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5.

Das Dienstrecht

5.1.

Warum das Dienstrecht so unvoll- 

st&ndig ist

5.1.1.

Mangel an formellen Bestimmun- 

gen

War das im letzten Teil der vorlie- 

genden Serie behandelte Organisa- 

tionsrecht *) eines der juristisch 

ergiebigsten, weil mit positiven 

Regelungen auBergewdhnlich gut 

ausgestatteten Untersuchungs-
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bereiche, so erweist sich das 

Dienstrecht als eine zumindest fur 

die juristische Betrachtungsweise 

hochst magere Landschaft, in der 

nur ganz selten eine offene Quelle 

sprudelt. Verborgene Quellen dage- 

gen muB es, so darf der auBenste- 

hende Beobachter vermuten, in 

Hulle und Fiille geben; doch sind 

sie eben alle "neibu", d.h. inner- 

dienstlichen Charakters - und des- 

halb nicht etwa weniger, sondern 

im Gegenteil sogar noch eher ver- 

bindlich als formelie Gesetzesvor- 

schriften. Die Gewohnheit, Rege- 

lungen vor der Offentlichkeit ge- 

heimzuhalten, hat in der Rechts- 

geschichte Chinas eine lange Tradi

tion, die bis auf Konfuzius zuriick- 

geht, der geschriebenes Recht 

schon deshalb verboten sehen woll- 

te, weil solche Bestimmungen letzt- 

lich nur Ausgangspunkt fur Um- 

gehungen und Durchstechereien 

wiirden. Statt "rechtlich" vorzuge- 

hen solle man lieber anstandig 

bleiben.

Der Autor muB, da es nun einmal 

so wenig offene Quellen gibt, mit 

indirekten Mitteln arbeiten, wofiir 

sich zwei Methoden anbieten, nam- 

lich entweder der RiickschluB von 

Gegebenem auf Gesolltes Oder aber 

die vorsichtige Parallelsetzung von 

Behorden- und Betriebsrecht, 

welch letzteres nun wieder reich- 

lich vorhanden ist! Da die staatli- 

chen Arbeiter de facto Beamten- 

charakter besitzen, diirfte der Ab- 

stand zwischen ihnen und den 

Verwaltungskadern nicht allzu groB 

sein, zumal beide vom Staat als 

"HStschelkinder der Nation" behan- 

delt werden. Eine dritte, eher er- 

gSnzende Methode ist der Riick- 

griff auf politische Traditionen, 

wie sie sich in Jahrhunderten ein- 

geschliffen haben und wie sie ent

weder heute schon wieder zuriick- 

gekehrt sind Oder wie sie sich ver- 

mutlich in Zukunft wieder be- 

merkbar machen werden.

Obwohl ein vollstandiges Dienst

recht - oder gar ein in sich ge- 

schlossenes Kaderdienstgesetz 

bisher nicht erlassen worden ist, 

gibt es also doch zahlreiche Mbg- 

lichkeiten, um wenigstens umriB- 

hafte Vorstellungen von der weit- 

ISufigen Materie zu gewinnen. In- 

sofern erscheint es durchaus zulas- 

sig, schon vor ErlaB eines einschla- 

gigen Gesamtgesetzes Einzelheiten 

darzustellen und zu erl^utern.

5.1.2.

Der Todfeind des Dienstrechts: das 

"Kaihui" und das Warten auf Wei- 

sungen

Wahrend ein deutscher Verwal- 

tungsjurist beim Auftauchen einer 

neuen Entscheidungssituation zum 

Nachschlagewerk greift und eine 

zum Tatbestand passende Rechts- 

norm oder hochstrichterliche Ent- 

scheidung heraussucht, um sodann 

"aufgrund" dieser Bestimmung selb- 

st^ndig zu entscheiden, fordert sein 

chinesischer Kollege entweder eine 

Weisung (zhengzhi, worth '’politi

sche Richtlinien") von oben an oder 

aber veranlaBt ein Kaihui (Einbe- 

rufung einer Versammlung). Diese 

Flucht aus der Regelhaftigkeit in 

die Ad-hoc-Entscheidung ist Ge- 

genstand standiger Klagen (dazu 

Naheres C.a., November 1986, 

S.707), wird aber trotzdem eifrig 

weiterbetrieben. Die Gewohnheit, 

Weisungen einzuholen oder "die 

Kdpfe zusammenzustecken" und 

damit dem Hang zur Einzelent- 

scheidung zu frbnen, ist gleichsam 

das Lebensblut der chinesischen 

Biirokratie: die Methode pflegt un- 

geheuer zeitaufwendig zu sein und 

macht alle noch so schonen Gesetze 

und Regelwerke halbwegs iiber- 

fliissig, hat freilich andererseits den 

Vorteil, daB mangelnde juristische 

Fachkenntnis "ausgebiigelt" und daB 

vor allem die Verantwortung auf 

die gesamte Entscheidungs-Danwei 

verteilt wird.

Angesichts dieser Praxis wird das 

Recht, nicht zuletzt auch das 

Dienstrecht, zu einer Residualer- 

scheinung, auf das man nur dann 

rekurriert, wenn irgendetwas 

schiefgelaufen ist und nun entwe

der nach dem Verantwortlichen 

oder aber nach dem Staatsanwalt 

gerufen wird (in diesem Sinne be- 

reits C.a., November 1986, 

S.707 f.).

Die Versuche der Reformer, klare 

individuelle "Verantwortungssyste- 

me", d.h. prazise ZustSndigkeiten 

mit genauen Rechten und Pflichten 

zu schaffen, bedeutet unter diesen 

Umstanden nicht weniger als ein 

Anrennen gegen jahrzehntelange 

Gewohnheiten, das nun wiederum 

die chinesischen Biirokraten kei- 

neswegs gleichgiiltig lassen, son

dern sie zu stillem und zahem Wi- 

derstand veranlassen diirfte.

Das Kaihui hat eine tiefere Ur- 

sache, die mit der dialektischen 

Denkweise des Durchschnittschine- 

sen zusammenhangt. Um zu ver- 

deutlichen, was hier gemeint ist, 

setzt man am besten bei Maos be- 

riihmtem Essay "Uber die zehn 

groBen Beziehungen" vom April 

1956 (1) ein. Die Rede ist dort von 

den Widerspriichen zwischen 

Schwerindustrie und Leichtindu- 

strie/Landwirtschaft, zwischen Kii- 

stenindustrie und Binnenlandindu- 

strie, zwischen Wirtschaftsaufbau 

und Verteidigungsindustrie, zwi

schen Staat und Produzenten, zwi

schen Zentralebene und Lokalebe- 

nen, zwischen der Han-Nationalitat 

und den Minoritaten, zwischen der 

KPCh und den nichtkommunisti- 

schen Parteien, zwischen Revolu

tion und Konterrevolution, zwi

schen Richtig und Falsch sowie 

zwischen China und dem Ausland. 

Nirgends gibt es hier klar festleg- 

bare Relationen; statt dessen ist 

immer von neuem eine Abwagung 

vorzunehmen, eine wechselnde 

Mitte zu finden. Der standige 

KompromiB, nicht die eindeutige 

Ldsung ist also der Normalfall. 

Dies wird vor allem bei dem Be- 

ziehungspaar Zentrale/Lokal-Ebe- 

nen deutlich. Mit einem klaren Re- 

gelwerk ist hier wenig ausgerichtet. 

Vielmehr empfiehlt sich ein "kon- 

sultativer" ProzeB in Permanenz. 

Das Kaihui ersetzt m.a.W. auf wei- 

te Strecken hin die Legislative und 

ihre Normen.

Ist dem aber so, so taucht hier ein 

weiteres Dilemma auf: Je mehr sich 

namlich eine Verwaltung auf Kai

hui verlaBt, umso starker ist sie 

auch auf politische Indoktrination 

und ideologische Mobilisierung an- 

gewiesen, wahrend uberall dort, wo 

Regelhaftigkeit die Oberhand ge- 

winnt, eher auf das Spezialistentum 

und die praktische Routine der 

AmtstrSger VerlaB sein muB. Um- 

gekehrt laBt sich postulieren, daB, 

wer die Gesetzesorientierung zur 

Regel machen will, dem Kaihui- 

und dem Weisungs-Unwesen Gren- 

zen setzen muB.

Eine Zwischenldsung besteht darin, 

daB Koordinationsgruppen gebildet 

werden, die einerseits fur eine ver- 

stSrkte Rechtsanwendung einzutre- 

ten, die aber andererseits im Not- 

fall nach dem uberkommenen Wei- 

sungs-Modus einzugreifen haben. 

Vor allem zur Zeit des Umbruchs 

von der Mao- auf die Nach-Mao- 

Zeit entstanden uberall "Koordina

tionsgruppen", wie z.B. die "Zen- 

tral-Sud-Arbeitsgruppe" im Erddl- 

ministerium oder die Nordchina- 

Koordinationsgruppe etc. (2)
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5.2.

Bestehen dienstrechtliche Parallelen 

zwischen Tradition und Gegen- 

wart? Erkenntnisse und Nutzan- 

wendungen

Da sich gerade beim Dienstrecht 

zahlreiche Parallelen zwischen Tra

dition und Gegenwart entdecken 

lassen, soil hier methodisch ein et- 

was ungewdhnlicher Weg der Dar- 

stellung beschritten werden, nSm- 

lich der des unmittelbaren Konne- 

xes zwischen friiherer und heutiger 

Praxis. Dabei sind zunachst die 

Gemeinsamkeiten zwischen damals 

und heute herauszuarbeiten; liegt 

doch die Vermutung nahe, daB 

Gewohnheiten mit langer Vergan- 

genheit auch eine Chance in der 

Zukunft haben. Zu behandeln sind 

am Ende aber auch die Unterschie- 

de zwischen alt und neu.

5.2.1.

Die Hauptelemente des traditionel- 

len politischen Systems - und die 

Parallelen zum Heute

Zu den wichtigsten politkulturellen 

Traditionen des chinesischen Man- 

darinats - und "Dienstrechts" - ge- 

hdrten folgende Elemente:

5.2.1.1.

Trennung von Zivil- und MilitSr- 

beamten

Diese Gewohnheit - ein Kind des 

MiBtrauens - geht bis auf den Er- 

sten Kaiser (Qin Shi huangdi) zu- 

riick, der i.J. 221 v.Chr. bekannt- 

lich China zum erstenmal geeint 

und zu einem Zentralstaat zusam- 

mengefugt hat. Immer dann, wenn 

Zivilbeamte (wen) die Macht in fe- 

sten HSnden hielten, war es um die 

zentralstaatliche Lenkung gut be- 

stellt; konnten dagegen MilitSrman- 

darine (wu) das Ruder iiberneh- 

men, so entstanden schnell Tenden- 

zen zum "Warlordismus". Eine der 

grdBten Katastrophen der chinesi

schen Geschichte, namlich der Zu- 

sammenbruch des Tang-Reichs, in 

dessen Gefolge fast die Halfte des 

damaligen Territoriums verloren- 

ging und China fur Jahrzehnte in 

ein Meer des Chaos gestiirzt wurde, 

war letztlich durch Militars verur- 

sacht, vor allem durch den in der 

chinesischen Geschichte so schlecht 

beleumundeten An Lushan.

Wenn die VBA in der 1949 ge- 

griindeten Volksrepublik auch 

Jahrzehnte spater noch eine so 

iiberragende Rolle spielte, so hing 

dies damit zusammen, daB die Par- 

tei mit ihrer Hilfe die Macht er- 

griffen hatte und daB Armee- und 

Parteifunktionen zumeist in Perso

nalunion wahrgenommen wurden. 

Obwohl Mao - ganz im altchinesi- 

schen Sinn - immer wieder gefor- 

dert hatte, daB niemals die Ge- 

wehriaufe uber die Partei (altchi- 

nesisch gesprochen: wu uber wen) 

herrschen diirften, kam es doch ei- 

nige Male zu heiklen Augenblik- 

ken, da das Pendel ganz nach der 

militarischen Seite hin auszuschla- 

gen schien.

Inzwischen jedoch kehrt China 

schnell zur "Normalitat" zuriick. 

Friiher war die Armee dem ZK- 

MilitarausschuB unterstellt gewe- 

sen, seit ErlaB der Verfassung von 

1982 aber wird sie als Staatsarmee 

definiert. Personell hat sich gegen- 

iiber friiher freilich nichts veran- 

dert; denn ZK-MilitarausschuB und 

Staatlicher MilitarausschuB sind 

personell identisch besetzt; doch 

sind mit der Umformulierung im- 

merhin Signale fur die Zukunft ge- 

stellt worden.

5.2.1.2.

Divide et impera

Bis in die letzten Jahre der Qing- 

Zeit hinein zeigten sich die chine

sischen Kaiser auBerst erfinderisch 

im Aufbau von Gewichten und 

Gegengewichten, durch die sowohl 

das zivile als auch das militarische 

Mandarinat in Schach gehalten 

wurde. Wahrend der Qing-Zeit 

schoben sich beispielsweise zwi

schen Zentral- und Provinzverwal- 

tungen acht Generalgouverneure 

ein, die ihrerseits wiederum Ober- 

kontrolle uber jeweils mehrere 

Provinzen ausiibten. Zwischen Pro- 

vinz- und Kreisebene andererseits 

fungierten seit der Ming-Zeit Be- 

amte der Regierungsbezirke (dao), 

der Prafekturen (fu) und der De

partements (zhou).

Dieses komplizierte Nebeneinander 

mehrerer Spitzenbeamter in ein 

und derselben Provinz hing damit 

zusammen, daB die Zentralregie- 

rung stets mit Argusaugen darauf 

achtete, daB sich in den Provinzen 

keine separatistischen Machtknoten 

unter Fiihrung eigenmachtiger Be- 

amten herausbilden konnten. Uber- 

all wurden sorgfaitig ausbalancierte 

Beamtenapparate errichtet: u.a. be- 

setzte der Hof wichtige strategische 

Punkte mit mandschurischen Ban- 

nertruppen; er entsandte ferner Fi- 

nanz- und Justizkommissare, die 

ausschlieBlich dem Kaiser und der 

Zentralregierung in Beijing ver- 

antwortlich, also vom drtlichen 

Generalgouverneur Oder Gouver- 

neur unabhangig waren, und er in- 

stallierte nicht zuletzt auch jenes 

Doppelsystem von Generalgouver- 

neuren und Gouverneuren, in dem 

jeder eifersiichtig den anderen in 

seinen Schranken hielt. Hinzu ka- 

men noch haufig Inspektionen, Be- 

amtenversetzungen und Uberwa- 

chungsmaBnahmen durch Spione.

Erst nach der Taiping-Revolution 

wurden einige im Feldzug gegen 

die Rebellen erfolgreiche General

gouverneure und Gouverneure so 

machtig, daB sie aufgrund ihres 

Eigengewichts von der kaiserlichen 

"Divide-et-impera-Politik" nicht 

mehr beruhrt waren. Damit ent

standen erste Keime jener War

lord-Anarchie, die in den dreiBiger 

Jahren des 2O.Jhdts. ihren Hbhe- 

punkt erreichte (3).

In modifizierter Form findet dieses 

System der wechselseitigen Kon- 

trolle auch heute noch Anwendung, 

so z.B. indem jedem Provinzgou- 

verneur ein Vorsitzender des Pro- 

vinzparteiausschusses zur Seite ge- 

stellt wird, der im iibrigen als Po- 

litkommissar auch die im betref- 

fenden Provinzmilitarbezirk statio- 

nierten Truppen politisch iiber- 

wacht. Zwischendrin werden von 

Beijing aus auch immer wieder 

"Arbeitsgruppen" entsandt. Daneben 

gibt es "Parteidisziplinarausschusse" 

und neuerdings die auf jeder Ebe- 

ne postierten Gremien des neuge- 

griindeten Dienstaufsichtsministe- 

riums.

5.2.1.3.

