

mehr technokratische Strukturen 

entstehen, die sich auf "Sachzwan- 

ge" berufen und sich dadurch im

mer mehr von den "Massen" abhe- 

ben. Unter diesen UmstSnden wird 

sogar die politische (sprich: Par

tei-)Kontrolle erschwert.

4.5.6.

Die lokalen "Volks"-Organe

4.5.6.1.

Die Verwaltungsebenen

4.5.6.1. L

Das 1:4:1-System

Im ersten "Grundgesetz" der Volks- 

republik, Mmlich dem Allgemeinen 

Programm des Konsultativaus- 

schusses vom 29.9.1949, fehlt es 

noch an einer sauberen Verwal- 

tungseinteilung - ein Mangel, der 

dann in der Verfassung von 1954 

ausgeglichen wurde: Art.53 Verf. 

1954 gleicht dem oben zitierten 

§ 30 Verfassung 1982 Wort fiir 

Wort!

FaBt man die verschiedenen Ebe- 

nen der Verwaltung ins Auge, so 

ist China nach dem 1:4:1-System 

gegliedert - oder aber nach dem
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1:3:1-Schema, je nachdem, ob man 

die Bezirksebene, auf der es ja 

keine Volksversammlungen und 

-regierungen gibt, mitrechnet Oder 

nicht. Unterhalb der Zentrale fol

gen vier staatliche Lokal-Verwal- 

tungsebenen (Provinzen-Bezirke- 

Kreise/Stadte-Gemeinden), denen 

sich dann - noch eine Stufe weiter 

unten - die Selbstverwaltungsebene 

anschlieBt, wobei man (65) auch 

noch Erste und Zweite Selbstver

waltungsebene unterscheiden kann.

§ 30 der Verfassung 1982 be- 

stimmt: (1) Das ganze Land ist in 

Provinzen, Autonome Gebiete und 

Regierungsunmittelbare Stadte un- 

terteilt; (2) Provinzen und Autono

me Gebiete sind in Autonome Be- 

zirke, Kreise und Autonome Kreise 

unterteilt; (3) Kreise und Autono

me Kreise sind in Gemeinden, Na- 

tionalitatengemeinden und Markt- 

gemeinden unterteilt. Regierungs

unmittelbare Stadte und andere 

GroBstadte sind in Bezirke und 

Kreise unterteilt. Autonome Bezir

ke sind in Kreise, Autonome Krei

se und in Stadte unterteilt. § 31 

schafft die Mdglichkeit, "wenn nb- 

tig, Sonderverwaltungsgebiete ein- 

zurichten". Damit sind vor allem 

die Wirtschaftssonderzonen ge- 

meint.

Zur Provinzebene gehbren 21 Pro

vinzen (sheng), 5 Autonome Gebie

te (zizhiqu) und die 3 direkt der 

Zentralregierung unterstehenden 

Stadte (zhixiashi) Beijing, Shanghai 

und Tianjin.

Auf Bezirksebene bestehen (Stand 

1984) 148 bezirksfreie Stadte (di- 

jishi), 136 Bezirke (diqu), 8 (mon- 

golische) "Bunde" (meng), 31 Auto

nome Distrikte (zizhizhou) und 1 

Verwaltungsbezirk (xingzhengqu).

Die Kreisebene umfaBt 1.942 Krei

se (xian), 78 Autonome Kreise (zi- 

zhixian), 51 (mongolische) Banner 

(qi), 3 Autonome Banner (zizhiqi), 

9 Sonderkreiseinheiten, 140 kreis- 

freie Stadte (xianjishi) und 560 

Stadtbezirke (shixiaqu - wdrtlich: 

Bezirke, die direkt einer Stadt un- 

terstehen).

Was schlieBlich die Gemeindeebene 

anbelangt, so waren allein bis Ende 

1984 im Zuge der Abldsung der 

friiheren Volkskommunen bereits 

84.340 Gemeinden (xiang) entstan- 

den, darunter rund 2.700 Nationa- 

litatengemeinden (C.a., Januar 

1985, U14, mit Nachweisen). Sie 

werden erganzt durch Tausende 

von Marktgemeinden (zhen) und 

stadtischen StraBenvierteln

(chengshi jiedao).

4.5.6.1.2.

Fluktuationen

Die Verwaltungsgliederungen haben 

im Laufe der Jahre einer standigen 

Fluktuation unterlegen, ohne daB 

diesem AnderungsprozeB im Ver- 

fassungstext jeweils Rechnung ge- 

tragen worden ware. An formellen 

Verfassungsangleichungen fehlte es 

vor allem in den Jahren zwischen 

1954 und 1975, als beispielsweise 

die Gemeinden (xiang) aufgehoben 

und durch Volkskommunen ersetzt 

worden waren. Durch die juristi- 

sche Lupe gesehen waren diese 

Entwicklungen letztlich reiner 

Wildwuchs.

Doch gibt es andererseits auch zwei 

hdchst "solide" Ebenen, die als sol- 

che alle Sturme der Zeit iiberstan- 

den haben, namlich die Provinzen 

(sheng), deren Grundschema bis 

auf die Yuan-Dynastie zuriickgeht

(66) und die "Kreise" (xian), die 

ihre Urspriinge gar in der vor- 

christlichen Qin-Dynastie haben

(67) .

Sowohl iiber der Provinzebene als 

auch zwischen Provinzen und 

Kreisen, nicht zuletzt aber auch 

unterhalb der Kreise liegen die or- 

ganisatorischen Unsicherheitsrau- 

me, die immer wieder fiir Uberra- 

schungen gut sind. Uber den Pro

vinzen gab es beispielsweise schon 

im Kaiserreich und in der Repu- 

blik periodisch immer wieder Or- 

ganisationen, mit deren Hilfe 

gleich mehrere Provinzeinheiten 

zusammen verwaltet werden sollten: 

in der Kaiserzeit war dies das Ge- 

neralgouvernement, in der Nan- 

jing-Zeit ein von einem "Persdnli- 

chen Vertreter" des Prasidenten be- 

setztes Amt.

Zwischen Provinzen und Kreisen 

andererseits schoben sich in der 

Kaiserzeit Gliederungen wie Re- 

gierungsbezirke, Prafekturen und 

Departements ein, in der Nanjinger 

Zeit dagegen der "Sonderbezirk" 

(zhuanqu), der den Provinzen bei 

der Kontrolle der Kreise half.

Diese Bezirke (qu Oder zhuanqu) 

gibt es auch heute noch, obwohl sie 

in den Verfassungen von 1954 und 

1982 nicht erwahnt waren/sind - 

vergleiche die obige Aufzahlung. 

Sie fungieren allerdings lediglich 

als administrative Filialen der Pro

vinzen, sind also Auge, Ohr und 

Mund der Burokratie - und nicht 

etwa Organe der dffentlichen Be- 

vdlkerung. Konsequenterweise be- 

sitzen sie deshalb auch keine eige- 

nen Volkskongresse oder Volksre- 

gierungen. Bezirke sind m.a.W. rei- 

ne Administrativgebilde und unter- 

liegen wohl aus diesem Grunde be- 

sonders haufigen Modifikationen. 

1984 kam die Tendenz auf, "Bezir

ke" grundsatzlich abzuschaffen und 

an ihrer Stelle "Bezirksfreie Stadte" 

zu errichten, die als bkonomische 

Mittelpunkte fiir die umliegenden 

Kreise attraktiv werden sollen.

Noch fluktuationsanfailiger als die 

iiber den Kreisen liegende Bezirks- 

ist die unterhalb der Kreise ange- 

siedelte Gemeindeebene. Dort hat 

es zwischen 1954 und 1958 echte 

administrative "Gemeinden" (xiang) 

gegeben, die allerdings 1958 durch 

die damals neuentstehenden Volks

kommunen "aufgesogen" wurden - 

ein Zustand, der bis 1984 andauer- 

te, also jenem Jahr, da die Volks

kommunen ihrer administrativen 

Befugnisse wieder verlustig gingen, 

so daB nunmehr die Xiang erneut 

in Funktion traten. Anders als die 

Bezirke und ahnlich wie die Pro

vinzen und Kreise besitzen auch 

die Gemeinden ihre eigenen Volks

kongresse und Volksregierungen.

Die Gemeindeebene ist die niedrig- 

ste staatliche Verwaltungsstufe, un- 

ter der dann die Selbstverwaltungs

ebene folgt.

4.5.6.2.

Die lokalen Organe

4.5.6.2.1.

ReibungsflSchen und Regelungen

Die "Lokalen Volkskongresse und 

-regierungen" sind auf drei Ebenen 

(Provinzen, Kreisen, Gemeinden) 

angesiedelt, nicht dagegen auf der 

Sonderbezirks- und der Selbstver

waltungsebene. An der Nahtstelle 

zwischen Gemeinde- und Selbst

verwaltungsebene liegt die hoch- 

sensible Beriihrungszone zwischen 

staatlichem und autonomem Sektor, 

zwischen der Interventions- und 

der Abschottungssphare, zwischen 

Transdanwei- und Danweibereich.

In den Stadten vor allem miissen 

die "StraBenbiiros" sowie die "Si- 

cherheitsauBenamter" mit besonde- 

rem Fingerspitzengefiihl vorgehen, 

wenn sie vermeiden wollen, daB 

sich die Danweis vor ihrem Zugriff 

standig einigeln. Hier, beim Si- 

cherheitsauBenamt, haben sich die 

Mitglieder der Nachbarschaften zu 

registrieren. Hier werden die Ra- 

tionierungskarten an die Danweis 

weitergegeben, hier werden die 

Migrationsschleusen bedient, und 

hier auch werden Sicherheitsauf- 

gaben wahrgenommen.
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Die lokalen Organe waren durch 

die Kulturrevolution ganz beson- 

ders schwer in Mitleidenschaft ge- 

zogen worden. Die Verfassung von 

1975 widmete ihnen deshalb nur 

noch drei wenig ins Detail gehende 

Bestimmungen (§§ 21-23), und 

auch die 78er-Verfassung war 

nicht sehr viel ergiebiger §§ 33- 

37). Mit nunmehr 18 Bestimmun

gen (§§95-111 Verfassung 1982) 

ist wieder jene Detailgenauigkeit 

erreicht, die ISngst uberfailig war.

Wie oben bereits ausgefuhrt, waren 

anstelle der friiheren lokalen 

Volkskongresse und -regierungen 

nach 1968 "Revolutionskomitees" 

getreten, die den Reformern aller- 

dings von Anfang an ein Dorn im 

Auge waren. Bereits mit dem Or- 

ganisationsgesetz fur die lokalen 

Volkskongresse und -regierungen 

vom l.Juli 1979 wurden deshalb 

die Bastionen der Revolutionsko

mitees geschleift, obwohl es noch 

einige Zeit dauern sollte, bis die 

Neuregelung auch in die Praxis 

umgesetzt war. Der Verfasser eines 

Volkszeitungsartikels (68) machte 

sich in diesem Zusammenhang uber 

die ehemaligen Revolutionskomi

tees lustig: Es habe ein Badehaus- 

RK, ein Friseursalon-RK, ein 

Fahrradreparaturwerkstatt-RK, ein 

Apotheken-RK und ein Nachbar- 

schafts-RK gegeben. Viele dieser 

Revolutionskomitees seien uber- 

haupt nur ein einziges Mai zusam- 

mengetreten, und viele ihrer Mit- 

glieder hStten nicht selten die ih

nen eingerSumten Befugnisse grdb- 

lich miBbraucht, hatten Leute miB- 

handelt und geschmaht, statt ihnen 

zu helfen. Volksregierungen er- 

freuten sich demgegeniiber einer 

langen Tradition und seien durch- 

aus popular. Schon wahrend des 

Widerstandskriegs gegen Japan sei

en lokale "antijapanische demokra- 

tische Regierungen" im Lokalbe- 

reich errichtet worden. Auch in 

den der Kulturrevolution vorausge- 

gangenen 17 Jahren hatten die 

Volksregierungen bemerkenswerte 

Leistungen vollbracht.

Schon bald nach ErlaB des Organi- 

sationsgesetzes wurden zahlreiche 

RK-Vorsitzende abgesetzt und 

durch "Burgermeister" (shizhang), 

Landrate (xianzhang) und Provinz- 

gouverneure ersetzt.

Ende 1986 faBte der Gesetzgeber 

die "Organisationsbestimmungen 

uber die lokalen Volkskongresse 

und -regierungen" nochmals in ei- 

nem formellen Gesetz zusammen, 

das die Vorgangerregelungen vom 

1.7.1979 (69) und vom 10.12.1982 

(70) in wenigen Punkten revidiert. 

Das Gesetz umfaBt 60 Paragraphen, 

die in 5 Abschnitte eingeteilt sind 

("Allgemeines", "Lokale Volkskon

gresse auf den einzelnen Ebenen", 

"Standige Ausschiisse der lokalen 

Volkskongresse auf und uber der 

Kreisebene", "Lokale Volksregie

rungen der einzelnen Ebenen" und 

"Anhang") (71).

Wichtigste Neuerungen sind erstens 

die Errichtung von Standigen Aus- 

schiissen bei den drtlichen Volks- 

kongressen sowie die Ubertragung 

von Zustandigkeiten fur den ErlaB 

lokaler Gesetze und Verordnungen, 

die allerdings nicht, wie beispiels- 

weise bei den deutschen Bundes- 

landern, aus eigener Gesetzge- 

bungshoheit erlassen werden, son- 

dern die in Ausiibung der zentralen 

Staatsgewalt an Ort und Stelle er- 

folgen, also "delegiert" sind.

Diese Regelung wird nachfolgend 

als "Lokalorganisationsgesetz" zi- 

tiert.

Auf jeder Ebene sind zwei Organe 

angesiedelt, namlich der lokale 

VolkskongreB, "durch den das Volk 

die (drtliche) Staatsmacht ausiibt", 

und die lokale Volksregierung 

(§§ 4, 5, 47 Lokalorganisationsge

setz).

Diese beiden Organe gibt es in sol- 

chen Bereichen, wo das "Volk" 

Macht ausiiben soil, nicht dagegen 

dort, wo nicht die Volks-, sondern 

die biirokratischen Verwaltungsin- 

teressen im Vordergrund stehen, 

wie beispielsweise bei den Regie- 

rungsbezirken, bei den (mongoli- 

schen) "Bunden" und bei den stad- 

tischen "StraBenvierteln". Hier han- 

delt es sich jeweils um "Augen und 

Ohren" der Burokratie, nicht um 

Vertretungsorgane des Volkes. Die 

dort eingesetzten Organe werden 

konsequenterweise personell von 

der iibergeordneten Verwaltungsor- 

ganisation besetzt.

Echte Einheiten mit Volksvertre- 

tungscharakter sind dagegen die 21 

Provinzen, die drei regierungsun- 

mittelbaren Stadte, die Kreise, 

Stadte und Stadtbezirke sowie die 

Gemeinden, Nationalitatengemein- 

den und die Marktgemeinden 

(zhen). Sie alle besitzen Volkskon

gresse und Volksregierungen.

Sonderregelungen gelten fur die 

Autonomen Bereiche, wo "Selbst- 

verwaltungsorgane" (zizhi jiguan) 

bestehen. Dieser Bereich ist spater 

zu behandeln.

4.5.6.2.2.

Die lokalen Volkskongresse

Die lokalen Volkskongresse aller 

Ebenen sind die "lokalen Organe 

der Staatsmacht" (§ 4 Lokalorgani

sationsgesetz).

Durch einen "BeschluB" des Standi

gen Ausschusses des NVK vom 

13.9.1979 wurde angeordnet, daB 

die lokalen Volkskongresse "Standi

ge Ausschiisse" konstituieren sollten 

(72). Die Standigen Ausschiisse 

schaffen ein "schlankes" Entschei- 

dungsgremium, das in den sit- 

zungsfreien Pausen des Plenums 

dessen Aufgaben iibernimmt. Stan

dige Ausschiisse werden von der 

Kreisebene aufwarts gewahlt und 

setzen sich zusammen aus dem 

Vorsitzenden, seinen Stellvertretern 

und einer Reihe weiterer Mitglie- 

der. Es bestehen strenge Inkompa- 

tibilitaten: Mitglieder der Standigen 

Ausschiisse diirfen keine Verwal- 

tungs- oder Justizamter bekleiden 

(§ 103, Verfassung 1982).

Die Abgeordneten der Volkskon

gresse werden auf Provinz- und 

Stadtbezirksebene von Wahlman- 

nern (diejenigen der Kreis- und 

Gemeindeebene dagegen direkt 

vom Volk) gewahlt, und zwar auf 

fiinf bzw. auf der Kreis- und 

Stadtebene auf drei Jahre (§§ 97, 

98, Verfassung 1982).

Die Befugnisse der Volkskongresse 

lassen sich mit vier Schlagworten 

wiedergeben: Gesetzesiiberwachung 

und Rechtssetzung, Lokalplanung, 

Haushalt und Personalpolitik.

Was die Rechtssetzung anbelangt, 

so kdnnen die Kongresse innerhalb 

der zentral vorgegebenen Bestim

mungen "Regelungen lokalen Cha- 

rakters" (difangxing fagui) erlassen 

(§ 100, Verfassung 1982). Es han- 

delt sich hier nicht um Recht, das, 

wie etwa beim typischen deutschen 

Landerrecht, von einer originaren 

Staatsgewalt gesetzt worden ware. 

Da es in China keine Koordination 

von zentralen und lokalen Organen, 

sondern nur eine Subordination 

gibt, sind die im vorliegenden Zu

sammenhang erwahnten "Regelun

gen lokaler Natur" also durchaus 

staatliches Recht. Die Volkskon

gresse handeln also nicht im Rah-
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men einer irgendwie gearteten 

Selbstverwaltung (nur "Autonome 

Gebiete" haben dieses Privileg), 

sondern handeln als verlangerter 

Arm des Staates.