Rotation der Binnen- und der 

AuBenkader

Um dem Entstehen "kleiner Kbnig- 

reiche" von vornherein das Wasser 

abzugraben, fand im China der 

Kaiser ein haufiger "Blutaustausch" 

zwischen Zentrale und AuBenre- 

gionen statt. Dies hatte den Vorteil, 

daB Vertreter der Zentralburokratie 

Erfahrungen an der Basis sammeln 

konnten, wahrend umgekehrt die 

AuBenkader mit Arbeitsweisen und 

"Vogelperspektiven" der Zentralbu

rokratie vertraut wurden.

Nach 1949 ist dieser Austauschme- 

chanismus vor allem im Rahmen 

der VBA deutlich geworden, wo es 

bisher nicht nur zu vier groBen 

Revirements der Befehlshaber von 

einer Region in die andere, son- 

dern auch zum Austausch zwischen 

Regional- und Zentralkadern ge- 

kommen ist. Besonders spektakuiare 

Faile der "Abberufung" nach Bei

jing war die Versetzung Xu Shi- 

yous, des Oberkommandierenden 

des "Erziehungsfeldzugs" gegen 

Vietnam, und die "Ernennung" des 

friiheren Oberkommandierenden 

der Regionaltruppen von Shenyang, 

Li Desheng, zum Direktor der neu- 

gegriindeten Landesverteidigungs- 

universitat i.J. 1986.
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5.2.1.4.

VorbeugemaBnahmen gegen Nepo- 

tismus

Argwbhnisch pflegte das kaiserli- 

che Mandarinat auch stets darauf 

zu achten, daB Beamte, die in der 

Lokalverwaltung tatig waren, nicht 

in ihre eigene Heimatprovinz ver- 

setzt wurden. Die Versuchung, 

Mitglieder der eigenen Familie zu 

bevorzugen, ware in diesem Fall 

allzu groB gewesen!

Im traditionellen China gab es ein 

Sprichwort: "Wenn ein Mann an die 

Spitze gelangt, nimmt er all seine 

Freunde und Verwandten mit sich 

nach oben", zumal er glaubte, in- 

nerhalb seiner "EinfluBsphare" alles 

tun zu kbnnen, was ihm beliebt. 

Diese "Sonderprivilegien"-Mentali- 

tat sei, heiBt es heute, Ausdruck 

einer "feudalbiirokratischen" Tradi

tion, die es schnellstens zu uber- 

winden gelte. Nur sachliche Lei- 

stung, nicht aber persbnliche Ver- 

bindungen miiBten kiinftig fur die 

Befbrderung maBgebend sein (3a).

Im alten China bestanden strenge 

Inkompatibilitatsvorschriften, die 

eine allzu enge Interessenverflech- 

tung zwischen Amt, Herkunftsort 

und Verwandtschaft verhindern - 

und der Vetternwirtschaft einen 

Riegel vorschieben sollten. So 

durfte beispielsweise kein Manda

rin ein Amt in seiner Heimatpro

vinz ausiiben - ein Verbot, das 

freilich immer wieder umgangen 

wurde. Das beliebteste Mittel, um 

als Beamter, alien Verboten zum 

Trotz, dann doch in der engeren 

Heimat tatig zu sein, war die 

Adoption des Kandidaten durch 

Familien, die in einer anderen Pro- 

vinz lebten - mit der fiktiv logi- 

schen Folge, daB dieser nun in sei

ner Heimatprovinz als "Auswarti- 

ger" fungieren konnte. Auf solche 

Umgehungen standen allerdings 

strenge Strafen. Des weiteren war 

es einem Beamten verboten, in sei- 

nem Amtsbereich Land zu erwer- 

ben. SchlieBlich durften nicht zwei 

Angehbrige derselben Familie in 

der gleichen Provinz und in der 

gleichen Abteilung der Zentralre- 

gion als Beamte tatig sein (4).

Wie weit die kaderpolitische "Vet

ternwirtschaft" heute schon wieder 

geht, kommt immer dann ans Ta- 

geslicht, wenn es namlich der einen 

oder anderen Organisationsabtei- 

lung eines Provinzparteikomitees 

wieder einmal einfailt, den Kader- 

filz in der eigenen Region zu 

durchleuchten. 1986 beispielsweise 

brachte eine Untersuchung in zehn 

Kreisen der Provinz Shaanxi iiber- 

all enge verwandtschaftliche Ver- 

flechtungen zwischen den Regie- 

rungskadern ans Licht. Unter den 

114 Ganbu "von der Kreisebene 

aufwarts" beispielsweise arbeiteten 

nicht weniger als 42 - also insge- 

samt 38,8% - mit Familienangehb- 

rigen und Verwandten in der je- 

weils gleichen Einheit zusammen.

Ahnlich sah es unter den 639 Ka- 

dern der unteren Ebene aus. Dort 

arbeiteten 251 - also 39,7% - eben- 

falls in der gleichen Danwei mit 

Verwandten zusammen.

Samtliche leitenden Positionen - 

angefangen vom Parteisekretar uber 

die stellvertretenden Parteisekretare 

des Kreisparteikomitees und die 

Kreisvorsteher bis hin zu den Vor- 

sitzenden der Standigen Ausschiisse 

der Kreiskongresse - waren grbB- 

tenteils von Kadern besetzt, die 

entweder im betreffenden Kreis 

geboren waren oder aber dort 

schon seit langem hohe Positionen 

bekleidet hatten.

Drei der fiinf Kreisvorsteher bzw. 

stellvertretenden Kreisvorsitzenden 

im Kreis Zhouzhi waren beispiels

weise am Ort geboren. Dasselbe 

war bei sechs von insgesamt acht 

Vorsitzenden bzw. stellvertretenden 

Vorsitzenden des Standigen Aus- 

schusses der Kreisversammlung von 

Zhouzhi der Fall sowie bei 96 von 

insgesamt 99 Kadern auf der mitt- 

leren Ebene in den Kreisorganen.

Eine derartige kaderpolitische Vet

ternwirtschaft fiihre nicht nur, wie 

es heiBt, zu komplizierten behbr- 

deninternen Beziehungen, sondern 

wirke vor allem hbchst kontrapro- 

duktiv auf die Normalisierung des 

politischen Lebens und trage ganz 

gewiB nicht dazu bei, das Vertrau- 

en der Bevblkerung in den Kader- 

apparat zu starken.

Vor allem komme es innerhalb der 

Behbrdenorganisation immer wieder 

zu Cliquenbildungen und zu Geset- 

zesverbiegungen, sobaid die Sache 

eines Verwandten zu entscheiden 

ist.

Diese Klage wurde von der 

Guangming Ribao (5) abgedruckt, 

wobei der Kommentator die Mah- 

nung hinzufiigte, daB kiinftig ge- 

failigst Amt und Verwandtschaft 

sauberlich voneinander zu trennen 

seien. Dies habe ferner auch fur 

Armeeangehbrige zu gelten, die ins 

Zivilleben zuriickkehren, sowie fur 

Hochschulabsolventen, die daran 

interessiert seien, mbglichst in der 

gleichen Danwei wie ihr verlobter 

Partner unterzukommen.

Riickkehrer aus der Armee sollten 

zwar unter Beriicksichtigung ihrer 

Fachkenntnisse und nahe ihrem 

Wohnort eingesetzt werden, doch 

miisse stets vermieden werden, daB 

verwandtschaftliche Gesichtspunkte 

bei der Einstellung eine Rolle 

spielten. Die "verlobten Hochschul

absolventen" andererseits sollten 

zwar Arbeitsplatze im gleichen Ge- 

biet bekommen, nicht jedoch in 

der gleichen Danwei!

Zu den antinepotistischen MaB- 

nahmen gehdrt auch die Pflicht ei

nes Kaders, u.a. solche Verfol- 

gungsmaBnahmen zu unterstiitzen, 

die sich gegen Mitglieder seiner ei

genen Verwandtschaft richten. 

Selbst die Kulturrevolution mit ih- 

ren so strengen moralischen MaB- 

staben hatte es nicht verhindern 

kbnnen, daB hochrangige Kader 

immer wieder ihre Macht miB- 

brauchten und die Hilfe ihrer 

Freunde suchten, um Dienstverge- 

hen oder gar Verbrechen ihrer Fa- 

milienangehbrigen unter den Tep- 

pich zu kehren.

Bereits Anfang 1982 erlieB der 

ZK-DisziplinkontrollausschuB ein 

Rundschreiben, in dem Kader dazu 

aufgefordert wurden, dem Grund- 

satz der Gleichheit vor dem Gesetz 

ohne Ansehen der Person Rech- 

nung zu tragen.

Ganz in diesem Sinn wurde eine 

Reihe von hbheren Ministerialbe- 

amten und Armeekadern gelobt, als 

sie die Verurteilung ihrer eigenen 

Sbhne wegen Unterschlagung, Ver- 

untreuung oder gar Vergewaltigung 

bffentlich unterstiitzten. Ihr gutes 

Beispiel habe den "Arbeitsstil der 

Partei verbessert" (6).

5.2.I.5.

Zensorat

Neben den oben erwhhnten Metho

den der informellen Kontrolle 

durch "Teile und herrsche" sowie 

durch AntinepotismusmaBnahmen 

gab es in der Tradition aber auch 

noch ein formal institutionalisiertes 

Kontrollorgan, nbmlich das Zenso

rat.

Das plbtzliche Auftauchen des 

Zensors als Deus ex machina in ei

ner kritischen Situation oder gar 

wahrend eines Strafprozesses war 

hbchst popular und gehbrt bei

spielsweise mit zu den Standard- 

themen des chinesischen Schau- 

spiels vor allem der Ming-Zeit 

(Naheres dazu unten 5.8.2.2.).
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Unter den Reformern wurden zwei 

Kontrollapparate wiederbelebt, die 

- in Nachahmung des Sowjetsy

stems - bereits wahrend der fiinf- 

ziger Jahre bestanden hatten, dann 

aber abgeschafft worden waren, 

namlich eines Aufsichtsministe- 

riums iiber die Staatsorgane und 

eines Parteidisziplinarorgans fiir die 

Kontrolle der Parteiorgane (Nahe- 

res dazu unten 5.8.2.1.).

5.2.1.6.

Ehrungsrituale

Das kaiserliche China pflegte ver- 

dienstvolle Personen mit einer Fulle 

von Titeln und Privilegien zu 

iiberhaufen und verstand es damit, 

nicht nur vergangenes Tun zu "ho- 

norieren", sondern den so Geehrten 

auch fiir die Zukunft fester an sich 

zu binden und ihn in seiner dyna- 

stieerhaltenden Gesinnung zu be- 

starken. Die wohl ehrenvollsten Ti- 

tel, die iiberhaupt zu vergeben wa

ren, wurden an Personen verliehen, 

die bei den Staatsexamina die erste, 

die zweite Oder gar die dritte Hur- 

de genommen hatten und die sich 

nun "gong sheng", "jian sheng" oder 

"sheng yuan" nennen durften und 

damit Titel besaBen, die durch vie- 

le Jahrhunderte der Tradition ge- 

heiligt und von der Bevdlkerung 

mit Ehrfurcht registriert wurden. 

Der Kaiser verlieh auch Privile

gien, wie das Recht, sog. bian (Eh- 

rentafeln) iiber dem Hauseingang 

aufzuhangen oder sog. fang (Eh- 

renbdgen) vor ihrem Haus aufzu- 

stellen.

Zur Erinnerung an besonders her- 

vorragende Personen durfte nach 

deren Tod bisweilen sogar ein 

Schrein errichtet werden, wo der 

Geehrte von der Bevdlkerung schon 

bald als Gott verehrt wurde und 

einen Titel erhielt, den der kaiser

liche Hof zu bestatigen pflegte. Mit 

zu den beriihmtesten Gottheiten 

des daoistischen Pantheons zahlen 

eine Reihe solcher friiherer Zivil- 

oder Militarmandarine, alien voran 

Guan Yu, der Gott der Soldaten 

und der Kaufleute.

Mao Zedong und die ihn umgeben- 

den KulturrevolutionSre wuBten 

sehr wohl, was sie taten, als sie 

nach 1958, vor allem aber nach 

1966, Titel und Privilegien ab- 

schafften: ihr egalitaristisches Ideal 

vertrug sich nicht mit Titelhierar- 

chien und der Hervorhebung ein- 

zelner Personen, obwohl sie dann 

selbst Personenkult in bisher nicht 

gekanntem AusmaB betrieben.

Die Reformer, die gerade unter 

Wissenschaftlern und politischen 

Opfern der Kulturrevolution ihr 

Hauptanhangerpotential sahen, z6- 

gerten nicht lange und fiihrten eine 

Reihe von Titeln wieder ein.

Es begann mit der Wiederzulassung 

akademischer Grade. MaBgebend 

hierfiir war ein vom StA/NVK im 

Februar 1980 verabschiedetes Ge- 

setz, das am l.Januar 1981 in Kraft 

trat (7). Von nun an waren wieder 

drei akademische Grade (san ji) 

zulSssig, namlich "xueshi" (Bacca- 

laureus oder "Bachelor of Arts"), 

"shuoshi" (Magister oder "M.A.") 

und "boshi" (Doktor). Der B.A.-Ti

tel wird an Hochschulabsolventen 

verliehen, die den wissenschaftli- 

chen akademischen Qualifikations- 

nachweis erbringen und damit den 

untersten akademischen Grad er- 

reicht haben.

Postgraduierte an den Universitaten 

und Forschungsinstituten oder Per

sonen mit entsprechender Qualifi- 

kation kdnnen den M.A.- oder den 

Doktorgrad erwerben. Dies setzt 

eine Magisterarbeit oder aber eine 

Dissertation und eine erfolgreiche 

miindliche Priifung voraus. Verlie

hen werden die Titel vom "Titel- 

verleihungsausschuB" (xuewei ping- 

ding weiyuanhui) der betreffenden 

Danwei, also zumeist einer Hoch- 

schule (@ 9).

Im Zusammenhang mit dem Gesetz 

wurde betont, daB wissenschaftli- 

che Arbeit in Zukunft wieder "Re- 

spekt" genieBen solle - eine For- 

mulierung ganz im Sinne der tradi- 

tionellen Titelverleihungspraxis.

Die Angehdrigen der Arbeiter- 

schaft sind nach acht Graden ein- 

geteilt, die nicht nur Lohnstufen- 

charakter, sondern auch schon wie

der einen hierarchiebestimmenden 

Anhauch haben. Wer sich als "Ar- 

beiter der Stufe 8" ausweisen kann, 

ist ebeh nun einmal mehr als ein 

Arbeiter der Stufe 2 oder 3 - von 

der hbheren Entlohnung ganz zu 

schweigen.

Auf BeschluB des Staatsrats vom 

12.MSrz 1982 (8) wurden Einzelbe- 

stimmungen iiber materielle Pra- 

mien und (immaterielle) Ehrungen 

fiir verdiente Arbeiter festgelegt. 

Die "Regeln" unterteilen die "An- 

spornungen und Ermutigungen" (so 

die wdrtliche Ubersetzung von 

jiang li) in folgende Kategorien: 

Zitierung fiir Verdienste (ji gong), 

Zitierung fiir "groBe Verdienste" 

(da gong), Befdrderung (puji), df- 

fentliche Belobigung und Verlei- 

hung von Ehrentiteln wie "Bestar- 

beiter" (xianjin shengchan gong- 

zuoche) oder aber "Modellarbeiter" 

(laodong mofang) (@ 6).

Zusammen mit den obigen Titeln 

werden ferner rangentsprechende 

Pramien vergeben.

Entsprechend den Belobigungen 

gibt es auch Strafen (cheng) wie 

Tadel, Herabstufung, Absetzung 

vom jetzigen Posten (aber nicht 

unbedingt Entlassung aus der Dan

wei), Stellung unter Bewahrungs- 

probe und zusatzliche Geldstrafen.

Uber die Titelvergabe unter Behor- 

denangestellten ist wenig bekannt. 

Vermutlich befindet sich hier - 

nach den Jahren der Kulturrevolu

tion - alles erst wieder im Aufbau. 

Zumindest aber durfte es zahlrei- 

che interne Regelungen geben, die 

dem AuBenstehenden nicht zu- 

ganglich sind. Vielleicht wird eines 

Tages ein Kadergesetz erlassen, das 

dann die Einzelheiten auch fiir die 

Offentlichkeit ans Tageslicht 

bringt.