Noch in der Verfassung von 1975 

(Art.23) hatte es geheiBen, daB die 

Kongresse die Fiihrung bei der 

"brtlichen sozialistischen Revolution 

und beim sozialistischen Aufbau 

iibernehmen und die revolutionare 

Ordnung schiitzen". 1982 tauchen 

solche Formulierungen nicht mehr 

auf.

4.5.6.23.

Die lokalen Volksregierungen

Die lokalen Volksregierungen aller 

Ebenen sind nach § 105 Verfas

sung 1982 die "vollziehenden Kbr- 

perschaften der lokalen Organe der 

Staatsmacht und die lokalen Organe 

der Staatsverwaltung der jeweiligen 

Ebene", sind also "Diener zweier 

Herren", namlich einerseits (im ho- 

rizontalen Bereich) ihres Volkskon- 

gresses und (in vertikaler Richtung) 

der iibergeordneten staatlichen Re- 

gierungsinstanzen.

An ihrer Spitze stehen die von den 

jeweiligen Kongressen gewahlten 

Provinzgouverneure, Stadtbezirks- 

vorsteher, Kreisvorsteher, Biirger- 

meister, Gemeindevorsteher und 

Marktgemeindevorsteher samt ihren 

Stellvertretern.

Wahrend der Kulturrevolution wa- 

ren anstelle der lokalen Volksregie

rungen (und Kongresse) die Revo- 

lutionskomitees getreten. Die Re

former wollten mit diesem kultur- 

revolutionaren Zustand so schnell 

wie mdglich SchluB machen: Bereits 

am l.Juli 1979 erging ein "Be- 

schluB" des StSndigen Ausschusses 

des NVK uber einige Anderungen 

der Verfassung vom 5.3.1978 (73). 

Der Verfassungstext von 1978 wur- 

de dabei sowohl in der Uberschrift 

von Kap.II/Abschn.3 sowie in den 

§§ 34, 35, 36, 37, 38, 42 und 43 

abgeSndert, wo jeweils das Wort 

"Revolutionskomitee" durch "Volks- 

regierung" ersetzt wurde. In Art.42 

und 43 wurde die Rechenschafts- 

pflichtigkeit der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften von den 

Volkskongressen auf die "Standigen 

Ausschiisse der Volkskongresse" 

ubertragen.

Am 13.September 1979 erlieB der 

StA/NVK einen weiteren "Be- 

schluB", demzufolge die einzelnen 

lokalen Volkskongresse erstens 

"Standige Ausschiisse" konstituieren 

kbnnten und zweitens mit soforti- 

ger Wirkung alle "Revolutionskomi- 

tees" in "Volksregierungen" umge- 

wandelt werden sollten (74).

Die "Gouverneure", "Biirgermei- 

ster", "Kreisvorsteher" usw. werden 

nicht direkt von der Bevblkerung, 

sondern von den lokalen Volkskon

gressen im Einvernehmen mit den 

Fiihrungsorganen hbherer Ebenen 

gewahlt.

Friiher kamen die Biirgermeister 

haufig aus der Reihe verdienter 

Partei- und Armeekader, die zwar 

solide Erfahrungen in der Partei- 

oder Armeearbeit besaBen, von 

Verwaltung, Stadtplanung oder 

Umweltschutz jedoch keine Ah- 

nung hatten. Dies soil sich inzwi- 

schen grundlegend geandert haben: 

60% der Biirgermeister in den rd. 

300 GroBstadten der Volksrepublik 

gelten heute als fachkundig oder 

haben bereits einen jener Biirger- 

meisterkurse durchlaufen, die seit 

1983 vom Ministerium fiir Stadte- 

bau und Umweltschutz mit jeweils 

viereinhalbmonatiger Dauer ange- 

boten werden. Hatten sich die Biir

germeister alten Schlags hauptsach- 

lich auf die Routinearbeit konzen- 

triert, so stehen heute Gesichts- 

punkte der Entwicklungsstrategie 

im Vordergrund. U.a. werden die 

neuen Stadtvater mit ausiandischen 

Positiv- und Negativmodellen kon- 

frontiert. Washington und Bern 

gelten beispielsweise als vorbildlich 

fiir die Entwicklung hauptstadti- 

scher Strukturen, wahrend London 

und Tokyo andererseits als war- 

nende Beispiele hingestellt werden, 

da die Entwicklung hier zumeist 

unkontrolliert verlaufen sei. Der 

Akzent liegt z.Zt. auf einer sinn- 

vollen Entwicklung von Satelliten- 

stadten mit industrieller und 

dienstleistungsorientierter Anbin- 

dung an das jeweilige Stadtzentrum 

(75).

Die lokalen Volksregierungen sind 

ihren jeweiligen Volkskongressen 

rechenschaftspflichtig (§ 110, 

Verf.); sie richten zu Kontroll- 

zwecken "Rechnungskammern" ein 

(§ 109, Verf.).

Ansonsten deckt sich ihr Aufga- 

benbereich mit dem entsprechender 

westlicher Behbrden. Im Mittel- 

punkt steht die Verwaltung in 

samtlichen Bereichen, von der 

Wirtschaft iiber das Erziehungs- 

und Gesundheitswesen bis hin zur 

bffentlichen Sicherheit, zur Fami- 

lienplanungspolitik und zur landli

chen Entwicklung. Im Rahmen 

dieser Aufgabe erlassen sie "Be- 

schliisse" (jueding), zumeist also 

Verwaltungsakte und Verordnungen 

(mingling) (§ 107, Verf.). Drittens 

fallen sie personalpolitische Ent- 

scheidungen gegeniiber Verwal- 

tungskadern.

4.5.6.2.4.

Selbstverwaltungsebene

Was die Selbstverwaltungsebene an- 

belangt, so ist es hier zu unter- 

schiedlichen Entwicklungen zwi- 

schen Stadten und Dbrfern gekom- 

men. Die Materie muB daher ge- 

sondert dargestellt werden (vgl. 

4.5.6.3. und 4.5.6.4.).

4.5.63.

Die stadtische Verwaltung

4.5.63.1.

Die Stadtbezirksverwaltung

Volkskongresse und Volksregierun

gen der untersten Ebene in Regie- 

rungsunmittelbaren Stadten und in 

GroBstadten sind also, wie gesagt, 

bei den Stadtbezirken (xu) angesie- 

delt. Die Amtszeit dieser Kongresse 

betragt drei Jahre (§ 98, Verf.). 

Die Bezirkskongresse gelten als brt- 

liche Organe der Staatsmacht 

(§ 99, Verf.); ihre Abgeordneten 

werden direkt von den Einwohnern 

gewahlt (§ 97). Die Bezirksabge- 

ordneten andererseits wahlen die 

Abgeordneten fiir die nachsthbhere 

Ebene, also fiir den KongreB der 

Regierungsunmittelbaren Stadte 

bzw. der GroBstadte. AuBerdem 

bestimmen sie die "Bezirksvorste- 

her" (quchang) und seine Stellver- 

treter (§ 101).

Die fiinf Hauptaufgaben der Kon

gresse wurden oben bereits er- 

wahnt.

4.5.63.2.

Selbstverwaltung: Die Einwoh- 

nerausschusse

Auf der Selbstverwaltungsebene 

wird nicht mehr zwischen Kon

gressen und Regierungen unter- 

schieden; hier gibt es nur noch die 

"Einwohnerausschiisse", die in den 

Stadten jumin weiyuanhui (Ein- 

wohnerkomitees) (auch "Nachbar- 

schaftskomitees" genannt) (§ 111, 

Verf.) und auf den Dorfern cun- 

min weiyuanhui (Dorfbewohner- 

komitees) heiBen. Der Vorsitzende, 

seine Stellvertreter und die iibrigen 

Mitglieder der Einwohnerausschiis

se werden von der betreffenden 

Bevblkerung direkt gewahlt.
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"Die Beziehungen zwischen diesen 

Ausschiissen einerseits und den Ba- 

sisorganen der Staatsmacht (auf 

Kreisebene!) andererseits sind ge- 

setzlich festgelegt" (§ 113). Ge- 

meint sind hiermit drei Sonderre- 

gelungen, die in den fiinfziger Jah- 

ren erlassen und 1980 unverSndert 

neu verkiindigt wurden (76).

- Am 31.12.1954 ergingen die "Or- 

ganisationsregelungen fiir die stad- 

tischen StraBenbiiros" sowie die 

"Organisationsregelungen fiir die 

stadtischen Einwohnerausschiisse".

- Am 22.Marz 1954 wurden die 

"Vorlaufigen Regelungen fiir die 

Volkschlichtungsausschiisse" erlas

sen

- Schon am 11.8.1952 waren die 

"Vorlaufigen Regelungen fiir die 

Sicherheitsausschiisse" ergangen.

Aufgabe der Ausschiisse ist es ge- 

mSB der Regelung von 1954, fiir 

die Daseinsvorsorge der betreffen- 

den Einheit zu sorgen, Wiinsche 

der Einwohner an die iibergeord- 

neten Regierungsinstanzen weiter- 

zuleiten, die Einwohner zur Beach- 

tung der Gesetze und der Regie- 

rungsanordnungen anzuhalten, des 

weiteren "die Massen" bei der Auf- 

rechterhaltung der gesellschaftli- 

chen Ordnung und der offentlichen 

Sicherheit zu fiihren und Streitig- 

keiten unter den Einwohnern zu 

schlichten (§ 2 Organisationsrege

lungen).

Ein EinwohnerausschuB soli je 

nach den konkreten drtlichen Ge- 

gebenheiten errichtet werden, also 

im allgemeinen der vorgegebenen 

Danwei Rechnung tragen. Im all

gemeinen gehbren 100 bis 600 

Haushalte zu einer Nachbarschafts- 

einheit. Nachbarschaftseinheiten 

wiederum sollen aufgegliedert wer

den in "Einwohnergruppen" (jumin 

xiaozu) - diese bilden die zweite 

Selbstverwaltungsebene. Solche 

Einwohnergruppen umfassen im 

allgemeinen 15 bis 40 Haushalte 

(hu). Mehr als 17 Einwohnergrup

pen diirfen allerdings unter der 

Regie eines einzigen Einwohner- 

ausschusses nicht errichtet werden 

(§ 3, Abs.l, Organisationsregelun

gen).

Der EinwohnerausschuB besteht aus 

7 bis 17 Mitgliedern - je nach der 

Zahl der "Einwohnergruppen", die 

jeweils einen "Abgeordneten" stel- 

len. An der Spitze stehen ein Vor- 

sitzender und ein bis drei Stellver- 

treter, von denen einer mit Frau- 

enarbeit befaBt sein muB und die 

alle gewahlt werden. Im allgemei

nen soil der Fiihrer einer Einwoh- 

nergruppe in Personaleinheit auch 

Mitglied des Einwohnerausschusses 

sein (§ 3, Abs.2, Organisationsre

gelungen). Abwahl und Nachwahl 

ist jederzeit mbglich (§ 4). Samt- 

liche Mitglieder sind ehrenamtlich 

tatig; in besonderen Fallen kbnnen 

jedoch staatliche Zuschiisse ge- 

wahrt werden.

Grund und Boden, Hauser und 

Werkstatten etc. stehen, soweit 

nicht im Zuge der seit 1979 lau- 

fenden Reformen Individualeigen- 

tum entstanden ist, im kollektiven 

Eigentum der betreffenden Ein- 

wohnerschaft/Nachbarschaft. Hier 

werden auch Arbeitspiatze geschaf- 

fen, die bei der Zuteilung durch 

das Arbeitsamt beriicksichtigt wer

den (§ 7, Organisationsregelun

gen). Wohlfahrtseinrichtungen fiir 

die Einwohner sind von den Ein- 

wohnerausschiissen grundsatzlich 

auf der Grundlage der Freiwillig- 

keit zu schaffen. Der Staat kann 

hierfiir unter Umstanden Zuschiisse 

gewShren (§§ 9, 10, Org.Reg.).

Beispiel fiir einen Einwohneraus

schuB ist das Weikengf'Schilf- 

grund")-Komitee in Beijing, das 

620 Haushalte und 2.100 Einwoh

ner umfaBt und dem zehn Einwoh

nergruppen unterstehen. Das Biiro 

dieses Ausschusses besteht aus ei- 

nem einfach ausgestatteten Raum, 

in dem - eine Art Leihbibliothek - 

Biicher und Zeitschriften ausliegen 

und ein SchwarzweiB-Fernseher 

bereitsteht. Der AusschuB bearbei- 

tet u.a. Gesuche auf ErlaB des 

Schulgelds fiir wirtschaftlich 

schwache Familien, er iiberpriift, 

ob Ofen und Rauchfange richtig 

installiert sind, damit Kohlenmon- 

oxidvergiftungen vermieden wer

den, er sorgt dafiir, daB die Kinder 

der Nachbarschaft geimpft werden, 

veranstaltet gezielte Moskito- und 

Rattenvergiftungsaktionen, initiiert 

Antiraucherkampagnen, veranstaltet 

Sprechstunden, nimmt sich der 

Probleme beschaftigungsloser Ju- 

gendlicher an, iiberwacht sanitare 

Einrichtungen und ist fiir die Ver- 

teilung von Wohnraum zustandig 

(77).

Im allgemeinen suchen die Nach- 

barschaftsdanweis ihre Angelegen- 

heiten selbst zu regeln. Ausnahms- 

weise haben sich die Einwohner- 

komitees jedoch auch mit der 

Stadtbezirksregierung kurzzuschlie- 

Ben, so z.B. wenn bei starken Um- 

weltverschmutzungen Verursacher 

zu melden sind oder wenn es gilt, 

den Sozialfall einer Witwe oder ei

nes Waisen an das zustandige Amt 

fiir Zivilangelegenheiten weiterzu- 

leiten.

4.5.6.33.

Unterausschusse fur Schlichtung, 

Sicherheit u.dgl.

Der EinwohnerausschuB ist berech- 

tigt, je nach Bedarf temporare oder 

standige Unterausschiisse zu griin- 

den, wobei die Genehmigung der 

stadtischen Volksregierung einzu- 

holen ist. Die beiden wichtigsten, 

weil am haufigsten vorkommenden 

Komitees dieser Art sind der 

SchlichtungsausschuB und der Si- 

cherheitsausschuB. Dariiber hinaus 

sind noch Ausschiisse fiir Kultur, 

Erziehung und Gesundheitswesen, 

fiir Frauenangelegenheiten und fiir 

Wohlfahrtsfragen moglich (§ 3, 

Abs.3, Org.Reg.). Im Rahmen des 

Sozialausschusses erwahnt das Ge- 

setz besonders die Unterstiitzung 

fiir Militarinvaliden und fiir Fami

lien gefallener "revolutionarer Mar- 

tyrer". Die Sozial- oder Wohlfahrts- 

ausschiisse sind aber auch zustandig 

fiir Familienplanung, Arbeitslosen- 

unterbringung, Gesundheitsiiber- 

wachung und Wohnungswesen.

Die Einwohnerausschiisse sind 

m.a.W. gleichsam Madchen fiir al- 

les: sie schlichten bei Ehestreitig- 

keiten oder bei zivilrechtlichen 

Auseinandersetzungen, sie kiim- 

mern sich um die bffentliche Si

cherheit, dienen als eine Art 

"Beichtstuhl" bei Alltagsproblemen, 

iibermitteln der Regierung Mei- 

nungen und Forderungen der Bur

ger, leisten Vorbeugearbeit gegen 

Kriminalitat, unterhalten Sanitats- 

stellen und helfen, die allgemeinen 

sanitaren Verhaitnisse zu verbes- 

sern, sie sorgen fiir die Begriinung 

der Umgebung, beschaffen Ar

beitspiatze fiir die Einwohner ihres 

Areals und sind als Bewahrungshel- 

fer fiir Straftater aus ihrem Ein- 

wohnerbereich zustandig. Sie lei

sten kurzum alle jene Dienste, die 

Chinesen auf dem Dorfe von jeher 

innerhalb ihrer Danwei erledigt 

haben.

4.5.63.4.

Die "Stadtischen StraBenbiiros" - 

veriangerte Anne der Bezirksver- 

waltung

Bilden Einwohnerausschiisse und 

Einwohnergruppen das Doppelstu- 

fensystem der Selbstverwaltung, so 

sind andererseits die "Stadtischen 

StraBenbiiros" (chengshi jiedao 

banshichu) die untersten Auslaufer



CHINA aktuell , - 55 - Januar 1987

(oder: der verlangerte Arm) der 

staatlichen (Bezirks-) Verwaltung. 

Die StraBenviertel sind,ahnlich wie 

die Regierungsbezirke, lediglich 

Hilfseinrichtungen der Biirokratie - 

in diesem Fall der Stadtbe- 

zirks(qu)-Burokratie - und besitzen 

deshalb keine eigenen Volkskon- 

gresse und Volksregierungen. Sie 

sind nur der Bezirksregierung und 

dem BezirkskongreB sowie iiber- 

haupt den hdheren Staatsorganen 

verantwortlich. Dies geht bereits 

aus Art.30, Abs.2 Verf. 1982 her- 

vor, in dem es heiBt, daB "Regie- 

rungsunmittelbare Stadte und ande- 

re GroBstadte in Bezirke und Krei- 

se unterteilt sind. Eine weitere Un- 

tereinteilung in Xiang ist nicht 

vorgesehen. Da Stadtbezirke aber 

oft erhebliche Einwohnerzahlen 

aufweisen (bis zu 200.000), erwies 

es sich aus administrativen Erwa- 

gungen heraus als zweckmaBig, 

nochmal eine Unterteilung in Stra- 

Benviertel vorzunehmen. AuBerdem 

liegen Dorfgemeinden weit ausein- 

ander, wahrend die StraBeneinhei- 

ten in den Stadtbezirken eng zu- 

sammengedrangt sind.