Man braucht jedoch kein Prophet 

zu sein, wenn man jetzt schon die 

Vermutung auBert, daB es auch in 

der neuen "Beamtenschaft" bald 

wieder ein reiches Rankenwerk von 

Titeln und Auszeichnungen gibt, 

die in den Geehrten ein Maximum 

an Zugehdrigkeitsgesinnung ausldst. 

Die Mdglichkeit des Reisens, die 

Zuteilung einer herausgehobenen 

Wohnung und Privilegien in Form 

von bevorzugten Einkaufsmdglich- 

keiten, des Besuchs von Kurorten 

und besonderen Krankenhausern 

sind aber auch heute schon dazu 

angetan, die Loyalitat zum Dienst- 

herrn zu bestarken.

5.2.I.7.

Die Schaffung eines homogenen 

Mandarinats

Dynastien kamen und gingen im 

Verlauf der Jahrhunderte, die 

mandarinare Biirokratie aber blieb 

besteHen. Letztlich war es ihr Ver- 

dienst, daB der Subkontinent China 

in einer Zeit, da es keinerlei nen- 

nenswerte technische Kommunika- 

tionsinfrastruktur gab, in der Lage 

war, ein GroBreich von der Aus- 

dehnung Chinas zusammenzuhalten.

Es war vor allem das Mandarinat, 

das in hervorragender Weise all je- 

ne Funktionen erbrachte, die fur 

das Uberleben des damaligen poli

tischen Systems Voraussetzung wa

ren, namlich die Funktion der Le

gitimation ("Das Volk muB gehor- 

chen, weil nur das kaiserliche 

Mandarinat in der Lage ist, den 

Weg der ’Tugend’ aufzuzeigen"), 

die Funktion der Integration 

(Uberwindung regionaler, religidser 

und stammesgebundener Loyalitats-
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verpflichtungen), die Funktion der 

Identitatsvermittlung (also eines 

Wir-Gefiihls) und die Funktion der 

Daseinsvorsorge (im Sinne von 

Mauer-, Kanal- und Stadtebauten).

Kein Wunder, dab jede Dynastie, 

auch wenn ihre ersten Vertreter, 

wie es bei der Han- und bei der 

Ming-Dynastie der Fall war, aus 

den niedrigsten Schichten des Vol- 

kes stammten, sofort dazu iiber- 

ging, das Mandarinat wieder fur 

sich zu gewinnen. Dasselbe traf so- 

gar fur ausiandische Eroberer zu, 

wie die Mongolen und die Man- 

dschus, die mit der Verwaltung des 

Reiches ohne mandarinare Mithilfe 

ebenfalls nicht zurechtgekommen 

waren.

Auch die Volksrepublik kann auf 

ein homogenes Kadercorps nicht 

verzichten. Dieses Postulat ergibt 

sich nicht zuletzt aus dem fur das 

chinesische politische System cha- 

rakteristischen Dualismus zwischen 

Danwei- und Transdanweibereich 

(dazu NSheres C.a., Januar 1987, 

4.4.3.). Dieser strukturellen Gege- 

benheit hat auch das "neue Manda

rinat" Rechnung zu tragen. 

Herrscht an der Basis namlich 

Vielheit (eben: in Form der Dan- 

weis), so ist - ein Korrelat dazu - 

gerade an der Spitze eine umso so- 

lidere Einheit ndtig. Eine solche 

Einheit aber laBt sich am besten in 

Form einer hochgradigen Homoge- 

nitat des Kaderstamms herstellen. 

Zumindest war diese Erkenntnis 

eines der Hauptschliisselelemente  

im traditionellen China - und es 

spricht vorerst nichts dafiir, daft 

die Faustregeln von damals nicht 

auch heute weitergelten. China 

kann von Gluck reden, da es be- 

reits eine einheitliche politische 

Kultur besitzt - nur rd. 6% der 

Bevdlkerung rechnen ja zu den 

Minderheiten. Gleichwohl muB 

diese kulturelle auch noch durch 

eine beamtenschaftliche Homogeni- 

tat erganzt werden. In kaiserlicher 

Zeit war dies relativ einfach, da 

das Mandarinat Helfer vor allem 

bei der Gentry fand, deren Vertre

ter haufig identisch waren mit den 

machtigen Clans. Aus dieser zu- 

meist grundbesitzenden dorflichen 

Oberschicht gingen nicht zufailig 

auch die meisten Angehdrigen des 

Mandarinats hervor und dorthin 

kehrten sie im allgemeinen nach 

AbschluB ihrer Laufbahn auch 

wieder zuriick.

Da diese Gentry spatestens bereits 

wahrend der Landreform der spa- 

ten dreiBiger und der frtihen fiinf- 

ziger Jahre untergegangen ist, 

braucht die Parteifiihrung heute ei- 

nen Gentry-Ersatz, den sie de fac

to nur in den Parteigremien der 

unteren Ebenen finden kann.

Wie wichtig das Kaderelement ist, 

geht auch noch aus einer weiteren 

Uberlegung hervor: Mao Zedong 

hatte jahrzehntelang versucht, die 

Autonomie der Dorfer dadurch zu 

relativieren, daB er sowohl die Par- 

tei- als auch die Staatsorgane bis 

hinunter in die Dorfer errichten 

lieB - das erstere in Form von Par- 

teizellen und -ausschiissen, das 

letztere in Form des Aufbaus von 

Volkskommunen, die der Form 

nach zwar kollektiven Charakters 

waren, deren Fiihrungen aber eine 

Zeitlang so auftraten, als waren sie 

Vertreter des Staates.

Mit dieser Durchdringungspolitik 

versuchte die maoistische Fuhrung 

den alten Dualismus zwischen 

Danwei- und Transdanweibereich 

verschwinden zu lassen. Dieses 

Vorgehen hat sich jedoch, wie be

reits mehrere Male erwahnt, nicht 

bewahrt, so daB die Reformer ge- 

zwungen waren, den Status quo an

te wiederherzustellen, zumal die 

Dorfautonomie ja auch gut in das 

neue Organisationsschema der 

"Kontrollen und Gegenkontrollen" 

paBt.

Wenn aber die Durchdringung 

nicht auf organisatorischem Wege 

gelungen ist, so muB umso starker 

versucht werden, wenigstens uber 

das Kadernetz funktionstiichtige 

Verbindungen aufrechtzuerhalten. 

Vor allem die Parteikader stellen 

hierbei ein wichtiges Verbindungs- 

glied dar. "Dienstrechtlich" freilich 

ist diese Vernetzung nicht zu erfas- 

sen; sie gehdrt vielmehr zu jenen 

vielfaltigen informellen Institutio- 

nen, die aufgrund der normativen 

Kraft des Faktischen zu entstehen 

pflegen.

Wie nun laBt sich die so unent- 

behrliche Homogenitat des Kader

stamms am besten herstellen? Das 

traditionelle China hatte hierfiir ei

ne praktische Antwort.

Eine der hervorstechendsten Eigen- 

schaften des kaiserlichen Manda

rins war es namlich, sich nicht als 

Experte fur Recht, Briickenbau 

Oder gar fur Landwirtschaftstech- 

nik bewahren zu wollen, sondern 

sich als "Generalist" zu verstehen, 

dessen Hauptmission darin bestand, 

das von den Vatern ererbte und 

konfuzianisch definierte Verstand- 

nis der chinesischen Gesellschaft 

von Generation zu Generation wei- 

terzutragen. Aus diesem Grunde 

bestand der Hauptinhalt der Staats- 

priifungen ja auch nicht im Abfra- 

gen bestimmter Fachkenntnisse, 

sondern bezog sein Selbstverstand- 

nis aus der Reproduktion einer 

staats- und gesellschaftserhaltenden 

Gesinnung.

So gesehen war die Griindung einer 

Kommunistischen Partei mit einem 

moralisch-politischen Elitever- 

standnis in gewisser Weise nichts 

anderes als die Wiederankniipfung 

an eine Tradition, die 1911 zu En- 

de gegangen war. Ganz gewiB be- 

stehen zwischen einem Parteikader 

und einem Mandarin alten Stils 

substantielle Unterschiede. Vor al

lem der dreifache Arbeitsstil der 

"Einheit von Theorie und Praxis, 

von Kadern und Massen (!) sowie 

von Kritik und Selbstkritik" hebt 

den Kadern modernen Zuschnitts 

von seinem mandarinaren Vorgan- 

ger offensichtlich um Welten ab; 

bedenkt man jedoch, daB die hier 

erwahnten "drei Arbeitsstile", die 

wahrend der Yan’an-Jahre noch 

hochst aktuell gewesen waren, nach 

1949 immer mehr zur bloBen Wort- 

hiilse geworden sind - eine Tatsa- 

che, die in unzahligen Artikeln und 

Dokumenten beklagt wird -, so 

kommt man nicht umhin, immer 

mehr Parallelen zwischen "1911" 

und 1978 ff. zu entdecken.

Ungeachtet dessen scheint es in der 

neueren China-Beobachtung (9) 

iiblich geworden zu sein, von einer 

Tendenz der Verdrangung des 

Ideologen (und damit der Partei) 

durch den Fachmann (und damit 

vor allem den Staatsapparat) zu 

sprechen. Die Partei erleide einen 

"Bedeutungsriickgang" und werde 

"funktional uberfliissig".

Solche Aussagen leiden unter einer 

allzu kurzen Optik. Wenn man den 

Lichtkegel der Aufmerksamkeit 

nur zwischen Zeitraumen von drei 

bis vier Jahre hin- und herfiihrt, 

das iibrige historische Umfeld aber 

ganz auBer Acht laBt, so mbgen 

solche SchluBfolgerungen ja ge- 

rechtfertigt sein; "sub specie aeter- 

nitatis" jedoch ist zu vermuten, daB 

das politisch untermauerte "Ama- 

teurideal" der mandarinaren Tradi

tion in der einen oder anderen 

Form mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit wiederkehrt - 

wenn es denn nicht schon seit lan- 

gem wieder zurilckgekehrt sein 

sollte. Auch in Zukunft braucht 

China nicht nur tiichtige Fachleute, 

sondern vor allem "Kommunikato- 

ren", die fur Koordination und 

Konsens sorgen und ganz besonders
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jene informellen Verbindungen 

zwischen Organen und gesellschaft- 

lichen Gruppen herstellen, wie sie 

in der Vergangenheit so niitzlich 

waren und wie sie wohl auch fur 

die Zukunft unentbehrlich sind.

Insofern kann man sagen, daB der 

Parteiapparat erfunden werden 

miiBte, wenn er nicht schon be- 

stiinde. Die KP wird sich deshalb 

auch in Zukunft immer wieder 

Gehdr zu verschaffen wissen. Inso

fern sind die "Vier Hauptprinzi- 

pien" von 1979, unter denen die 

Fiihrungsrolle der KP mit Abstand 

am wichtigsten ist, nach wie vor 

aktuell (10).

Wohlgemerkt: Die Fortexistenz der 

KP braucht noch lange nicht zu 

bedeuten, daB auch die sozialisti- 

sche Ideologic am Leben bleibt. 

Vielleicht sollte man in diesem Zu- 

sammenhang daran erinnern, daB 

ja auch die Guomindang mit Hilfe 

der Komintern Anfang der zwanzi- 

ger Jahre nach leninistischen Prin- 

zipien ausgerichtet wurde, daB sich 

an diesem Aufbau prinzipiell bis 

heute nichts geandert hat und daB 

eben diese Guomindang nicht etwa 

marxistisch, sondern antimarxi- 

stisch ausgerichtet ist und sich die 

Vernichtung des Kommunismus in 

China jahrzehntelang als Hauptauf- 

gabe gestellt hatte!

5.2.2.

Zum SchluB: Die Hauptunterschie- 

de zwischen damals und heute

Was die Rechte des traditionellen 

chinesischen Beamten anbelangt, so 

iiberstiegen sie alles, was sich sein 

westlicher Kollege je ertraumen 

konnte. Da war zunachst der reine 

Prestigegewinn, iiberhaupt ein Be- 

amter zu sein. Abgesehen von die

sem gesellschaftlichen Vorsprung 

war der Beamte aber auch noch 

von der Steuerzahlung sowie vom 

Arbeitsdienst befreit; er erwarb ein 

Recht auf Versorgungsbeziige (be- 

sondere Symbole: Amtskleidung, 

Verehrungsritual) und auf straf- 

rechtliche Privilegien, vor allem 

das Recht auf den Loskauf von 

Strafen sowie die Mdglichkeit, eine 

an und fur sich verwirkte Strafe 

durch Verzicht auf seine Beamten- 

position Oder auf einen bestimmten 

Beamtenrang zu kompensieren (11).

Der traditionelle Beamte war in er- 

ster Linie ein Bewahrender und 

erst in zweiter Linie ein Dienender. 

Freilich war das Wohl des Volkes 

bereits in den klassischen konfu- 

zianischen Schriften als eigentliches 

Leitmotiv fur alle Regierungstatig- 

keiten herausgestellt worden. Diese 

Mahnung, das Volk stets im Auge 

zu behalten, wurde in der Praxis 

zwar nicht immer beachtet, es 

wirkte aber im Hintergrund als 

moralisches Korrektiv mit und war 

zumindest dazu angetan, bei Ver- 

stdBen schlechtes Gewissen hervor- 

zurufen und auch Strafen als all- 

gemein gerechtfertigt erscheinen zu 

lassen. Dies brachte gewisse 

"rechtsstaatliche" Elemente in die 

traditionelle Verwaltung.

Mit dem Dienstethos, das die si- 

no-kommunistische Bewegung mit 

sich brachte, hatte dieses traditio

nelle "Dienen" aber kaum noch 

Gemeinsamkeiten.

5.3.

Wo die HauptmiBstande beim poli- 

tischen System liegen

Seit Beginn der Reformen werden 

in alien Grundsatzdokumenten mit 

fast notorischer Einfbrmigkeit fiinf 

Hauptmangel des politischen Sy

stems an den Pranger gestellt, nSm- 

lich (1) iibermaBige Machtkonzen- 

tration, (2) Fuhrungspositionen auf 

Lebenszeit, (3) patriarchalisches 

Denken und Handeln, (4) Biirokra- 

tismus und (5) Privilegien. Ursach- 

lich dafiir sei nicht zuletzt der 

FuhrungsmiBbrauch durch eine 

gewisse Einzelperson (!) wahrend 

der Kulturrevolution.

5.3.1.

Wie die MiBstrode zu bekampfen 

sind: OrganisationsmaBnahmen als 

latente "Ver-Dienstrecht-lichung"  

Da der MachtmiBbrauch uberwie- 

gend von Einzelpersonen ausgeiibt 

wurde, wird genuines Organisa- 

tionsrecht unterderhand zum 

"Dienstrecht".

Demokratisierung, institutionelle 

Diversifizierung, "Institutionalisie- 

rung" (zhiduhua) und "Vergesetzli- 

chung" (faluhua) gelten heute als 

Hauptwaffen gegen eine Wieder- 

kehr kulturrevolutionSrer Verhait- 

nisse.

5.3.1.1.

Demokratisierung (minzhuhua)

Die "Demokratisierung" miisse auf 

dem Wege uber sechs ReformmaB- 

nahmen herbeigefiihrt werden, 

namlich (1) durch Starkung der 

Volkskongresse durch Direktwahl 

und erweiterte Befugnisse, 

(2) durch genauere Trennung von 

Partei- und Regierungsorganen: die 

Partei diirfe nur noch indirekt, 

nicht aber mehr durch direkte 

Einmischung fiihren, (3) durch De- 

zentralisierung von Entscheidungs- 

befugnissen auf die lokalen Ebe- 

nen, (4) durch Ausweitung der Be- 

triebsautonomie, (5) durch Reform 

des Kadersystems (Wahl, Abset- 

zung, Uberpriifung, Pensionierung 

usw.) und (6) durch den weiteren 

Ausbau des sozialistischen Rechts- 

systems (12).

5.3.1.2.

Institutionalisierung (zhiduhua) und

5.3.1.2.1.