Aufgabe der StraBenbiiros ist es 

nach § 4 der "Organisationsregelun- 

gen", die ihnen von den iibergeord- 

neten Volksausschiissen zugewiese- 

nen Aufgaben zu erledigen, die 

Einwohnerausschiisse anzuleiten 

und die Meinungen und Anliegen 

der Einwohner an die iibergeord- 

neten Behdrden weiterzuleiten.

Ein StraBenbiiro ist nach § 5 der 

Organisationsregelungen mit einem 

Vorsitzenden und mit mehreren 

Vertretern - je nach Arbeitsanfall 

- zu besetzen, des weiteren mit ei

nem Stab von drei bis sieben Voll- 

zeit-Kadern, von denen wenigstens 

einer fur die Frauenarbeit im be- 

treffenden Areal zustandig sein 

soil. Der Vorsitzende, seine Stell- 

vertreter und die Sekretare werden 

von den Bezirksregierungen er- 

nannt.

Der Dienstweg von den einzelnen 

Abteilungen der Stadt und der Be

zirksregierungen zu den StraBenbii- 

ros fiihrt uber die Bezirksregierung 

(§ 6, Org.Reg.).

Die bloBe Burokratiestellvertreter- 

funktion der StraBenbiiros wird im 

iibrigen besonders hervorgehoben 

in § 1 der Organisationsregelungen, 

wo es heiBt, daB die Bezirke, wenn 

es sich im Interesse des engen 

Kontakts zwischen Regierung und 

Bevolkerung als notwendig erweist, 

StraBenbiiros als ihre "AuBenorga- 

nisation" errichten kbnnen (zuowei 

tade paichujiguan).

4.5.6.4.

Die landliche Verwaltung: Refor- 

men im Krebsgang

4.5.6.4.I.

Das Schicksal der Volkskommunen

Die Volkskommunen waren 1958 

im Zeichen der "Drei Roten Ban- 

ner"-Kampagne iiberhastet mit dem 

Ziel gegriindet worden, erstens die 

administrative Verwaltung mit der 

Wirtschaftsverwaltung unterhalb 

der Kreisebene zu verschmelzen 

und damit neuartige agroindustriel- 

le GroBeinheiten zu schaffen, 

zweitens das Leben der Bauern 

starker zu kollektivieren (Aufbau 

von Kindergarten, Schulen, Alters- 

heimen, gemeinsamen Speisekanti- 

nen etc.) und drittens ein neues 

Lohnsystem einzufiihren, in dem 

eine Zeitlang sogar der "Wind des 

Kommunismus" wehte, weil nicht 

mehr nach Leistung, sondern nach 

Bedarf verteilt wurde.

Die Praxis hatte schnell gezeigt, 

daB die Volkskommune unfahig 

war, diese komplizierten Aufgaben 

zu Idsen. Die Betriebe warfen im 

allgemeinen zu wenig Gewinn ab, 

so daB immer wieder staatliche Zu- 

schiisse erforderlich wurden, die 

Rechnungsfiihrung funktionierte 

nicht, es waren nicht geniigend 

Gerate und vor allem nicht genii- 

gend ausgebildetes Personal vor- 

handen; schlieBlich aber fiihrte die 

Ballung politischer und wirtschaft- 

licher Macht in den Handen einiger 

weniger Kader zu MiBbrauchser- 

scheinungen, die den Bauern umso 

bitterer aufstieBen, als sie auch 

noch fur eine immer iippigere 

Kommunebiirokratie finanziell auf- 

zukommen hatten.

Mit der Einfiihrung des Systems 

der vertragsgebundenen Verant- 

wortlichkeit seit 1978 und mit der 

dadurch entstandenen Mdglichkeit 

der Betriebsautonomie wurde den 

Kommuneverwaltungen der Tep- 

pich unter den FiiBen weggezogen. 

Wozu brauchte man noch eine 

VK-Biirokratie, wenn die Einzel- 

haushalte ihre Hauptentscheidungen 

selbst treffen konnten und wenn 

dariiber hinaus der freie Markt die 

ndtigen Wirtschaftsvorgaben liefer- 

te!?

Seit 1983 wurden die Volkskom

munen wieder durch "Gemeinden" 

(xiang) verdrSngt. Was von ihnen 

ubrigblieb war ihre Position als Ei- 

gentiimerin groBerer landlicher Be

triebe. Im iibrigen aber erlebten sie 

eine Demontage ohnegleichen.

Aus ihrer Liquidationsmasse stam- 

men inzwischen Zehntausende von 

"Gemeinden". Als Mitte 1985 nach 

einem zweieinhalb Jahre dauernden 

UmwandlungsprozeB die Abschaf- 

fung der Volkskommune als unter- 

ster staatlicher Verwaltungseinheit 

abgeschlossen war, hatten sie an- 

stelle der urspriinglich etwa 56.000 

Volkskommunen nunmehr 92.000 

Gemeinden (xiang) und Marktge- 

meinden (zhen) etabliert (78).

Die Abschaffung der Kommune- 

verwaltung und die Neuerrichtung 

der Xiang-Regierungen hatte 

obendrein den Vorteil, daB die Re

former jiingere und besser qualifi- 

zierte Kader ihrer politischen Cou- 

leur einsetzen konnten (79).

Xiang (und die unten noch zu be- 

schreibenden Zhen) hatte es bereits 

in der Verfassungsregelung von 

1954 gegeben, sie waren aber, wie 

oben ausgefiihrt, durch die 1958 

beginnende Volkskommunenbewe- 

gung demontiert worden. Die 

Volkskommune war nach dem 

Vorbild der "Sputnikkommune" als 

bauerliche GroBeinrichtung ge- 

plant, die nicht nur Eignerin von 

Fabriken und Infrastruktureinrich- 

tungen sowie Organisatorin eines 

kollektiven Bauernlebens, sondern 

zugleich auch Erbin der bisherigen 

Gemeindeverwaltung werden sollte.

Die Volkskommune, an die sich 

anfangs so hohe Erwartungen ge- 

kniipft hatten, zeigte sich jedoch 

schon kurze Zeit nach ihrem Ent- 

stehen reformbediirftig. In der Tat 

wurde sie bis 1961 in drei Stufen 

aufgegliedert: Volkskommune, Pro- 

duktionsbrigade und Produktions- 

mannschaft, von denen jede eigen- 

tumsberechtigt war, wobei das Bo- 

deneigentum und auch die Grund- 

verrechnung auf die unterste Ein- 

heit, namlich die Produktions- 

mannschaft, iiberging. Da die auf 

diese Weise geschwSchte Volks

kommune in den nichsten Jahren 

immer mehr an EinfluB verlor und 

schlieBlich seit 1982 auch ihrer 

administrativen Gewalt entkleidet 

wurde, lag es nahe, daB die inzwi

schen wiedereingefiihrten Xiang 

ihre Nachfolge antreten wurden. 

Dies wurde dann in der Tat auch 

durch die Rechtsverordnung des 

Staatsrats vom Dezember 1984 an- 

geordnet. (Zum Scheitern der 

Stadtkommunen vgl. im iibrigen 

C.a., August 1982, S.484.)
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4.5.6.4.2.

Das Schicksal der Produktionsbri- 

gaden

Bis Ende 1984 waren allein durch 

die Auflbsung von bisher rd. 

720.000 friiheren Produktionsbriga- 

den 822.000 "administrative Dbrfer" 

(cun) auf der Ersten Selbstverwal- 

tungsebene entstanden (80). Zur 

Illustration einer administrativen 

Aufgliederung sei abschlieBend das 

Verwaltungssystem der (provinz- 

gleichen) Stadt Beijing angefuhrt: 

Diese Stadtprovinz zerfallt in neun 

Stadtbezirke und neun Kreise. Die 

neun Stadtbezirke untergliedern 

sich in 85 StraBenviertel (mit ihrem 

jeweiligen Bliro); unter den Stra- 

Benvierteln stehen insgesamt 1.794 

Einwohnerviertel, die wiederum in 

14.755 Einwohnergruppen (jumin 

xiaozu) aufgegliedert sind. Den 

1.794 Einwohnerausschiissen sind 

1.378 Schlichtungs- und 1.672 Si- 

cherungsauschiisse adaptiert. Der 

Trennungsstrich zwischen Staats- 

und Selbstverwaltungsorganen ver- 

ISuft zwischen der StraBen- und 

der Einwohnerviertelebene. Er ist 

allerdings nur fur die Staats-, nicht 

jedoch fur die Parteiorganisation 

relevant (81).

4.5.6.4.3.

Das Schicksal der Produktions 

mannschaften

Mit den Volkskommunen hatten 

die Reformer kurzen ProzeB ge- 

macht, indem sie deren administra

tive Rechte samt und sonders auf 

die wiederbelebten Gemeinden 

(xiang) zuriickubertrugen. Die 

zweite Sprosse des seit 1961 errich- 

teten landwirtschaftlichen Dreistu- 

fensystems, namlich die Produk- 

tionsbrigaden, wurden in "admini

strative Dbrfer" (cun) umgewandelt.