Gewaltenteilung a la China: Die 

Suche nach emem tragfahigeren 

Gleichgewicht zwischen den ein- 

zelnen Organen

5.3.1.2.1.1.

KP-Reform? Auf halbem Wege 

stehengeblieben

Kaum an der Macht, beschaftigten 

sich die Reformer sogleich mit der 

Dekonzentrierung der Machtorgane 

und erarbeiteten Vorschlage uber 

die Erstellung eines Institutionen- 

gleichgewichts, das durch Kontrolle 

und Gegenkontrolle einer so ver- 

hangnisvollen Machtballung, wie 

sie am Ende der Mao-Zeit bestan- 

den hatte, ein fur allemal vorbeu- 

gen sollte.

Ausgangspunkt fur die Schaffung 

neuer Gleichgewichte innerhalb der 

Machtorgane war eine Rede Deng 

Xiaopings am 18.August 1980, in 

der er eine Entflechtung der Spit- 

zenorgane, eine Trennung von Par

tei- und Staatsorganen sowie eine 

Verjungung und Verfachlichung 

der Kaderapparate befiirwortete 

(13).

Im AnschluB an die Rede erstellte 

Liao Gailong, Mitglied des "Poli- 

tik-Forschungsamtes" beim ZK so

wie des "Instituts fur Marxismus- 

Leninismus und Mao-Zedong- 

Ideen", einen langeren Bericht, in 

dem die eher pauschalen Vorschla

ge Deng Xiaopings zu Filigran um- 

gearbeitet wurden. U.a. schlug er 

hierbei vor, daB die Spitzenfuhrung 

der Partei kiinftig auf drei Gre- 

mien verteilt werden, namlich auf 

das ZK, auf die ZK-Kontroll- 

kommission und auf die ZK-Bera- 

terkommission, wobei alle drei 

Gremien einander ausbalancieren 

sollten. Gleichzeitig solle das Polit

buro abgeschafft und seine Ent- 

scheidungsfunktion auf ein Standi- 

ges Komitee des ZK Ubertragen 

werden; die laufende Arbeit sollte 

vom ZK-Sekretariat erledigt wer

den. Ferner sollten die drei neu- 

ausgerichteten Spitzenorgane dem 

ParteikongreB verantwortlich sein.

Bekanntlich haben sich diese Vor

schlage, die in vielem an die tradi

tionelle Gewohnheit der gegenseiti-
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gen Organkontrolle erinnern, in der 

hier vorgeschlagenen Form nicht 

durchsetzen konnen. Immerhin aber 

wurden anstelle der "Machtliber- 

konzentration" dann doch einige 

neue Gegenkontrollmechanismen 

eingefiihrt, und zwar sowohl durch 

das Parteistatut von 1982 als auch 

durch die Verfassung von 1982.

Was den Parteiapparat anbelangt, so 

wurde die Position des "Vorsitzen- 

den" abgeschafft und gleichzeitig 

die Macht des ZK durch Starkung 

der Parteikontrollausschlisse sowie 

durch Schaffung des ZK-Berater- 

komitees etwas relativiert. Auch 

die Wiederbelebung des Sekretariats 

sowie die Wiedereinsetzung eines 

Generalsekret^rs liegen ganz auf 

der Linie der "Gewaltenteilung" a 

la Deng Xiaoping. Sogar der StSn- 

dige AusschuB des Politburos, 

jahrzehntelang das Herz aller Ent- 

scheidungen, verlor an Bedeutung, 

insofern nun namlich als eigentli- 

che Entscheidungsorgane das ZK- 

Sekretariat und das "Innere Kabi- 

nett" beim Staatsrat in den Vorder- 

grund riickten. Sehr zum Kummer 

Dengs konnte das Politburo nicht 

abgeschafft werden (moglicherwei- 

se hat dieses Gremium, das sich ja 

gegeniiber den Planen Dengs in ei- 

ne Igelstellung begeben hatte, ein 

Konigsopfer verlangt, das inzwi- 

schen in Form der Absetzung Hu 

Yaobangs vom Posten des General- 

sekretars erbracht wurde). Einst- 

weilen scheint der Fortbestand des 

Politburos gewShrleistet zu sein, 

doch steht es langfristig auf der 

AbschuBliste der Reformer, wenn 

sich sein Personalbestand nicht von 

Grund auf im Sinne der reformeri- 

schen Linie erneuert!

Dezentralisierung und Gewichts- 

verlagerung auch in der Personal- 

verwaltungspolitik. Auf BeschluB 

des ZK-Sekretariats wurde mit 

Wirkung vom 1.August 1984 die 

Frage der Personalverwaltung neu- 

geregelt. Hatte die Parteizentrale 

ihren Personalverwaltungsbereich 

bisher so weit wie mdglich ausge- 

legt, so sollte sie sich in Zukunft 

nur noch um Fiihrungskader der 

ersten nachgeordneten Ebene un- 

mittelbar kiimmern miissen - dazu 

gehdren die Funktionare vom stell- 

vertretenden Minister und vom 

stellvertretenden Provinzgouverneur 

an aufwarts sowie die Leiter einer 

Reihe von GroBunternehmen, For- 

schungseinrichtungen und Hoch- 

schulen.

Bis dahin hatte die Organisations- 

abteilung das Personal der zwei 

nachfolgenden Ebenen direkt kon- 

trolliert, d.h., zusatzlich noch die 

Ebene der Amts- und Hauptabtei- 

lungsleiter (sijuzhang).

In Zukunft werden die Kader die- 

ser zweiten nachgeordneten Ebenen 

von den Parteikomitees der zustan- 

digen Ministerien bzw. der zustan- 

digen Provinzregierungsorgane er- 

nannt und abberufen.

Durch diese MaBnahme wurde dem 

Dezentralisierungsgedanken auch 

im Personalwesen Rechnung getra- 

gen. Offensichtlich flihlt sich die 

Deng-Xiaoping-Fiihrung starkt ge- 

nug, um sich einen solchen Schritt 

leisten zu kdnnen (14).

53.1.2.1.2.

Neue Balanceregelungen im Staats- 

apparat

Was den Nationalen VolkskongreB 

anbelangt, so sollte nach dem Vor- 

schlag Liao Gailongs das bisherige 

Ein-Kammer-System durch ein 

Zwei-Kammer-System ersetzt wer

den, bestehend aus einer "Territo- 

rial-Kammer" mit 300 Vertretern, 

durch die die verschiedenen Pro- 

vinzen und Regionen vertreten wa- 

ren, und eine "Gesellschafts-Kam- 

mer", bestehend aus 700 Personen, 

die sich als Reprasentanten der 

verschiedenen Berufe und der ver

schiedenen sozialen Schichten zu 

verstehen hatten. Beide Kammern 

sollten gemeinsam die Arbeit des 

Staatsrats uberwachen und zugleich 

auch sich sel’ost gegenseitig kon- 

trollieren (15).

Im Staatsapparat wurden durch die 

Verfassung von 1982 einige neue 

Organe eingefiihrt und alte, jahre- 

lang inaktive Gremien neubelebt, 

so daB es nunmehr sieben Staatsor- 

gane gibt (Einzelheiten dazu im or- 

ganisationsrechtlichen Teil, C.a., 

Januar 1987, 4.5.). Nicht nur die 

Zahl der Organe nahm wieder zu, 

sondern auch ihre AktivitSt, wie 

die hSufigen Tagungen des Standi- 

gen Ausschusses des NVK, des 

Staatsrats Oder der drtlichen Organe 

zeigen, die vorher oft jahrelang 

kein Lebenszeichen mehr von sich 

gegeben hatten.

Andererseits wurden die dem 

Staatsrat direkt unterstellten Amter, 

ebenso wie die Ministerien, "mit- 

leidlos" zusammengestrichen, nSm- 

lich von urspriinglich 41 auf nur 

noch 15 (16).

5.3.1.2.13.

Die Massenorganisationen als neue 

Gegengewichte

Der neuen "Gewaltenteilung" dient 

auch die Wiederbelebung der Mas

senorganisationen, die jahrelang 

kaum noch aktiv gewesen waren. 

Der Allchinesische Gewerkschafts- 

bund beispielsweise hielt, nach ei

ner Pause von 21 Jahren, zum er

stenmal im Oktober 1978 wieder 

einen KongreB (seinen insgesamt 

9.) ab; die KJL tagte im selben 

Monat zum erstenmal wieder seit 

14 Jahren und der (4.) KongreB 

der Schriftsteller und Kiinstler tag

te im Oktober/November 1979 zum 

erstenmal seit 19 Jahren.

Massenorganisationen sind in dem 

ihnen von der Partei iiberlassenen 

Rahmen ihre eigenen "Gesetzgeber" 

und geben sich Satzungen, so z.B. 

der Gewerkschafts-, der Frauen- 

oder aber der Schriftstellerverband 

- auch dies ein Beitrag zur neuen 

Gleichgewichtung der Macht!

Auf dem IV.KongreB des Schrift- 

stellerverbandes (zuojian xiehui) im 

Dezember 1984 beispielsweise wur

de eine neue Satzung verabschiedet, 

in die mehrere Artikel liber Demo

kratie und literarische Freiheit, 

liber freie MeinungsSuBerung in 

Kritik und Gegenkritik sowie liber 

die "Befreiung des Denkens" aufge- 

nommen wurden. Die Satzung 

schreibt fest, daB der Schriftstel

lerverband die demokratischen 

Rechte und die wirtschaftlichen 

Interessen der Mitglieder zu schiit- 

zen habe, daB an der Richtung der 

"Hundert Blumen" festgehalten 

werden soli und daB die Literatur 

dem Volk und dem Sozialismus zu 

dienen habe (17).

Auch die Kommunistische Jugend- 

liga verabschiedete bei ihrem 

XI.Nationalen KongreB im Dezem

ber 1982 ein neues Statut (18).

Beim X.Nationalen Gewerkschafts- 

kongreB im Oktober 1983 wurde 

ein neues Gewerkschaftsstatut er- 

lassen (19). Die Gewerkschaften 

bleiben zwar wie eh und je Mas

senorganisationen, die den Willen 

der Partei auf die Arbeiterbasis zu 

"transmissionieren" haben; doch ha- 

ben sie durchaus Eigengewalt - 

schon wegen ihrer Mitgliederzahl: 

Zur Zeit des Kongresses gab es in 

der gesamten Volksrepublik 

5,4 Mio. Gewerkschaftsgruppen mit 

einer Gesamtzahl von 73,6 Millio- 

nen Gewerkschaftern (20).

Dem "Zug der Zeit" folgend ver- 

ringerte sich die Zahl der nationa

len Industriegewerkschaften, die 

unter dem Dachverband der Ge

werkschaften vereinigt sind, von 37 

auf 21 und die Zahl der Fiihrungs- 

kader von 106 auf 65 (21).
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Mit der Dezentralisierung und dem 

gleichzeitigen Abbau "iiberkonzen- 

trierter Macht" begannen sich aber 

sogleich wieder die regionalen und 

partikularistischen Krafte zu regen 

(man denke an die z.T. ungeziigel- 

ten AuBenwirtschaftsgeschafte, die 

zur Verschuldung oder zu mehrma- 

ligem Ankauf des gleichen Patents 

etc. fiihrten), nicht zuletzt aber 

fiihrte die Dezentralisierung zu ei- 

ner uniibersehbaren Fiille von Zu- 

standigkeitsiiberschneidungen und 

zu einem innerbiirokratischen Dau- 

erkampf.

Die Deng-Xiaoping-Fiihrung muB- 

te erkennen, daB sie das Kind z.T. 

mit dem Bade ausgeschiittet hatte, 

und versuchte nun, wieder mehr 

ZustSndigkeit auf die Zentrale zu- 

riickzuverlegen. U.a. wurden bei- 

spielsweise zahlreiche "Kommissio- 

nen" geschaffen, die die Aufgabe 

hatten, jeweils eine Reihe von Mi- 

nisterien zu iiberwachen und sie 

starker zu verklammern. Auf die 

organisatorische "Tauwetterperiode" 

folgte also ein "neuer Rauhreif" 

(22).

Das schon im China der Kaiser un- 

Idsbare Problem der Duplizierung 

und Uberlappung von Organen und 

Zustandigkeiten sowie die Uberla- 

gerung von formalen durch infor- 

melle Kommunikations- und Ent- 

scheidungsinstanzen trat damit er- 

neut in ein akutes Stadium. So ge- 

sehen war die groBe "Strukturre- 

form", die drei Jahre lang (1983- 

1986) uber die Biihne ging, der 

Versuch einer grundlegenden Neu- 

gestaltung der in den vorangegan- 

genen Jahren allzu uniiberschaubar 

gewordenen und verwinkelten Or- 

ganisationsarchitektur. Da Hand in 

Hand mit der Neuorganisation auch 

ein umfangreicher Personalaus- 

tausch erfolgte, gingen organisa

tions- und dienstrechtliche Vor- 

gSnge hier Hand in Hand!

Ausdriicklich feststellen zu wollen, 

daB all diese VorgSnge weit jen- 

seits der Beherrschbarkeit durch 

das Recht liegen, hieBe offene Tii- 

ren einrennen!

53.1.2.2.

Die Reduzierung der KP-Funktion 

auf indirekte Fuhrung

Die Reformer sind sich des engen 

Zusammenhangs zwischen Wirt- 

schaftserfolg und Anderung des 

politischen Systems wohlbewuBt. 

Was nutzt schon der Appell an Be- 

triebsautonomie und Eigeninitiati- 

ve, wenn "von oben" her immer 

wieder unsachgemaBe Eingriffe er- 

folgen, die jeden Ansatz zur De

zentralisierung und Autonomie so- 

fort wieder hinfallig werden las- 

sen!? HSufig beispielsweise tritt der 

ParteiausschuB in einem Betrieb an 

die Stelle der Unternehmensleitung; 

die Kontrolle der Staatskader wird 

nicht durch die Regierungsorgane, 

sondern durch die Parteiausschiisse 

durchgefiihrt, und auch in den 

Volkskongressen iibernehmen die 

Parteikomitees das Wort.

Demgegeniiber versucht die refor- 

merische Fuhrung immer wieder 

folgendes zu verdeutlichen:

- Die Partei sei keine Regierung 

und kein Machtorgan und sie diirfe 

deshalb auch nicht die Regierungs- 

arbeit ersetzen.

- Die Partei vertrete vielmehr das 

Interesse der gesamten Gesellschaft, 

nicht aber eines Teils davon. Wenn 

die Partei alles an sich reiBe, wiir- 

den die Massen ihren MiBmut di- 

rekt an ihr auslassen, wodurch die 

KP-Organisation in Gegensatz zu 

den Massen gerate.

- AuBerdem sei das Organisations- 

prinzip der KP der demokratische 

Zentralismus. UbermaBige Macht- 

konzentration untergrabe das de

mokratische Leben innerhalb der 

Partei und fiihre zu MiBstanden 

wie Biirokratismus, Patriarchalis- 

mus, Autoritatshbrigkeit, Privile- 

gienwirtschaft und Personenkult.

- Die Partei beschranke sich daher 

gefailigst auf indirekte Fuhrung. 

Um jede direkte Fuhrung zu ver- 

meiden, seien die Funktionen von 

Partei und Staat streng voneinander 

zu trennen. Mit indirekter Fuhrung 

sei gemeint, daB das ZK vor allem 

dariiber wachen solle, daB die vom 

Staat erlassenen Gesetze und poli

tischen MaBnahmen den Richtli- 

nien der Partei entsprechen und 

daB auch die Ausfiihrung innerhalb 

dieses politischen Rahmens bleibt. 

Gesetze und Vorschriften seien in 

der Weise durchzufiihren, daB der 

Wille der Partei im staatlichen Le

ben allzeit konkret umgesetzt wer- 

de. AuBerdem habe die Partei noch 

fiir eine korrekte ideologische und 

politische Beziehung "unter den 

Volksmassen" zu sorgen sowie fiir 

die Schaffung eines Umfelds, in 

dem die einzelnen Staatsbiirger of- 

fen, frei und gleichberechtigt wett- 

eifern und sich am dffentlichen 

Leben beteiligen kdnnten (23).

Vorgeschrieben wird neuerdings 

auch "mehr Diskussion und weniger 

Kritik" - so wenigstens lautet die 

Uberschrift eines Leitartikels der 

Renmin Ribao vom 28.Oktober 

1986. Wenn die Praxis das einzige 

Kriterium fiir die Uberpriifung der 

Wahrheit ist, so sind "hundert Blu- 

men" bei der Diskussion und Aus- 

einandersetzung eine conditio sine 

qua non.

Weniger Kritik andererseits laufe 

keineswegs auf Abschaffung der 

Kritik hinaus. Meinungsverschie- 

denheiten konnten vielmehr durch- 

aus belebend sein. Was jedoch 

vermieden werden miisse, seien je- 

ne Ubertreibungen des Klassen- 

kampfes, die vor allem wahrend 

der Kulturrevolution dazu gefiihrt 

haben, daB iiberhaupt keine abwei- 

chende Meinung mehr geauBert 

werden konnte. Mehr zu diskutie- 

ren sei ein Merkmal der neuen hi- 

storischen Entwicklungsetappe 

und zwar sowohl im auBerdienstli- 

chen als auch im dienstlichen Be- 

reich. Aufgabe der indirekten Fiih- 

rung sei es, diesen demokratischen 

Formen zur Wirkung zu verhelfen!

53.1.3.

"Vergesetzlichung" (faluhua)

Die Reformer wollen sich mit dem 

gegenwartigen Gesetzeszustand 

nicht zufriedengeben. Zu einen 

wohlfunktionierenden Funktio- 

narswesen gehbrt nach Deng Xiao

ping (24) eine stabile Rechtsord- 

nung. Jedermann miisse vor dem 

Gesetz gleich sein. Niemand, der 

gegen das Recht oder gegen die 

Parteidisziplin verstoBe, diirfe 

straffrei ausgehen. "Korrekte Sy- 

steme kfinnen es schlechten Leuten 

unmdglich machen, ihr Unwesen zu 

treiben, schwache Systeme dagegen 

behindern gute Leute, gemaB ihren 

Fahigkeiten Niitzliches zu leisten... 

Stalin tat Dinge, die die sozialisti- 

sche Rechtsordnung schwerwiegend 

untergruben, was, wie Genosse 

Mao Zedong einmal sagte, in den 

westliehen Landern wie GroBbri- 

tannien, Frankreich und den USA 

nicht hatte geschehen kdnnen. Ob- 

wohl Genosse Mao Zedong sich al

so dessen bewuBt war, versaumte 

er es in der Praxis dennoch, die 

Frage des Fiihrungssystems zu 16- 

sen." Dem Fehlbestand an dienst- 

rechtlichen Vorschriften suchte 

Deng Xiaoping in seiner Rede iiber 

die Reform des Fiihrungssystems 

vom 18.August 1980 (25) vor allem 

mit fiinf Vorschiagen entgegenzu- 

treten, indem er empfahl, erstens 

in der neuen Verfassung der iiber- 

maBigen Machtkonzentration ent- 

gegenzutreten, zweitens Disziplin- 

kontrollkommissionen innerhalb der 

KP einzurichten (dies war zu die- 

sem Zeitpunkt bereits geschehen), 

drittens "vom Staatsrecht bis zu den
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lokalen Regierungen aller Ebenen 

ein wirklich effektives Arbeitssy- 

stem zu errichten", das es den lo

kalen Gremien ermoglicht, eigen- 

standige Entscheidungen zu tref- 

fen, ohne daB sie dauernd Weisun- 

gen von oben einholen miissen, 

viertens "in alien Unternehmen und 

Institutionen allgemein Beleg- 

schaftskongresse und Belegschafts- 

vertreterkonferenzen einzufuhren" 

und funftens auf alien Ebenen ein 

Verantwortungssystem zu schaffen, 

bei dem pr^zise zwischen kollekti- 

ver Fiihrung und personeller Ver- 

antwortung getrennt wird.

Freilich ist die Entwicklung des 

Dienstrechts hochst gegensatzlichen 

Kraften ausgesetzt, die nach dia- 

lektischer Vereinigung drangen:

- Da ist einmal die Langfristigkeit 

des Reformprozesses, die im Wi- 

derspruch zum sofortigen Organi- 

sationsbedarf steht.

- Der Wunsch nach Stability und 

routinehafter Abwicklung steht im 

Widerspruch zum Verlangen nach 

Anderung und Improvisation im 

Interesse einer schnelleren Ver- 

wirklichung der "Vier Modernisie- 

rungen".

- Die programmatisch erwiinschte 

Anderung der Produktions-"Basis" 

steht im Widerspruch zu der de 

facto stattfindenden Riickkehr tra- 

ditioneller ("metakonfuzianischer") 

Denkweisen "im Uberbau".

- Und nicht zuletzt steht der 

Wunsch nach einer "revolutionSren" 

Einstellung im Widerspruch zur 

Forderung nach einer Spezialisie- 

rung der Kaderarbeit. Das uralte 

Problem des Verhaitnisses zwischen 

"rot und fachmannisch" ist damit 

erneut gestellt. Ein Leitartikel der 

"Volkszeitung" (26) machte deut- 

lich, daB es zwischen Professionali- 

sierung der Kaderarbeit und mora- 

lisch/politischer Integritat keinen 

Widerspruch gebe. Zwischen rot 

und fachmannisch bestehe eine 

Einheit - beide seien gleichsam 

Synonyme. Je professioneller und 

"fachmannischer" der Kader, desto 

mehr stehe er ja im Dienste der 

Modernisierung und umso "rdter" 

sei er. Damit hatte die Behandlung 

der Kaderfrage durch die Refor

mer eine neue Wendung erhalten: 

War die Anti-Biirokratismus-Kam- 

pagne bis dahin politisch ausge- 

richtet gewesen, indem sie sich ge

gen die verschiedenen "Fraktiona- 

lismen" wandte, so richtete sie sich 

nunmehr gegen mangelnde Kompe- 

tenz und gegen Uberalterung. Vier 

neue Kriterien sollten kiinftig den 

chinesischen Kader auszeichnen: 

revolutionar, jiinger, qualifiziert 

und spezialisiert.

5.4.

LaBt sich der "Burokratismus" 

durch ein modernes Dienstrecht 

zUhmen?

Der Kampf gegen das Krebsubel 

des Burokratismus ist so alt wie das 

Mandarinat - und er begleitet die 

Geschichte der VR China vom er- 

sten Tag an. Besteht doch eines der 

Hauptcharakteristika kommunisti- 

scher Systeme, die auch der VR 

China gemeinsam ist, darin, daB 

das Regime sich auf einen riesigen 

biirokratischen Apparat stiitzen 

muB, um die Bevdlkerung zu kon- 

trollieren - und daB auf diese Wei

se ein neues Biirokratentum und 

eine Neue Klasse mit fast zwingen- 

der Logik ins Haus stehen.

Nun gibt es allerdings fur "Biiro- 

kratie" keine eindeutige Bezeich- 

nung; vielmehr stehen zwei ver- 

schiedene Ausdriicke zur Wahl, je 

nachdem, ob man Burokratie im 

positiven Oder im negativen Sinne 

bezeichnen will: im ersteren Sinne 

spricht man von "Organen" (jigou 

Oder jiguan), im letzteren von 

guanliao zhuyi. Hier taucht eine 

Definitionsfrage auf.

5.4.1.

Was ist guanliao zhuyi ("Burokra

tismus")?

5.4.1.1.

Max Webers Burokratiebegriff

Man darf sicher sein, daB der von 

Max Weber definierte Biirokratie- 

stil vor allem den Maoisten in ganz 

besonderer Weise miBfiel. Diese 

von einem Beamtentum gepflegte 

Form der Herrschaftsausiibung ist 

durch die bekannten sechs Merk- 

male gekennzeichnet, die Weber 

freilich nicht als reale Beschrei- 

bung, sondern als Idealtyp verstan- 

den haben wollte: (1) Regelhaftig- 

keit des Verwaltungshandelns,

(2) hierarchische Ordnung der In- 

stanzen und des "Dienstwegs",

(3) schriftliche Festlegung der 

Amtsfuhrung in Akten, (4) Fach- 

schulung als Voraussetzung fur die 

Amtstatigkeit: "Verwaltungslehre", 

"Referendariat", "AnwSrterzeit" 

etc., (5) pr^zise ZustSndigkeiten 

drtlicher und sachlicher Art und 

(6) Vollzeitbeschaftigung des Be- 

amten sowie "Berufsethos" des Be- 

amten einerseits und "Fiirsorge- 

pflicht" des Staates andererseits 

(27).

Es ist die in einem solchen Biiro- 

kratieverstandnis angelegte - und 

praktizierte - Routine, Sachbezo- 

genheit, Entpersonalisierung und 

Reduzierung auf Regelhaftigkeit 

wiederholbarer "Vorgange", die fur 

jeden Revolutionar ein rotes Tuch 

sein mussen.

Im Gegensatz zu den revolutiona- 

ren (seien es nun "neudemokrati- 

schen" oder aber "sozialistischen") 

Herrschaftssystemen, deren Ver- 

fechter gerne an die Loyalitat und 

klassenkampferische Gemeinsam- 

keit zwischen KP-Fiihrung und 

den "Massen" appellieren, ist also 

die durch typische Biirokraten aus- 

geiibte Herrschaft gerade dadurch 

gekennzeichnet, daB sich die ent- 

scheidenden Vorgange nicht unter 

Verwirklichung der "Massenlinie", 

sondern in "sachlicher Kaite" ab- 

spielen. Gefahrlicher noch: Jede 

Burokratie tendiert dazu, immer 

weniger revolutionar legitimierten 

Zielen und statt dessen eher sich 

selbst zu dienen und Eigengesetz- 

lichkeiten zu entfalten, wenn ihr 

nicht rechtzeitig ein Riegel vorge- 

schoben wird - etwa im Stile der 

groBen Anti-Biirokratie-Kam- 

pagnen von 1941, von 1952 oder 

aber von 1966 ff.

5.4.1.2.

Mao Zedongs Definition

Die Tatbestandsmerkmale des 

"guanliao zhuyi" sind von Mao Ze

dong am eindrucksvollsten ausfor- 

muliert worden in dem Essay 

"Uber die zwanzig Erscheinungs- 

formen des Burokratismus" vom 

Dezember 1967. Wegen der Wich- 

tigkeit dieser Aussage sei der ge- 

samte Text hier ungekiirzt abge- 

druckt (vgl. Kasten).

Hua Guofeng erweiterte Maos Liste 

durch die Begriffe "Uberbesetzung, 

Doppelbesetzung, ineffektive 

Uberzentralisierung und ineffektive 

Kaderpersonalpolitik" (28).

Shenkar (29) hat sich die Miihe 

gemacht, die additive, keineswegs 

systematisch geordnete Liste Maos 

eingehend zu analysieren und die 

eigentliche StoBrichtung zu prSzi- 

sieren. Bei dieser Untersuchung 

ging er von der Frage aus, ob Mao 

gegen die Burokratie als solche 

oder aber nur gegen pathologische 

Erscheinungsweisen der Burokratie 

vorgehen wollte. Zu diesem Zweck 

zShlt Shenkar zun^chst samtliche 

Aussagen des Essays liber den Bu

rokratismus zusammen und kommt 

zu der Gesamtzahl von 119.



CHINA aktuell - 122 - Februar 1987



CHINA aktuell - 123 - Februar 1987

Qu
el

le
: M

ao
 Z

ed
on

g,
 T

ex
te

 B
d.

 V
I/

1,
 1

96
5-

19
76

, 
hr

sg
. 

vo
n 

H.
 M

ar
ti

n,
 M

ii
nc

he
n 

19
82



CHINA aktuell - 124 - Februar 1987

In einem zweiten Schritt untersucht 

er sodann die Aussagerichtung: 

Hierbei stellt sich heraus, daB dem 

Vorsitzenden vor allem Phanomene 

der "monokratischen Struktur" miB- 

fallen, also die Uberbetonung sach- 

lich-funktioneller Strukturen. 15 

Aussagen richten sich gegen Uber

betonung der Sachkenntnis auf Ko- 

sten politischer Uberlegungen, 51 

Aussagen richten sich gegen Uber

betonung der Koordination (z.B. 

standige Befehlsausgabe, keine An- 

hbrung der Bevblkerung, kein 

Nachfragen aus Angst vor Ge- 

sichtsverlust etc.) und 54 gegen ei- 

ne falsche, weil von reinen Sach- 

zwangen bestimmte Motivation 

(Distanz zu den Realitaten und zu 

den "Massen", Egoismus, Angstein- 

jagen, Lernunwilligkeit etc.). Was 

dem "Vorsitzenden" als besonders 

tadelnswert erschien, waren also 

Uberbetonung des Regelwerks, 

Mangel an Konsultation mit den 

unteren Ebenen, mangelnder Kon- 

takt zu den "Massen" und VerlaB 

auf instrumentale Anreize. Noch 

allgemeiner ausgedriickt war es das 

Ubergewicht der "SachzwSnge", die 

sein MiBfallen erregten. Gleichzei- 

tig fand er es tadelnswert, daB die 

Kader die Verhaitnisse nicht genii- 

gend untersuchten und studierten, 

daB sie unsorgfaitig waren, Willkiir 

walten lieBen und zu wenig von 

ihrem Metier verstanden.

Aus all diesen AuBerungen wird 

deutlich, daB Mao nicht gegen die 

Burokratie als solche eingestellt 

war, sondern gegen einen "Biiro- 

kratismus", der die Politik auf Ko- 

sten des Sachzwangs vernachlassigt.

Die Leistung der Burokratie ist 

demzufolge nicht in erster Linie 

danach zu beurteilen, welche Sach- 

ergebnisse sie zuwege bringt, son

dern vielmehr danach, wieweit sie 

die Menschen motiviert und fur die 

neuen Ziele empf^nglicher gemacht 

hat. Sachergebnisse, die "an den 

Massen vorbei" erzielt werden, sind 

nichts wert, sondern im Gegenteil 

sogar schSdlich, auch wenn sie sich 

nach auBen hin noch so gut aus- 

nehmen mbgen. Mao verabscheut 

also keineswegs die Effizienz der 

Burokratie, sondern ihre prasumti- 

ve Neigung, bei einem Konflikt 

zwischen Effizienz und "Politik/ 

Ideologic" allemal der letzteren den 

Vorzug einzurSumen. Was damit 

gemeint ist, wurde besonders deut

lich bei einer exemplarischen, Ende 

der fiinfziger Jahre zu treffenden 

Entscheidung, wie namlich das 

Land sich neuen Schiffsraum ver- 

schaffen solle. Drei Optionen stan- 

den dabei zur Wahl, namlich das 

Chartern, das Kaufen Oder das Sel- 

berbauen. Wahrend die "Pragmati- 

ker" um Liu Shaoqi sich fur die 

bkonomisch billigste Lbsung, nam

lich das Kaufen, aussprachen 

("Sachzwang"), piadierte Mao fur 

das Selberbauen, das kurzfristig 

zwar teuer zu stehen komme, lang- 

fristig aber zu einer Pflanzstatte 

neuer technologischer Fahigkeit der 

Massen wurde. Der politische Vor- 

teil des Massennutzens wurde hier 

also von Mao dem bkonomischen 

Sachzwang iibergeordnet. Eine Bu

rokratie, die massennah ist, war 

Mao also stets willkommen. In der 

klassischen Definition Max Webers 

freilich ware eine solche Burokratie 

qua definitione keine "Burokratie" 

mehr! Freilich kann man der We- 

berschen Definition, die auf eine 

"monokratische Organisation" hin- 

ausiauft, das "human relations 

model" gegeniiberstellen, das in der 

westlichen Soziologie vor allem zu 

Beginn der sechziger Jahre aus- 

fiihrlich diskutiert wurde und in 

dem es mehr auf Uberredung, 

Uberzeugung, Motivierung, "Inter- 

nalisierung" und "moralische Moti

vation" ankommt als auf Sacherle- 

digung: "Motivierung" contra "Sach- 

abwicklung"!