Was aber sollte mit den Produk- 

tionsmannschaften (shengchang 

xiaozu) geschehen, die seit 1961 

nicht nur eigentliche - weil unter- 

ste - Basis der kollekten Landwirt- 

schaftsorganisation, sondern dar- 

iiber hinaus auch Eigentumerin des 

kollektiven Bodens und iiberdies 

Grundverrechnungseinheit fur die 

Zuteilung von Arbeitspunkten ge- 

wesen war?

Hier standen die Reformer vor ei- 

nem Dilemma. Sie muBten erken- 

nen, daB die Produktionsmann- 

schaften als Basiseinheiten fur die 

neue Arbeitsorganisation zu groB, 

als Bezugsrahmen fur die "koopera- 

tive Produktion" jedoch zu klein 

waren. Mit "kooperativer Produk

tion" sind gemeinschaftliche Arbei- 

ten wie die mechanisierte Feldbe- 

stellung, der groBflSchig betriebene 

Pflanzenschutz Oder aber Projekte 

der Bewhsserung gemeint.

Sollte es da am Ende nicht besser 

sein, ganz neue Einheiten zuzulas- 

sen, die den wirtschaftlichen An- 

forderungen besser entsprachen? 

Aus dieser Erkenntnis zog eine 

Provinz wie das fortschrittliche 

Zhejiang Anfang 1984 die Konse- 

quenz und fbrderte die Grlindung 

von "Spezialgesellschaften". So ent

stand z.B. im Kreise Xinhua eine 

"Reissetzlingsgesellschaft", die sich 

darauf spezialisierte, hochtragende 

Reissetzlinge zu ziichten und die 

umliegenden Landwirtschaftsbe- 

triebe damit zu versorgen. Im glei- 

chen Kreise entstanden Anfang 

1984 gleich 670 Pflanzenschutzge- 

sellschaften, die auf vertraglicher 

Grundlage in verschiedenen Land- 

wirtschaftseinheiten die Bekbmp- 

fung von Pflanzenkrankheiten 

ubernahmen. Drittens bildeten sich 

im Kreis Xinhua liber 100 Dienst- 

leistungsgesellschaften bzw. -statio- 

nen fur die Wartung von Landma- 

schinen. Die "Gesellschaften" und 

"Stationen" ubernahmen auf dem 

Vertragsweg die Beackerung von 

Feldern, die Reparatur von Land- 

maschinen, die Verpachtung von 

LandwirtschaftsgerSten, die Liefe- 

rung von Maschinenteilen und den 

Transport von Landwirtschaftsgii- 

tern.

Als vierte Sparte etablierten sich 

schlieBlich Bewisserungsgesell- 

schaften, die ihre Dienste fur den 

Bau von Terrassenfeldern, fur die 

Lieferung oder Verpachtung von 

Pumpen und fur die Anlage von 

Wasserbevorratungsstellen anboten 

(82).

Neubildungen dieser Art verdanken 

ihr Entstehen bezeichnenderweise 

wiederum nicht einer gesetzlichen 

Initiative, sondern lediglich be- 

hbrdlichen "Gestattungen": Die 

Bauern im Kreise Xinhua sollten 

einfach einmal ihren Organisa- 

tionsbedarf nach eigenen Vorstel- 

lungen befriedigen diirfen - und 

schon ergaben sich die interessan- 

testen Lbsungsvarianten, von deren 

Ergebnissen sich auch andere Re- 

gionen eine Scheibe abschneiden 

konnten!

4.5.6.4.4.

Organe

Wie bei den StSdten ist auch auf 

den Dbrfern zwischen Staatsebene 

und Selbstverwaltungsebene zu un- 

terscheiden.

Auf Staatsebene (xiang: Gemein

den) fungieren Volkskongresse und 

Volksregierungen (dazu oben

4.5.6.2. ), auf Selbstverwaltungsebe

ne (cun: Dbrfer) dagegen entstan

den die "Dorfbewahrerkomitees" 

(cunmin weiyuanhui), die den stad- 

tischen "Einwohnerkomitees" (ju

min weiyuanhui) entsprechen - und 

ahnliche Aufgaben wahrzunehmen 

haben (vgl. dazu im einzelnen oben

4.5.6.3. ).

4.5.6.4.5.

Die Einbindung der Dorfgemein

den ins regionale Wirtschaftsnetz: 

xiang, zhen und jizhen

Im Dezember 1984 erlieB der 

Staatsrat Richtlinien fiir die Er- 

richtung von Marktgemeinden 

(zhen) (manchmal auch "Kleinstad- 

te" genannt) sowie von "Ortschaf- 

ten" (jizhen), wobei die "Marktge

meinden den Xiang gleichstehen, 

also mit zur untersten Ebene der 

Staatsverwaltung gehbren, wahrend 

die "Ortschaften" noch eine Stufe 

darunter, namlich im Selbstverwal- 

tungsbereich, angesiedelt sind.

Eine Gemeinde kann sich nach den 

Richtlinien des Staatsrats zur 

"Marktgemeinde" konstituieren, 

wenn in ihrem Bereich die Zahl 

der nicht landwirtschaftlich tatigen 

Bevblkerung liber 2.000 Personen 

liegt bzw. falls sie (bei Gemeinden 

mit mehr als 20.000 Einwohnern) 

10% der Gesamtbevblkerung liber- 

steigt.

Bei dieser Umwidmung eines 

Xiang in einen Zhen handelt es 

sich keineswegs nur um eine juri- 

stisch-administrative Trocken- 

libung, sondern um eine MaBnahme 

von erheblicher wirtschaftlicher 

Tragweite. Die Zhen sollen namlich 

zu Zentren von industriellen, 

kommerziellen und dienstleistungs- 

orientierten Netzwerken werden, in 

die shmtliche umliegende Dbrfer 

hineingesponnen sind. Konsequent 

ist es unter diesen Umstanden nur, 

wenn inzwischen die Parole "Mark- 

te verwalten die Dbrfer" (zhen 

guan cun) ausgegeben wurde (83).

Auf Bezirksebene wurde analog das 

Verwaltungssystem "Stadte fiihren 

Kreise" eingefiihrt (84).

DaB die neuen Anordnungen des 

Staatsrats auf fruchtbaren Boden 

gefallen waren, zeigte die unge- 

wbhnlich schnelle Entwicklung der 

Zhen: hatte ihre Zahl Anfang 1984 

lediglich 2.800 betragen, so war sie 

bis Ende des gleichen Jahres be- 

reits auf 10.000 hochgeschnellt 

(85).
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Das Konzept "Marktgemeinden 

fuhren Ddrfer" und "StSdte fiihren 

Kreise" hftngt mit einem spezifi- 

schen gesellschaftspolitischen Kurs 

der Reformer zusammen: Diese 

hatten erkennen mlissen, daB in der 

Dorfentwicklung zwischen 1979 

und 1984 mehrere Pannen eingetre- 

ten waren, denen man durch geeig- 

nete Gegensteuerung Rechnung 

tragen muBte. Hauptursache der 

Fehlentwicklungen war nach re- 

formerischer Einschatzung eine all- 

zu mechanische Trennung zwischen 

Stadten und Ddrfern. Industrien, 

Wirtschaftsnetze, Inf rastrukturen 

und Bauprojekte seien zumeist sSu- 

berlich auseinandergehalten wor- 

den, statt sie organisch miteinander 

zu verkniipfen. Die Dorfentwick

lung als solche milsse bald stecken- 

bleiben, wenn die Ddrfer nicht in 

den allgemeinen Wirtschaftskreis- 

lauf eingebunden wiirden. Ange- 

sichts der mangelnden Anbindung 

sei es zu einer ungewdhnlich star- 

ken Landflucht von Ddrflern ge- 

kommen, die in ihren bisherigen 

Danweis keine Entwicklungschance 

mehr sahen.

Die Reformer entwickelten aus 

dieser Erkenntnis und Strategic, die 

unter dem Stichwort "Urbanisie- 

rung des Dorfes" firmierte, auf ei

ne bessere Koordination der Dorf- 

und Stadtentwicklung abstellte und 

die Industrialisierung der Land- 

wirtschaft sowie die Einfiihrung 

von Dienstleistungsbetrieben auf 

den Ddrfern in den Mittelpunkt 

riickte. Ein betrachtlicher Teil des 

Wirtschaftszuwachses sollte in Zu- 

kunft sowohl im Umland der Stad- 

te als auch in den Randgebieten 

der "Marktgemeinden" stattfinden. 

Insofern sollte diese Politik eigent- 

lich weniger "Urbanisierung" als 

vielmehr "Urbanisierung der Stadt- 

randgebiete" genannt werden (86).

Diesen Hintergrund muB man ken- 

nen, wenn man die neuen Parolen 

"Marktgemeinden fuhren Ddrfer" 

und "Stadte fuhren Kreise" verste- 

hen will.