5.4.13.

Deng Xiaopings Definition

Auch Deng Xiaoping hat eine Liste 

der Erscheinungsformen des Biiro- 

kratismus angefertigt - und sich 

damit bewuBt in die Nachfolge 

Maos gestellt (30). Biirokratismus 

SuBere sich in folgendem: "Ent- 

scheidungen aus einer Position 

hoch uber den Massen; MachtmiB- 

brauch; Loslbsung von der Realitat 

und den Massen; Erweckung fal- 

scher Eindriicke; Phrasendrescherei; 

unflexible Denkweise; Festklam- 

mern an Uberkommenem; organi- 

satorische Schwerfailigkeit; perso- 

nelle Uberbesetzung; stSndiger Ar- 

beitsaufschub; Ineffizienz und Ver- 

antwortungslosigkeit; Wortbruch; 

Dokumente zirkulieren lassen, ohne 

Probleme zu Ibsen; einander die 

Verantwortung zuschieben; von 

Burokratendiinkel erfiillt sein; an- 

dere allzu oft tadeln, Repressalien 

anwenden; die Demokratie unter- 

driicken; Vorgesetzte betrugen und 

die Massen tauschen; selbstherrli- 

ches Benehmen; Vetternwirtschaft; 

Bestechung; Unterschlagung und 

Korruption sowie Gesetzesiibertre- 

tungen etc."

Als hbchst unangemessen und bii- 

rokratisch gilt auch eine Uberbeto

nung des Danwei-Egoismus. Die 

Einheiten betrachten Personal als 

ihr Eigentum. Man halt "eine Ar- 

mee lieber tausend Tage lang auf- 

recht, um sie eine Stunde lang zu 

nutzen", statt sie zwischendurch 

einmal hierhin und einmal dorthin 

ausschwarmen zu lassen.

Jede Flexibilisierungspolitik stbBt 

hier m.a.W. auf harten Widerstand.

5.4.2.

Der altchinesische Biirokratismus - 

besser als sein Ruf

Die Art von Burokratie, mit der 

sich letztlich auch Mao hatte ver- 

sbhnen kbnnen, entsprach in ihren 

Grundlinien durchaus dem tradi- 

tionellen Mandarinat; denn dieses 

wich in mehreren Punkten vom 

Weberschen "Idealtyp" ab. Zwar 

richtete es sich in seiner Amtsfiih- 

rung durchaus nach generellen Re- 

geln, war auch hierarchisch aufge- 

baut, ging aktenmaBig vor, pochte 

auf die Einhaltung des Dienstwegs 

und beachtete strenge Zustandig- 

keitsregeln.

Doch wurde das Prinzip der Fach- 

schulung durch das "Amateurideal" 

ersetzt, demzufolge der Amtstrager 

weniger Fachmann als vielmehr 

Wahrer der konfuzianischen Prinzi- 

pien sein wollte; ferner muBte der 

Beamte durchaus nicht sein ganzes 

Leben im Dienste des "Staates" 

(oder der Dynastie) tatig sein, vor 

allem aber - und dies ist der 

Hauptunterschied zum Typ des 

Weberschen FunktionSrs - verstand 

sich das Mandarinat nicht als wil- 

lenloses Instrument in der Hand ir- 

gendeines wie immer gearteten Re

gimes. GewiB gab es Ansatze in ei

ne solche Richtung, namlich vor 

allem zur Hoch-Zeit der Legali- 

sten - also in den Jahren der kurz- 

lebigen Qin-Dynastie (221-206 

v.Chr.). Mit Beginn der Han-Dy- 

nastie jedoch (206 v.Chr. bis 220 

n.Chr.) nahm die Entwicklung ei

nen neuen Verlauf, da die gesamte 

Gesellschafts- und Rechtsordnung 

Chinas nun "konfuzianisiert" wurde 

(31). Hauptaspekte der "Konfu- 

zianisierung" des Fa (Rechts) waren 

die nun einsetzende Handhabung 

des Rechts durch Beamtengelehrte, 

die Differenzierung bei in der 

rechtlichen Behandlung verschiede- 

ner Personengruppen, die Kollek- 

tivhaftung (vor allem der Familie), 

die Kardinalisierung bestimmter 

Verbrechensgruppen, die Einbezie- 

hung des Li (der Sitte) in Rechts- 

entscheidungsprozesse und die 

Tendenz zur Unterbindung prozes- 

sualer Auseinandersetzungen. Unter 

dem EinfluB der Staatsphilosophen 

Mengzi und Xunzi, vor allem aber 

des Hausphilosophen der Han, 

Dong Zhongshu, gewann die An-
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schauung, daB sich jede Regierung 

letztlich nur durch Wahrnehmung 

der Interessen des Volkes legitimie- 

re, an EinfluB. Wahrung der Tradi

tion und "Wohl des Volkes" - diese 

beiden Gesichtspunkte wurden zur 

politischen Maxime und machten es 

dem Mandarinat moglich, nicht 

bloB Wachs in den Handen des je- 

weiligen Herrschers zu sein, son- 

dern sich vielmehr zum Anwalt 

dieser beiden Kriterien zu machen 

und einem Tyrannen notfalls auch 

das Handwerk zu legen. Das Man

darinat war also weit davon ent- 

fernt, sich bloBen funktionellen 

"Sachzwangen" beugen, und folgte 

statt dessen durchaus einem politi

schen Eigenkurs. Auf diese Weise 

gelang es ihm sogar, Fremdherr- 

scher, wie die Mongolen oder die 

Mandschus, wieder zu den wahren 

Prinzipien "zuriickzuholen".

So gesehen ist das idealtypische 

Beamtentum Max Webers eine he- 

teronome, das ideale chinesische 

Mandarinat aber eine autonome In

stitution.

Um diese Autonomie notfalls be- 

haupten zu kdnnen, entwickelte das 

Mandarinat im Laufe der Jahrhun- 

derte einige typische Selbstschutz- 

mechanismen, die sich, wie die 

Geschichte zeigt, durchaus bewahrt 

haben:

Da war einmal das bereits mehrere 

Male erwShnte "Amateurideal", das, 

ganz im Gegensatz zur Weberschen 

Definition, keine Fachschulung, 

sondern eine moralische Internali- 

sierung voraussetzte.

Ein zweites wichtiges Instrument 

war die Praxis des "Zensorierens", 

die sich nicht nur gegen VerstoBe 

im Volk oder gegen Amtsverlet- 

zungen des Beamtentums, sondern 

notfalls auch gegen den Kaiser 

selbst wenden konnte. DaB viele 

MandarinatstrSger sowohl im als 

auch auBerhalb des Zensorats unter 

Einsatz ihres Lebens es wagten, 

kaiserliche VerstoBe gegen Grund- 

prinzipien der Tradition zu riigen, 

wurde von der sinologischen Wis- 

senschaft prSzise nachgewiesen. 

Tabularische Erfassungen gerade 

aus der Ming-Zeit - also dem Hb- 

hepunkt kaiserlicher Autokratie - 

zeigen, daB die Zahl der formellen 

Anklagen des Zensorats, aber auch 

der Proteste von auBerzensorischen 

Beamten, immer dann ruckartig 

zunahm, wenn auch die Kaiser sich 

besonders willkiirlich verhielten 

(32). Einsame Eingaberekorde gab 

es beispielsweise in den Jahren um 

1480 und vor allem um 1530 - also 

in Zeitpunkten, da angesichts stei- 

gender Ungerechtigkeit auch die 

Unruhe im Volk zunahm. Wenn es 

anschlieBend zu einer Senkung aller 

drei statistischen "Werte" (also des 

kaiserlichen Unrechts, der Manda- 

rinatseingaben und der Volksun- 

ruhe) kam, so beweist dies mogli- 

cherweise, daB solche Eingaben 

Wirkung zeitigten, auch wenn an

gesichts der Vererbbarkeit des kai

serlichen Amts eine direkte Abset- 

zung des Amtstragers nicht moglich 

war. Zumindest haben die Kaiser 

die Warnungen nicht einfach in 

den Wind geschlagen!

So gesehen war das Verhaltnis zwi- 

schen Kaisertum und Mandarinat 

also durchaus dualistisch. Dies 

wurde vor allem dann besonders 

deutlich, wenn sich, wie in der 

Han- und der Ming-Zeit, innerhalb 

des Hofs eine besondere Regierung 

herausbildete, die versuchte, an- 

stelle des Mandarinats das Steuer in 

die Hand zu nehmen. In der Han- 

Zeit bereits entwickelte sich ein 

Dualismus von Palast- und Staats- 

amtern und damit eine Zweiheit 

von AuBerem und Innerem Kabi- 

nett heraus - eine Folgeerscheinung 

des kaiserlichen MiBtrauens gegen- 

iiber der allzu selbstbewuBten Be- 

amtenschaft! Das Innere Kabinett 

war ein informelle Gremium, des

sen sich der Kaiser bediente, um 

dem mit dem Wachsen der Staats- 

aufgaben immer starker werdenden 

Beamtenapparat Paroli zu bieten. 

Ins Innere Kabinett holte der Kai

ser Verwandte oder aber engere 

Vertraute, deren Loyalitat er sicher 

sein konnte. Jahrhunderte spSter, 

wahrend der Ming-Zeit, sollten es 

die dem Kaiser seit friihester 

Kindheit vertrauten Eunuchen sein, 

die in das Innere Kabinett (neige) 

einriickten (33). Damals kamen 

auch die beiden polaren Ausdriicke 

"Innerer Hof (neiting) und "AuBe- 

rer Hof (waiting) auf. Eine Zeit- 

lang wurde das "Innere Schatten- 

kabinett", das ganz dem Kaiser zu- 

getan war, in der Tat zum Herz der 

Regierung. Ein echtes Staatsamt 

war damit zum Palastamt gewor- 

den. Kein Wunder, daB die "SuBe- 

ren" Beamten, die ihre Stellung 

uber den reguiaren Priifungsweg 

erworben hatten, der geheimen 

Machtergreifung der Giinstlinge 

des Kaisers mit alien ihnen verfiig- 

baren Mitteln entgegentraten.

Spannungen und Gegenreaktionen 

dieser Art zeigen deutlich, daB das 

auch in der heutigen Volksrepublik 

vom alten China gezeichnete Bild 

einer monokratischen Herrschafts- 

struktur ganz gewiB nicht zutrifft. 

Yan Jiaqi, der Leiter des For- 

schungsinstituts fiir Politologie bei 

der Chinesischen Akademie fiir 

Gesellschaftswissenschaften, bei

spielsweise zeichnet das Bild eines 

solchen "absolutistischen Herr

schers", der sich angeblich in seine 

"unfehlbaren Regierungsmethoden" 

von niemandem hineinreden lassen 

wollte (34). Laut Yan gab es im 

alten chinesischen China iiberhaupt 

"kein politisches System", sondern 

lediglich Einzelpersonen, die alles 

bestimmten - als ob Herrschaft 

durch Einzelpersonen kein Aus- 

druck eines "politischen Systems" 

ware und als ob es immer nur je- 

weils eine alles bestimmende Ein- 

zelperson gegeben hatte! "Man" ha- 

be auch nicht gegen korrupte Be- 

amte und Despoten gekampft, son

dern auf gerechtere und unbestech- 

lichere Beamte und auf einen fort- 

schrittlicheren Kaiser gewartet. 

Dadurch sei das chinesische Volk 

"geiahmt" worden - als hatte sich 

das Volk im Laufe der Geschichte 

nicht immer wieder einer repressiv 

gewordenen Dynastie verweigert!

Was an diesen doch recht merk- 

wiirdigen Ausfiihrungen zutrifft, 

ist aber immerhin die Feststellung, 

daB seit der Griindung des chinesi

schen Kaiserreichs immer nur eine 

einzige Regierungsform praktiziert 

worden sei, wahrend es im Westen 

- nicht zuletzt aber in der antiken 

Polis, wo ja von Aristoteles die er- 

ste Regierungslehre aufgestellt 

wurde - einen standigen Stafetten- 

wechsel zwischen fast alien denk- 

baren Regierungsformen gegeben 

habe. Richtig ist auch, daB das 

chinesische Kaiserreich sich nie als 

Staat im modernen Sinne verstan- 

den hat, sondern als ein Reich, 

dessen "Mitte" sich als zivilisiert 

verstand, wahrend die Nachbarvdl- 

ker als barbarisch betrachtet wur

den - im Siiden Chinas lebten die 

"Man" (auch heute noch heiBt "Bar- 

bare": "yemanren"), im Osten dage- 

gen die "Yi". Diese Betrachtungs- 

weise habe auch nie eine verglei- 

chende Staatslehre aufkommen las

sen. Zu einem modernen Verstand- 

nis sei man erst nach dem Opium- 

krieg (1840 ff.), vor allem aber ge

gen Ende des 19.Jhdts. gelangt, als 

Reformer wie Kang Youwei und 

Liang Qichao in ihren Reformein- 

gaben beim Hof u.a. die Griindung 

eines modernen Staatswesens ver- 

langten.

Die nachfolgend zustande gekom- 

menen Regierungssysteme hatten 

freilich alle noch unter einer 

schweren Hypothek der kaiserli

chen Vergangenheit gelitten, nam-
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lich der "iibermaBigen Machtkon- 

zentration" - damit ist Yan beim 

Thema des Tages und kann seine 

Ausfiihrungen nun zu all jenen Ar- 

gumenten parallel laufen lassen, die 

er aus den Parteitagsreden und 

-verlautbarungen seit 1980 kennen- 

gelernt hat. Er kann auch, nunmehr 

ungefahrdet, die Meinung Deng 

Xiaopings wiederholen, daB es ei- 

ner der Hauptfehler Maos gewesen 

sei, das "System hochkonzentrierter 

Macht" als "sozialistisches Modell" 

hinzustellen ("Je konzentrierter, de- 

sto sozialistischer") und daB diese 

Zulassung "unbegrenzter Macht" 

friiher oder spater unausweichlich 

habe zum Personenkult fiihren 

miissen. "StSndiger Klassenkampf" 

(gegen alle, die sich gegen ein sol- 

ches System wehrten) und MiBach- 

tung der "sozialistischen Waren- 

wirtschaft" hatten sich zusammen 

mit der "Hochkonzentration" zur 

Trias all dessen summiert, was es 

heute zu bekampfen gilt. Der re- 

formerische Hauptkurs laufe auf 

die ebenfalls dreifache Forderung 

der Kritik am "Klassenkampf als 

Hauptkettenglied", auf die Fbrde- 

rung von Leistung und auf die 

Schaffung einer sozialistischen Wa- 

renwirtschaft hinaus. Die Macht- 

entflechtung miisse im Sinne zweier 

Parolen betrieben werden: "System 

ist wichtiger als Person" und "Er- 

setzung der Herrschaft einer Ein- 

zelperson durch den Vorrang des 

Gesetzes".

5.4.3.

Die Eigengesetzlichkeiten der heu- 

tigen Burokratie

Theoretisch hatte der Kaiser im 

alten China zwar unbeschrankte 

Macht, doch in der Praxis wurde 

diese "Souveranitat" durch zahlrei- 

che Schranken eingeengt (35), 

namlich (1) durch die Beamten- 

schaft, (2) durch die kaiserlichen 

Verwandten mit ihren unzahligen 

Verastelungen und unberechenba- 

ren Einfliissen, (3) durch einen 

EntscheidungsprozeB, der auf zahl- 

reiche Informanten, Behdrden und 

Prozeduralmodalitaten Riicksicht zu 

nehmen hatte, (4) durch Vorhal- 

tungen und Kritik von seiten des 

Zensorats (falls es mutig war!), 

(5) durch rituelle Regelungen, die 

dem Bewegungsspielraum des Kai

sers ahnliche Fesseln anlegten, wie 

beispielsweise das Zeremoniell am 

franzdsischen Hof dem "Sonnenkd- 

nig", (6) durch die Toleranzgrenze, 

die von der Leidensfahigkeit des 

Volkes bestimmt war und (7) durch 

Riicksichtnahmen auf "Zeichen des 

Himmels", die sich in Form von 

Natur- oder Politkatastrophen au- 

Berten und die - angesichts der

universistischen Entsprechungsphi- 

losophie - nicht unbeachtet bleiben 

durften.