Es wird hier versucht, die Kluft 

zwischen Stadten und Ddrfern so 

weit wie mbglich zu schlieBen - al

so beide einander naherzubringen.

4.5.7.

Das Recht der autonomen Organe 

Auffiihrungen dazu folgen inner- 

halb dieser Serie in einem Ab- 

schnitt liber die Nationalen Min- 

derheiten.

4.5.8.

Die Justizorgane

Ausfiihrungen dazu in Teil I dieser 

Serie (C.a., August 1986, S.526 ff.).

4.6.

Die "Funfte Modemisierung": 

Demokratisierung, "Sys tern reform" 

(tizhi gaige) und "Verwaltungsver- 

einfachung" (jing jian)

Seit den ersten Reformbeschliissen 

vom Dezember 1978 liegt der Ak- 

zent der ganzen Politik auf dem 

Wirtschaftsbereich. Hier gilt es, so 

schnell wie mbglich die weite Luk- 

ke zwischen der gewachsenen 

Nachfrage und dem immer noch 

relativ karglichen Angebot zu 

schlieBen.

Ganz in diesem Sinne haben die 

Reformer zahlreiche neue Vorstel- 

lungen im Bereich des Betriebs- 

managements, der Planung, der Ei- 

gentumsformen oder aber der 

Preisgestaltung entwickelt.

Doch was niitzen die schdnsten Be- 

schliisse, wenn sie von der Funk- 

tionarsschicht an der Basis nicht 

durchgefiihrt werden!

Wahrend der Fiinfjahrplanperiode 

1981/85 sollten die Investitionen 

bei der Schwerindustrie zuriickge- 

schraubt werden; nach AbschluB 

der Planperiode stellte es sich je- 

doch heraus, daB dann doch etwa 

ein Viertel mehr investiert worden 

war, als die Planer urspriinglich 

vorgeschrieben hatten. Der Grund 

dafiir liegt auf der Hand: Die 

Schwerindustriebiirokratie betrach- 

tet die Durchfiihrung von Investi

tionen als einen ihrer Erbhdfe. Sie 

ist nicht bereit, sich diese Domane 

kampflos aus der Hand nehmen zu 

lassen. Durch persdnliche Rlickver- 

sicherungen auf dem Guanxi-Weg, 

durch "Nichtkennens" der Gesetze 

und durch Regelung der Vorgange 

im Weisungswege verstand sie es, 

am Ende doch ihren Willen durch- 

zusetzen. Sollte sich doch der Ge- 

setzgeber die Haare ausraufen!

Ein weiteres Beispiel: Was niitzt es 

schon, wenn der kleine Privathand- 

ler de jure Gelegenheit hat, seiner 

Tiichtigkeit und Initiative freien 

Spielraum zu lassen, wenn er de 

facto aber von den Behbrden vOllig 

willkiirlich mit Dutzenden z.T. frei 

erfundener "Steuern" und "Gebiih- 

ren" belegt wird und wenn ihm die 

staatliche Konkurrenz am SchluB 

gar noch, wie es mehrfach gesche- 

hen ist, die Geschaftseinrichtung 

kurz und klein schiagt!?

Ebenso bleibt die gesetzlich vor- 

geschriebene Betriebsautonomie auf 

dem Papier stehen, wenn die Be- 

hdrden sich unter alien mbglichen 

Vorwanden immer wieder einmi- 

schen, weil sie nicht einsehen wol- 

len, daB ihre Machtbefugnisse, die 

bisher ja auch die Betriebssteue- 

rung mit umfaBt hatten, nun pldtz- 

lich so stark beschnitten sein soll

ten - nur deshalb, weil es so in ei

nem Gesetz steht!

Auch liber Preisreformen laBt sich 

theoretisch gut reden; doch handelt 

es sich hier nicht nur um ein Pro

blem von Angebot und Nachfrage, 

sondern um ein Stuck substantieller 

politischer Macht. Jahrelang hatten 

die verschiedenen Industriebliro- 

kratien das Preisverhaitnis zwischen 

Industrie und Landwirtschaft sowie 

zwischen anderen Sektoren nach 

eigenem Gutdiinken - und stets 

zum eigenen Vorteil - festgelegt. 

Soil man diese Macht und diesen 

wirtschaftlichen Vorteil so ohne 

weiteres aus der Hand geben?

Teile der Biirokratie haben es noch 

allemal verstanden, jedes neue Re- 

formgesetz zu konterkarieren, in

dem sie zwar vielleicht auf dem 

Preissektor nachgaben, das Verlo- 

rene dafiir aber auf dem "Gebiih- 

ren"-Weg wieder hereinholten, in

dem sie ferner ihre bisherige Kon- 

trollorganisation auflbsten, dafiir 

aber neue Kryptoorganisationen di- 

rekt an der Basis griindeten, die 

inhaltlich auf neue Weise das glei- 

che bewirkten wie die alte, gesetz

lich zu reformierende Organisation.

Diese wenigen Beispiele, deren 

Einzelheiten im Laufe dieser Serie 

noch auszufiihren und nachzuwei- 

sen sind, sollen den Leser dafiir 

sensibilisieren, daB wirtschaftliche 

Reformen ohne gleichzeitige politi- 

sche Reformen auf der Stelle treten 

und daB der Fortschritt nicht nur 

von der Tiichtigkeit der "Massen", 

sondern auch von einer grundle- 

genden Reform der Biirokratie und 

ihres "Arbeitsstils" abhSngig ist. 

Schon Ende 1981, vor allem aber 

seit dem "Friihlingsfest" (Chin. 

Neujahr) 1982 waren Strukturre- 

formen angelaufen, durch die ei- 

nerseits die Verwaltungsorganisa- 

tionen "vereinfacht und rationali- 

siert" (dies ist die Bedeutung von 

jing jian) und gleichzeitig auch ei

ne starkere Mitbeteiligung der Be- 

vblkerung, also eine "Demokratisie

rung" erreicht werden sollten. Bei- 

des zusammen ergabe dann, so 

hoffte man zu dieser Zeit, eine 

grundlegende "Systemreform" (tizhi 

gaige).
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Was die Verwaltungsvereinfachung 

anbelangt, so bestand das Ziel in 

der Beseitigung von untragbaren 

Unzulanglichkeiten, hervorgerufen 

dutch Verwaltungsorgane, die sich 

iiberschnitten und uberbesetzt wa- 

ren, dutch biirokratische Methoden 

und dutch nichtqualifiziertes Ka- 

derpersonal.

Versuche zu solchen Verwaltungs- 

vereinfachungen hat es gegeben, 

seit die Volksrepublik gegriindet 

wurde; sie waren noch jedesmal 

gescheitert, und auch diesmal stan- 

den sie nicht gerade unter einem 

guten Stern, lebt doch die "feudali- 

stische" Denkweise, die als Haupt- 

ursache des Burokratismus ange- 

fiihrt wird, nach wie vor weiter.

Wie wenig die fruheren Vereinfa- 

chungsmaBnahmen geniitzt hatten, 

bewies - aus der Sicht des Jahres 

1982 - die Entwicklung des Staats- 

rats. Unmittelbar nach 1949 hatte 

dieses Organ 30 Ministerien und 4 

Kommissionen umfaBt - Anfang 

1982 waren es dagegen 98 Ministe

rien mit zusammen rd. 1.000 Mini

stern und stellvertretenden Mini

stern; einige Ressorts hatten sogar 

20 Vizeminister! Angesichts des 

permanenten Wucherns der einzel- 

nen Ministerien war es auch um 

die Zustandigkeitsabgrenzung nicht 

gerade zum besten bestellt; die Fol- 

ge: der Verwaltungsapparat wurde 

immer trSger, die Arbeit immer 

unausfiihrbarer, der zwischenmini- 

sterielle Kampf immer kraftever- 

schleiBender. Ein ahnlicher Wuche- 

rungs- und LahmungsprozeB hatte 

sich bei den Provinz-, Kreis- und 

Kommunalverwaltungen bemerkbar 

gemacht. Ein Reporter der Monats- 

zeitschrift "China im Aufbau" 

muBte beispielsweise, um in der 

Marz-Nummer 1982 einen Artikel 

uber "Hotels in der Hauptstadt" re- 

cherchieren zu kdnnen, nicht weni- 

ger als 30 Regierungsbiiros "ab- 

klappern", um ausreichende Infor- 

mationen zu erhalten (87).

Deng Xiaoping hatte dem Thema 

Verwaltungsvereinfachung bei ei- 

ner Erweiterten Tagung des Polit

buros (18.-23.August 1980) eine 

lange Rede gewidmet, die in dem 

Dokument "Zhongfa" (1980) Nr.66 

(88) verbreitet wurde. Er beklagte 

dabei den uberall verbreiteten 

"Feudalismus", der sich in "umfas- 

senden Loyalitaten" auBere und zu 

"Katz-Maus"-, "Herrscher-Vasal- 

len"- und "Vater-Sohn"-Beziehun- 

gen gefiihrt habe. "Patriarchen" be- 

stimmten in ihrem Bereich ohne 

jede Einschrankung den politischen 

ProzeB. An manchen Piatzen gehe 

die gesamte Macht von den Partei- 

gremien - und hier wiederum vom 

Ersten Parteisekretar - aus (89). 