In veranderter Form sind viele die- 

ser Hindernisse auch heute noch 

vorhanden. Die "Zeichen des Him

mels" und die kaiserliche Ver- 

wandtschaft stellen freilich keine 

Grenze mehr dar, wohl aber gibt es 

neue "Zensoren" in Form der Dis- 

ziplinarkomitees der Partei sowie 

des neuen Dienstaufsichtsministe- 

riums; ferner wirft der Entschei

dungsprozeB komplizierte Probleme 

auf und auch die Meinung des 

Volkes will beachtet sein. Haupt- 

hindernis fur die Durchsetzung des 

politischen Willens ist aber damals 

wie heute das Beharrungsvermogen 

der Burokratie. Bereits im Rahmen 

des organisationsrechtlichen Teils 

(C.a., Januar 1987, 4.2.2.) wurden 

die wichtigsten vier Eigengesetz

lichkeiten der chinesischen Buro

kratie dargestellt, namlich ihr Ab- 

schottungsverhalten, ihr Persona- 

lismus, ihr Starrsinn im "Aushan- 

deln" von Ldsungen und ihr "Res- 

sortexpansionismus".

Es wurde auch darauf hingewiesen, 

daB es den Reformern nicht um 

die Abschaffung der Burokratie als 

solcher, sondern nur um die Eli- 

minierung pathologischer Erschei- 

nungen des biirokratischen Appa- 

rats geht, also um den Kampf ge

gen Uberzellularisierung, Uberper- 

sonalisierung, iibertriebenen Kuh- 

handel und gegen "Ressorthegemo- 

nismus".

Ob freilich dieser Kampf erfolg- 

reich ist oder nicht: In jedem Fall 

hat die politische Fiihrung hier mit 

grdBten Schwierigkeiten zu rechnen 

- und sie wird am Ende wohl eher 

zu Rande kommen, wenn sie sich 

beim Ausgleich mit der Burokratie 

eher "klientelisierender" als juristi- 

scher Mittel bedient! Auch hier 

trifft man m.a.W. wieder auf ein 

Gebiet, das rechtlich kaum in den 

Griff zu bekommen ist.

Eine weitere EinschrSnkung des 

Machtmangels bilden schlieBlich 

noch die Danweis, die erfahrungs- 

gemSB ihren eigenen Willen haben 

und sich nur in bestimmten Rah- 

menbedingungen "dreinreden" las

sen. Um vor allem die Ddrfer in 

den Griff zu bekommen, hatte Mao 

Zedong in den Jahren 1958 ff. die 

Volkskommunen eingefiihrt - war 

damit aber auf Widerstand gesto- 

Ben, der so zah war, daB schon die 

Maoisten Schritt fiir Schritt nach- 

geben und letztendlich die "Pro- 

duktionsmannschafts"-Danweis

wieder als eigentliche Basis des 

landlichen Lebens anerkennen 

muBten; die Reformer gar haben 

die Volkskommune als politisches 

oder administratives Organ voll- 

standig eliminiert und der Volks

kommune nur noch eine Art Ei- 

gentiimerstellung - im Sinne etwa 

einer GmbH - belassen. Zusitzlich 

wurden iiberall "Eigenverantwor- 

tungssysteme" eingefiihrt, die ein 

weiteres Stuck dazu beitragen, die 

Eigenstandigkeit der Haushalte und 

letztlich auch der Dorfer zu festi- 

gen.

Das "dienstrechtliche" Problem be- 

steht hier darin, Kommunikations- 

kanaie herzustellen, uber die die 

einzelnen Danweis veranlaBt wer

den kdnnten, sich entsprechend den 

Vorstellungen der Fiihrung zu ver- 

halten. Dafiir gibt es sowohl den 

gesetzlichen Weg als auch die ty- 

pisch chinesischen informellen 

Mittel des gegenseitigen "Aushan- 

delns".

5.4.4.

MaBnahmen gegen den Burokratis- 

mus

Der Kampf der sino-kommunisti- 

schen Fiihrung gegen den Biirokra- 

tismus gleicht dem Mythos des Si

syphus: Er wurde iiber Jahre und 

Jahrzehnte gefiihrt, brachte aber 

immer nur Teilerfolge.

5.4.4.I.

GegenmaBnahmen unter Mao Ze

dong

Am beriihmtesten wurden hier 

sechs GroBkampagnen, namlich die 

unmittelbar mit der ersten "Aus- 

richtungskampagne" verlaufende 

Bewegung zur Verwaltungsverein- 

fachung (1941-1943), sodann die 

"Drei-Anti-Kampagne" von 1952, 

die offiziell gegen "Biirokratismus, 

Korruption und Verschwendung" 

gerichtet war, drittens ein Versuch 

zur Verwaltungsvereinfachung i.J. 

1955, sodann das Vorgehen gegen 

aufgebiahte Organisationen und ge

gen korrupte Kader aniaBlich der 

"Vierfachen Reinigungskampagne" 

von 1963 bis 1965, sodann die fast 

vbllige Niederlegung des Verwal- 

tungsapparats wahrend der Kultur- 

revolution und schlieBlich, in aller- 

neuester Zeit, die iiber drei Jahre 

hin durchgefiihrte "Strukturre- 

form", in deren Verlauf, wie in der 

vorliegenden Serie schon mehrfach 

ausgefiihrt, zahlreiche Organisatio

nen auf samtlichen Ebenen zusam- 

mengelegt und das Verwaltungs- 

personal systematisch reduziert 

wurde - zumindest voriibergehend!
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All diese Bewegungen waren weni- 

ger Veranstaltungen rechtsrelevan- 

ter Natur; vielmehr stand uberall 

die "Politik" im Vordergrund, der 

es vor allem darauf ankam, neben 

der administrativen Bereinigung 

zugleich auch unliebsames Personal 

aus den Reihen der Verwaltung zu 

entfernen.

DaB antiburokratische Aktionen 

nicht immer von eindeutigen Ziel- 

setzungen bestimmt waren, zeigt 

eine der bekanntesten "Ausrich- 

tungs"-Kampagnen, namlich die 

sog. "Landliche Sozialistische Er- 

ziehungsbewegung" (1962-1966), 

die auch unter der Bezeichnung 

"Vier-Sauber-Kampagne" in die 

Geschichte eingegangen ist. Ausld- 

sendes Moment der Kampagne war 

ein rapider Verfall der Kadermoral 

im Zuge der "drei schlimmen Jah- 

re" (1959-1961). Den landlichen 

Kadern wurden "vier Unsauberkei- 

ten" vorgeworfen worden, namlich 

bei der Fuhrung der Rechnungsbii- 

cher, bei der Uberwachung der 

Getreidelagerhauser, beim Umgang 

mit Staatseigentum und bei der 

Vergabe von Arbeitspunkten. Exakt 

gegen diese Verfehlungen richtete 

sich die Kampagne der "Vierfachen 

Reinheit" (siqing), die ein wesentli- 

cher Bestandteil des ersten ZK- 

Dokuments im Rahmen der neuen 

Kampagne war, namlich der "Reso

lution liber einige Probleme in der 

gegenwartigen landlichen Arbeit" 

vom Mai 1963, die auch bekannt 

wurde unter der Bezeichnung "Er

ste Zehn Punkte" (36). In der Re

solution wurden die Kader zu kol- 

lektiver Produktionsarbeit aufge- 

fordert, um sie auf diese Weise 

davon abzuhalten, weiter dem Bli- 

rokratismus zu verfallen. Im Sep

tember 1963 folgten die "Spateren 

Zehn Punkte" (37) und im Septem

ber 1964 der "Uberarbeitete Ent- 

wurf der Spateren Zehn Punkte"

(38) , in welch letzterem die "Mas- 

sen" aufgefordert wurden, "kiihn 

die Kader zu iiberprufen". Lag die 

Kaderkontrolle nach den beiden 

ersten Dokumenten noch weitge- 

hend in der Hand von "Arbeits- 

gruppen", die von der Zentrale in 

die Provinzen entsandt wurden, so 

sollten nunmehr also die Bauern 

selbst an Ort und Stelle die Kon- 

trollarbeit in die Hand nehmen und 

die Buchfiihrung der lokalen Kader 

iiberprufen - ein fur chinesische 

Verhaitnisse sensationeller Vorgang! 

Im Januar 1965 gab es eine erneute 

Wendung, als namlich nochmals ei

ne neue ZK-Weisung, die sog. "23 

Punkte" herausgegeben wurden

(39) . Hatte sich die sozialistische 

Erziehungsbewegung bisher haupt- 

sachlich auf die kleinen landlichen 

Kader an der Basis konzentriert, so 

richtete sich der neue Angriff 

nunmehr gegen die Funktionare 

ganz oben an der Parteispitze, die 

angeblich fur die Verfehlungen der 

"Kleinen" verantwortlich waren. 

Wer hier letztlich im Visier stand, 

wurde dann 1966/67 deutlich, als 

Liu Shaoqi direkt ins Kreuzfeuer 

der Kritik geriet.

Spatestens im Riickblick konnte 

man erkennen, daB sich bereits 

wahrend der Sozialistischen Erzie

hungsbewegung ein heftiger Frak- 

tionskampf zwischen der Liu- und 

der Mao-Gruppe angebahnt und 

daB sich die Kontroverse auBerlich 

an der Kaderfrage entziindet hatte. 

Die beiden ersten der genannten 

vier Dokumente waren offensicht- 

lich auf Initiative Liu Shaoqis er- 

gangen, wahrend die zwei letzteren 

einen versteckten Gegenangriff ge

gen ihn mit sich brachten, wobei 

Mao Zedong die Federfiihrung hat

te. Nur so ist es auch zu erkiaren, 

daB sich die Aufmerksamkeit 

schnell von der Kaderfrage weg - 

und hin zur "Hauptquartier"-Frage 

verlagerte (40).

5.4.4.2.

GegenmaBnahmen unter Deng 

Xiaoping

5.4.4.2.I.

LSsungsansatze 

Haupterscheinungsform des Bliro- 

kratismus sind nach Meinung der 

Reformer "Uberkonzentration der 

Macht", Unklarheiten in der Zu- 

standigkeit, Fehlen eines geregelten 

Kadersystems sowie Uberbesetzung 

von Amtern und Uberlappung von 

Zustandigkeitsbereichen.

Mit zu den Hauptvereinfachungs- 

maBnahmen muBten unter diesen 

Umstanden gehdren: (1) Entflech- 

tungsmaBnahmen, u.a. Umwand- 

lung von einkommenstrachtigen 

Zweigen in Geschaftsunternehmen, 

(2) die Zusammenlegung von Gre- 

mien mit ahnlicher Aufgabenstel- 

lung, (3) die Schaffung eines Ka

dersystems mit klaren Regelungen 

uber Einstellung, Amtsfiihrung, 

Entlassung, Pensionierung etc. und 

(4) die Entlassung liberzahligen 

Personals.

Wohin allerdings mit dem entlasse- 

nen Personal, das sich am Ende in 

die Millionen belaufen wurde?

Einerseits stellte man hier Pen- 

sionszahlungen in Aussicht, ande- 

rerseits schuf man, gleichsam als 

"Trostpflaster", in Form von "Bera- 

terkommissionen" eine sanfte Zwi- 

schenlosung.

S.4.4.2.2.

Das neue Allheilmittel namens 

"V eran twortungssy stem"

Am besten laBt sich diese Variante 

der Steuerung des Kaderverhaltens 

durch das "Verantwortungssystem" 

vordeterminieren. Dies hat vor al

lem Deng Xiaoping bei seiner Rede 

liber die "Reform des Fuhrungssy- 

stems in Partei und Staat" vom 

18.August 1980 betont (41). Deng 

beklagt dort zunachst die Uberkon

zentration von Macht, die sich zu- 

meist im Parteikomitee konzentrie- 

re und dort wiederum in der Hand 

einiger Sekretare, vor allem des 

Ersten Sekretars, liege. Dieser Zu- 

stand laufe darauf hinaus, daB die 

meisten Kader keine Entschei- 

dungsmacht besaBen, wahrend die 

wenigen Machthabenden mit Arbeit 

liberlastet seien. Als Folge davon 

"kdnnen die meisten Menschen oft 

nicht selbstandig Verantwortung 

libernehmen und Angelegenheiten 

behandeln, die sie eigentlich erle- 

digen sollten. Sie beschaftigen sich 

deshalb taglich damit, die Leiter 

um Anweisungen zu ersuchen und 

sie zu verstandigen sowie Doku

mente anzukreuzen und weiterzu- 

leiten." Ndtig seien deshalb "strenge 

administrative Vorschriften und ein 

System personlicher Verantwort- 

lichkeit von oben nach unten sowie 

strenge eindeutige Bestimmungen 

liber die Verantwortungen und Be- 

fugnisse jedes Organs und jeder 

Person" (42). Die Macht diirfe 

weder zu sehr zentralisiert noch 

auf der anderen Seite zu sehr de- 

zentralisiert werden. Es gehe hier 

stets um das "Problem der Uber- 

maBigkeit" (43).

Worauf es also ankomme, sei eine 

"Verbindung der kollektiven Fiih- 

rung mit der Arbeitsteilung bei 

personeller Verantwortung". Wdrt- 

lich: "Es muB eindeutig festgelegt 

werden, welche Fragen vom Kol- 

lektiv diskutiert werden und wel

che von Einzelpersonen zu verant- 

worten sind. Wichtige Fragen miis- 

sen unbedingt vom Kollektiv dis

kutiert und entschieden werden. 

Beim Fallen von Entscheidungen 

muB das Prinzip der Unterordnung 

der Minderheit unter die Mehrheit 

streng eingehalten werden. Jedes 

Komiteemitglied hat nur eine 

Stimme und jeder Sekretar hat nur 

das Recht auf eine Stimme. Der 

Erste Sekretar darf nicht allein 

entscheiden. Was das Kollektiv ent

schieden hat, muB jeweils durchge- 

fiihrt werden. Jeder tragt seine 

Verantwortung und diese darf un

ter keinen Umstanden anderen zu- 

geschoben werden. Wer seine 

Pflicht versaumt, muB zur Rechen-
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Die meisten dieser Bestimmungen 

gelten nicht nur fur Arbeiter, son- 

dern auch fiir Angestellte in den 

betreffenden Betriebsdanweis 

moglicherweise aber auch fiir die 

Staatskader.

Vielleicht gibt es auch Parallelen zu 

den Aufstiegsregelungen und den 

"Erganzungszahlungen" fiir die Ar

beiter. Fiir diese gab es jedenfalls 

in der Zeit von 1949 bis 1956 ein 

System der regelmaBigen Beforde- 

rung, das mit dem jahrlichen 

Lohnfondsplan eng verkniipft war. 

Arbeiter konnten also einen Antrag 

auf Befdrderung stellen, wurden 

dann iiberpriift und in eine neue 

Lohnstufe eingewiesen, falls sie die 

erforderlichen FShigkeiten (sowie 

politisches Engagement) mitbrach- 

ten.

Nach der zweiten Reform des na- 

tionalen Lohnsystems, die i.J. 1956 

stattfand, wurde diese regulare Be- 

fdrderungspraxis jedoch aufgeho- 

ben. In den folgenden zwanzig 

Jahren, d.h. von 1957 bis 1977, gab 

es nun nur noch drei groBe Befdr- 

derungswellen, n^mlich 1959, 1963 

und 1971. Unter den Arbeitern 

fiihrte dieser Befdrderungsstau zu 

erheblichen Frustrationen und war, 

wie man nicht weiter betonen muB, 

nicht gerade leistungsfdrdernd.

Die Reformer gingen deshalb wie- 

der zu einem erhbhten Befdrde- 

rungstempo iiber. Allein in den 

sechs Jahren zwischen 1977 und 

1982 wurden beispielsweise insge- 

samt 80% aller Arbeiter in fiinf 

Schiiben mindestens eine Stufe hd- 

her befbrdert. Gleichzeitig begann 

auch wieder eine verstarkte Perso- 

nalbewertung nach Leistungsge- 

sichtspunkten (50).