Gesetze und Regelungen blieben 

bei den Entscheidungen unbeachtet 

- nur das Kaderinteresse stehe im 

Vordergrund. Man miisse sowohl 

gegen diesen Fiihrungsstil als auch 

gegen das Organisationswesen vor- 

gehen, das einen solchen Stil erst 

ermogliche. "ling jian" bedeute eine 

"Revolution" gegen die schwerfaili- 

ge und iiberbesetzte administrative 

Struktur - keineswegs aber eine 

Bewegung gegen irgendwelche Per- 

sonen Oder gegen ideologische Ab- 

weichungen. Keinesfalls auch 

handle es sich bei der Verwal

tungsvereinfachung um eine ver- 

steckte politische Sauberung. Man 

wolle von den veralteten Systemen 

lediglich den "Rost" entfernen und 

die verstopften Rohrleitungen des 

Regierungsapparats wieder durch- 

lassig machen.

Im Zuge der Reform wurde der 

Staatsrat ja dann in der Tat, wie 

oben ausgefiihrt, erheblich zusam- 

mengeschnitten und auf zwei Drit- 

tel der Ressorts und ein Drittel des 

Fiihrungsstabs zuriickgekurzt.

Auch andere Organisationen muB- 

ten schmerzhafte Operationen uber 

sich ergehen lassen.

Schon zwei Jahre spater allerdings 

hatten sich die reformierten Gre- 

mien wieder in verheerender Weise 

aufgebiaht, so daB ihre Gesamtzahl 

Ende 1986 bereits wieder hbher lag 

als vor den Vereinfachungsrefor- 

men. Blicke man bis zum Jahre 

1949 zuriick, so klagt die Hong- 

konger Zeitung "Wen Wei Po" (90), 

so sei die Vereinfachungsreform 

von 1981/82 bereits die fiinfte ih- 

rer Art - und leider ebenso wie ih

re Vorgangerinnen ein Fehlschlag 

geblieben. Warum? Weil Partei und 

Regierung - also die Biirokratie - 

nach wie vor alle Fragenbereiche 

monopolisierten.

Schon vor Beginn der 5.Strukturre- 

form waren am uberkommenen 

Verwaltungsapparat folgende Man

gel kritisiert worden: (1) personelle 

Aufbiahung, (2) zu viele provisori- 

sche Verwaltungsorgane und -ab- 

teilungen, die sich gegenseitig das 

Leben schwermachten, (3) Fehlen 

einer strikten Arbeitsteilung zwi- 

schen den verschiedenen Verwal-

tungsorganen (91), (4) unfahige

Funktionare, (5) geringe Arbeitsef- 

fizienz und (6) "Drei Ubel": zu vie

le Sitzungen, zu viele Dokumente, 

zu viele Inspektionen.

Den MiBstanden sollte schon da- 

mals mit folgenden MaBnahmen 

begegnet werden: (1) Auflbsung 

von provisorischen administrativen 

Organen, (2) Abbau von Verwal- 

tungspersonal, (3) Ausarbeitung ei- 

nes Dienstrechts, in dem Vor- 

schriften uber Arbeitseffizienz, 

klare Kompetenzabgrenzungen, 

Sanktionen und Pensionsgrenzen 

festzusetzen seien (92), (4) Entlas- 

sung von unfahigen Funktionaren 

und (5) strikte Aufgabentrennung 

zwischen Regierungs- und Partei- 

organen (dazu im einzelnen C.a., 

April 1979, U 20).

Neuerdings wenden die Reformer 

ihren Blick weg von den Organisa

tionen und hin zu ihren Tragern 

und arbeiten an einem "Gesetz ftir 

Staatskader". Das gegenwartige 

Funktionarssystem habe sich aus 

einer besonderen revolutionaren 

Geschichte entwickelt, passe aber 

nicht mehr in den neuen Moderni- 

sierungsrahmen. In einem Leitarti- 

kel der "Volkszeitung" vom Sep

tember 1985 (93) wird der ErlaB 

eines solchen Personalgesetzes als 

eines "Grundgesetzes fur die um- 

fassende Regelung der Kaderfrage" 

gefordert.

Daneben ist neuerdings von einer 

"sozialistischen Gewaltenteilung mit 

Kontrollen und Balancen" die Re

de, deren Hauptzweck es sein mus- 

se, kiinftig einen MachtmiBbrauch 

zu verhindern, wie er bei der ge- 

genwartigen Uberzentralisierung 

leider immer noch mbglich sei. Be- 

sonders komme es hierbei auf eine 

"rationelle Verteilung der Machtbe- 

fugnisse" zwischen Partei und Re

gierung, zwischen den Zentralbe- 

hdrden und den Lokalverwaltungen 

sowie zwischen der Legislative und 

der Judikative an (94).

Von diesen drei Verteilungspaarun- 

gen ist diejenige zwischen Partei 

und Regierung besonders wichtig. 

Uberkonzentration heiBt letztlich 

Uberkonzentration der Macht bei 

den Parteiausschiissen und hier 

wiederum, wie bereits erwahnt, 

beim Ersten Sekretar, der erf ah - 

rungsgemaB nur ungern darauf 

verzichtet, sich immer wieder in 

die Managementaufgaben Oder in 

den laufenden Verwaltungsbehbr- 

denbetrieb seiner Region einzumi- 

schen. Wer effektive wirtschaftli- 

che Reformen wiinsche, komme
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auf die Dauer nicht um eine Ande- 

rung an Haupt und Glieder herum. 

Man konne sich einfach nicht mit 

einigen wenigen kosmetischen 

MaBnahmen am uberkommenen 

System begniigen, sondern musse 

schmerzhafte Operationen ins Auge 

fassen.

Wer allerdings mag schon in Kauf 

nehmen, die Machtposition ausge- 

rechnet der Ersten Sekretare zu 

unterhohlen; besteht dann am Ende 

nicht die Gefahr, daB der Fuh- 

rungsanspruch "der" Partei iiber- 

haupt fraglich wird!? Hier taucht 

in der Tat ein grundlegendes Di

lemma zwischen Anderungshoff- 

nung und Wunschbarkeit des Status 

quo auf. Eine Partei, die ihren 

wichtigsten Anspruch, nSmlich 

letztlich alles zu kontrollieren und 

zu steuern, aufgibt, zieht sich 

selbst den Teppich unter den Fii- 

Ben weg!

Gleichzeitig waren sich die Refor

mer bewuBt, daB die "Systemre

form" erst dann sinnvoll ware, 

wenn neben der Verwaltungsver- 

einfachung auch mehr "Demokrati- 

sierung" eingefiihrt wiirde. 1980 

wurden zu diesem Zweck bei einer 

Parteiversammlung sechs MaBnah

men vorgeschlagen: (1) Starkung 

der Volkskongresse aller Ebenen 

gegeniiber der bisher allmachtigen 

Partei- und Staatsbiirokratie,

(2) Trennung zwischen Parteiaus- 

schiissen und Verwaltungsappara- 

ten, Betrieben, Massenorganisatio- 

nen etc.: Die Partei solle kiinftig 

nur noch indirekt fiihren und sich 

nicht mehr direkt einmischen!

(3) Starkung der drtlichen Ebenen 

(bis dahin gait der Grundsatz: "Je 

zentraler, desto sozialistischer"),

(4) Autonomie/Teilautonomie der 

Wirtschaftsbetriebe, (5) Reform des 

Kadersystems (Wahl und laufende 

Kontrolle, Absetzbarkeit und Pen- 

sionierung) und (6) weiterer Aus- 

bau des Rechtssystems, mit dessen 

Hilfe dafiir garantiert werden 

konnte, daB die Herrschaft durch 

Gesetz anstelle der Herrschaft 

durch Menschen tritt, daB also je- 

dermann vor dem Gesetz wirklich 

gleich ist (95).

Demokratie im Danweibereich ist 

auch im heutigen China durchaus 

schon Realitat. Wiirde das Wunsch- 

denken der Reformer, wie es in 

den obigen sechs Punkten zum 

Ausdruck gekommen ist, auch im 

Transdanweibereich Wirklichkeit, 

so profitierten von den sieben in 

der Verfassung aufgefiihrten Orga- 

nen vor allem drei, namlich der 

NVK, die lokalen Volkskongres- 

se/Volksregierungen und die auto

nomen Organe in den Minderhei- 

tengebieten, wahrend andererseits 

die zentralen Ausfiihrungsorgane, 

vor allem der Staatsrat, eine 

MachteinbuBe durch verstarkte 

Kontrolle hinnehmen miiBten. 

Wahrscheinlich sind es nur Optimi- 

sten, die an die Erfiillung solcher 

Hoffnungen glauben.
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