Neben dem oben kurz beschriebe- 

nen reguliren "Lohnsystem" gibt es 

noch ein "System von Erganzungs

zahlungen", die fiir Arbeiten in be- 

sonders abgelegenen Gegenden, fiir 

besonders schwere Tatigkeiten oder 

aber fiir Uberstunden etc. geleistet 

werden, und ein Pramiensystem, 

das sowohl materielle als auch im- 

materielle Belohnungen (und Be- 

strafungen) zum Inhalt hat, sowie 

ein "Wohlfahrts"-, ein "Arbeits- 

schutz"- und ein Arbeiterversiche- 

rungssystem. Das erstere umfaBt 

kollektive und individuelle Lei- 

stungen an Arbeiter; zu den kollek- 

tiven gehbren beispielsweise Bii- 

chereien, Leseraume und Clubs, 

Kindergarten, Bader u.dgl., die al- 

lesamt aus Mitteln der Staatskasse 

beglichen werden. Zu den indivi- 

duellen Wohlfahrsleistungen gehd- 

ren Hausbrandunterstiitzung oder 

Reisekostenzuschiisse oder Nothil- 

fen fiir Arbeiter, die sich gerade in 

einer finanziellen Klemme befin- 

den. Diese "Wohltaten" werden zu- 

meist aus der Kasse der betreffen

den Betriebsdanwei, ausnahmsweise 

auch direkt aus der Staatskasse be

glichen.

Lange Zeit waren Arbeiter und 

Staatskader auch unkiindbar, aBen 

also aus dem "eisernen Reisnapf".

Im Zuge der Organisationsreform 

ersetzte die Volksrepublik vor al- 

lem das System der lebenslangen 

Amtszeit fiir Fiihrungskrafte durch 

ein System der Zwangspensionie- 

rung. Friiher konnten staatliche 

Angestellte selbst dann, wenn sie 

ihrer Position fachlich nicht ge- 

wachsen waren, diese auf unbe- 

grenzte Zeit wahrnehmen.

Aufgrund der neuen Regelungen 

konnen sie entweder entlassen oder 

aber zuriickgestuft werden. 1985 

beispielsweise zog der Wuhaner Ei

sen- und Stahlkomplex aus diesen 

Neuregelungen die ersten Konse- 

quenzen und stufte im Rahmen ei- 

nes Rationalisierungsprogramms 

2.000 Fiihrungskrafte zuriick. Da- 

bei wurden 70 Biiroleiter und 500 

Biiroangestellte wieder an die 

Werkbank befdrdert - dies gait als 

Versetzung auf eine "niedrigere 

Stufe" (51).

Meistens waren bei diesen "Straf- 

fungsmaBnahmen" alte Kader be- 

troffen, die sich, nach Meinung 

Dengs, ohnehin schon langst Ge- 

danken iiber ihren Riicktritt hatten 

machen sollen. Fiir sie wurde eine 

Ubergangslosung getroffen, die in 

das Parteistatut vom September 

1982 Eingang fand, nSmlich die 

Einrichtung von "Beraterkommis- 

sionen" (guwen weiyuanhui) auf 

den verschiedenen Ebenen (Art.22 

und Art.28). Diese Gremien waren 

als eine Art organisatorisches Kis- 

sen gedacht: Amtsinhaber sollten 

nicht einfach aus Partei- und 

Staatsstellungen in die vollige 

Machtlosigkeit hinab gestoBen wer

den. Die Beraterkommissionen wa

ren daher, wie Deng Xiaoping be- 

tont (52), "als Ubergang vom Sy

stem der Lebensstellung in Fiih- 

rungspositionen zu einer Ruhe- 

standsregelung" gedacht. Dadurch 

sollte der "Ubergang relativ rei- 

bungslos gestaltet" werden.

5.6.

Die Pflichten des Amtstragers

Die Pflichten eines Verwaltungska- 

ders sind teils auBerlicher, teils in- 

nerlich-politisch-moralischer Na- 

tur.

5.6.1.

AuBerliche Pflichten

AuBerliche Pflichten beziehen sich 

vor allem auf das Auftreten, das - 

dem Charakter eines Beamten ent- 

sprechend - wiirdig zu sein hat.

Das Stadtische Parteikomitee Bei

jing erlieB beispielsweise am 

29.September 1983 "Bestimmungen 

zur auBeren Erscheinung der Be

amten des Stadtischen Parteikomi- 

tees und der Stadtischen Volksre- 

gierung" (53). Danach muB (1) die 

Kleidung sauber, ordentlich und 

einfach sein, nicht ausgefallen und 

ungewdhnlich. Genossen durfen das 

Haar weder lang tragen noch an 

den Schlafen wachsen lassen noch 

einen Schnurrbart tragen; Genos- 

sinnen durfen die Haare nicht 

schulterlang tragen, sich nicht dick 

schminken und keinen "ungesunden 

Schmuck" tragen; (2) das Betragen 

muB korrekt und naturlich sein; im 

sprachlichen Ausdruck sei man zi- 

vilisiert und hoflich; (3) die Regeln 

und Ordnungen fiir die Arbeit in 

den Amtern, zum Schutz von Ge- 

heimnissen, zum Schutz der Ge- 

sundheit und einer gesunden Um- 

welt etc. seien strikt einzuhalten; 

man befleiBige sich einer morali- 

schen Haltung in den Amtern und 

wahre die offentliche Ordnung. 

Das Wach- und Gesundheitsperso- 

nal sowie das Personal in den Bo- 

tenzimmern habe das Recht, dem- 

jenigen, der diesen Regeln zuwi- 

derhandelt (Angehorige und Kinder 

eingeschlossen), den Zutritt zu 

verwehren (54). Offensichtlich 

wurden diese Regeln im Zuge der 

Kampagne gegen die "geistige Ver- 

schmutzung" erlassen.

5.6.2.

Amtspflichten einst "Fuhren und 

bewahren"

Was die eigentlichen, auf die inne- 

re Haltung bezogenen Pflichten an- 

belangt, so hat sich der Amtstrager 

vor allem als "Diener des Volkes" 

zu verstehen. Dies ist in gewisser 

Weise eine Abweichung vom 

Selbstverstandnis der Vergangen- 

heit.

In der mandarinaren Tradition war 

die eigentliche Verpflichtung des 

Beamten weniger Gesetzestreue 

oder "Patriotismus" als vielmehr 

Li-Verbundenheit, d.h. Mitwirkung 

an der Aufrechterhaltung der
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iiberkommenen Moraltradition, die 

noch von jeder Dynastie als Legi- 

timationstitel fur die eigene Herr- 

schaft hochgehalten worden war. 

Alle anderen Aufgaben lieBen sich 

von dieser Hauptpflicht ableiten. 

Einen betrachtlichen Stellenwert 

nahm die erzieherische Aufgabe 

des Beamten gegeniiber den Unter- 

tanen ein, die weniger mit puniti- 

ven Oder administrativen Mitteln 

erreicht, als vielmehr durch mora- 

lische Vorbildhaftigkeit vorgelebt 

werden sollte.

Zu den Pflichten eines Beamten 

gehorte die Einhaltung der bereits 

erwahnten Inkompatibilitatsvor- 

schriften, die z.B. auf das Verbot 

der Ubernahme eines Amts in der 

eigenen Heimatprovinz, auf das 

Verbot, im eigenen Amtsbereich 

Land zu kaufen oder aber auf das 

Verbot hinausliefen, daB zwei Oder 

mehr Beamte der gleichen Ver- 

wandtschaft in derselben Abteilung 

Oder Region als FunktionSre tStig 

waren.

Der in der Alltagspraxis weitaus 

wichtigste Pflichtenbereich des Be

amten aber drehte sich um die 

Ausfertigung von Berichten. Ein 

reiches Paragraphenwerk von 

Strafbestimmungen, die gegen die 

Vernachlissigung der Berichts- und 

Aktenfiihrungspflichten gerichtet 

waren (@@ 65 des Qing-Kodex), 

beweist, daB die Beamtenschaft 

diese auf ihren Amtern ruhende 

Last hSufig als unzumutbar emp- 

fand.

Bei Pflichtverletzungen konnte ein 

Beamter sowohl im Wege von 

Strafgerichtsverfahren als auch von 

Dienstverfahren (Zust&ndigkeit: das 

Beamtenministerium) belangt wer

den. Es sei daran erinnert, daB alle 

Codices seit der Tang-Zeit zu mehr 

als der Haifte aller Normen aus 

Bestimmungen gegen Pflichtverlet

zungen im Amt gerichtet waren. 

Eine eigene zivilrechtliche Haftung 

des Beamten war nicht vorgesehen, 

von einer Staatshaftung anstelle des 

Beamten ganz zu schweigen. Im 

allgemeinen bestand die Tendenz, 

strafrechtliche, dienststrafrechtliche 

und zivilrechtliche Haftung uber 

einen einheitlichen, namlich straf- 

rechtlichen Leisten zu ziehen (55).

5.6.3.

Amtspflichten heute: "Fuhren und 

dienen"

5.6.3.1.

Politisches Bekenntnis

Von jedem heutigen Amtswalter 

wird zunachst einmal ein umfas- 

sendes, in seiner ganzen Lebens- 

fiihrung hervortretendes politisches 

Bekenntnis fur die Erhaltung der 

neuen Gesellschaft erwartet, die bis 

1978 im wesentlichen auf einen 

klassenkampferischen, seitdem aber 

auf einen "Modernisierungs"-Kurs 

zugeschnitten war/ist. Neben dieser 

Haltung wird zweitens Fachkompe- 

tenz erwartet ("rot und fachman- 

nisch").

Eine Verpflichtung zur Unpartei- 

lichkeit wird dagegen nicht erwar

tet - im Gegenteil: Er hat stets 

"parteilich" im Sinne der KP- 

Richtlinien zu sein.

Neben diesem generellen Verhal- 

tenskodex, der in prajuristischer 

Form an den einzelnen herange- 

tragen wird, gibt es noch eine Rei- 

he von Einzelpflichten, die auch 

juristisch bereits ausformuliert vor- 

liegen.

- Da ist einmal die Pflicht zur 

Verschwiegenheit und zur Wahrung 

von "Amtsgeheimnissen", die schon 

friih durch ein reiches Paragra

phenwerk ausgestaltet wurde, vor 

allem durch die "Vorlaufigen Be

stimmungen uber die Wahrung von 

Staatsgeheimnissen" (baoshou guojia 

jimi) vom l.Juni 1981 (56).

5.6.3.2.

Massenlinie und Kampf gegen den 

Burokratismus

Als Grundpflicht gilt nach wie vor 

der enge Kontakt mit der Bevblke- 

rung. Gegeniiber den "Massen" hat 

ein Kader vor allem vier Aspekten 

besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, namlich der Erziehung 

(im Sinne wachsender BewuBt- 

seinsbildung), der Partizipation (im 

Sinne erweiterter Teilnahme der 

Bevblkerung an Entscheidungen), 

der Fiihrung (im Sinne einer pr&zi- 

seren Kanalisierung und Ausrich- 

tung des Handelns) und dem 

Grundsatz der "Einheit von Partei 

und Massen": die Partei hat hierbei 

eher Vorbild als elitare Avantgarde 

zu sein.

Mit diesen Anforderungen hangt 

die weitere Pflicht zusammen, ge- 

geniiber dem Burokratismus auf 

Distanz zu bleiben (N^heres dazu 

oben 5.4.).

5.6.3.3.

Pflicht zur Teilnahme am innerpar- 

teilichen politischen Leben

Staatskader sind in aller Regel auch 

Parteimitglieder, weshalb sie inten- 

siv am "Parteileben" teilzunehmen 

haben. Vom 5.Plenum des XI.ZK 

(1980) wurden die inzwischen hau- 

fig zitierten zwolf "Richtlinien fiir 

das innerparteiliche politische Le

ben" erlassen, durch die der "Ar- 

beitsstil" naher konkretisiert wer

den sollte. Kurz gefaBt haben sie 

folgenden Inhalt: (1) Festhalten an 

der politischen und ideologischen 

Linie der Partei, (2) Festhalten an 

der kollektiven Fiihrung und 

Kampf gegen willkiirliche Ent

scheidungen von Einzelpersonen, 

(3) Festhalten an der zentralisierten 

Fiihrung der Partei und Einhaltung 

der Parteidisziplin, (4) Kampf dem 

Fraktionismus, (5) die Wahrheit sa- 

gen und ihr auch in der Praxis stets 

folgen, (6) die innerparteiliche 

Demokratie wahren und abwei- 

chende Meinungen richtig behan- 

deln, (7) die Unverletztlichkeit der 

Rechte eines Parteimitglieds garan- 

tieren, (8) Wahlen als Ausdruck des 

Wahlerwillens achten, (9) falsche 

Tendenzen und iible Personen be- 

kampfen, (10) sich gegeniiber Ge- 

nossen, die Fehler begangen haben, 

differenziert verhalten, (11) die 

Uberwachung durch Partei und 

Massen akzeptieren und nicht auf 

Privilegien aus sein, (12) fleiBig 

studieren und sowohl "rot als auch 

fachkundig werden" ("rot" sein 

heiBt, eine "feste und korrekte po

litische Orientierung zu besitzen" 

und an den Vier grundlegenden 

Prinzipien festzuhalten) (57). Der 

Arbeitsstil einer Partei sei, wie es 

in diesem Zusammenhang heiBt, 

"fiir die Partei eine Frage auf Le

ben und Tod".

Zentrale Leitlinien fiir das inner- 

dienstliche Verhalten brachte der 

ParteiausrichtungsbeschluB des 

2.Plenums des XII.ZK vom ll.Ok- 

tober 1983. Das Ziel der Ausrich- 

tung sei ein vierfaches: (1) Verein- 

heitlichung der Ideologic. Zu be- 

schreiten sei ein Weg zwischen den 

"linken" Ideen der Vergangenheit 

und den "rechten" Tendenzen der 

"biirgerlichen Liberalisierung". Als 

Weg der Mitte hatten die "Vier 

grundlegenden Prinzipien" zu gel- 

ten. (2) Ausrichtung des Arbeits- 

stils. MaBgebend seien hier die 

"Richtlinien fiir das innerparteili

che politische Leben" vom Marz 

1980; "Massenlinie" und Kampf ge

gen den "Biirokratismus"; (3) St&r- 

kung der Disziplin: biirokratischer 

Zentralismus statt "patriarchalischer 

Praktiken, Fraktionismus, Anar- 

chismus und Liberalismus, die alle 

durch MiBachtung der Organisation 

und der Disziplin gekennzeichnet 

sind"; (4) Reinigung der Parteior- 

ganisation durch AusschluB der 

"drei Kategorien von Menschen", 

d.h. jener Personen, die im Gefolge 

Lin Biaos und Jiang Qings durch 

"Rebellion" emporgekommen sind,
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ferner der Personen mit "fraktioni- 

stischen" Neigungen und schlieBlich 

all jenen Personals, das wahrend 

der Kulturrevolution durch Schia- 

gerei, Zerstdrung und Pliinderung 

aufgefallen ist. Gegeniiber anderen 

Personen, die Fehler begangen ha- 

ben, solle dagegen differenziert 

vorgegangen werden.

Die Anforderungen an Parteimit- 

glieder und leitende Parteikader 

seien in Art.35 des Parteistatuts 

festgelegt und umfaBten eine 

Sechszahl: Marxismuskenntnis,

Realitatsbezogenheit, revolution^res 

VerantwortungsbewuBtsein, demo- 

kratischer Arbeitsstil, Vorschrif- 

tenbefolgung und Einheitsfront- 

streben.

5.6.3.4.

Dokumentationspflicht

Die Beamtenschaft des traditionel- 

len China war jahrhundertelang 

damit beschaftigt, emsig Dokumen- 

te zu sammeln, sie in Archiven zu- 

sammenzufassen und dieses Mate

rial nicht nur zur Weitergabe fach- 

licher Erfahrungen, sondern auch 

zur politischen Wertung zu benut- 

zen und so von Generation zu Ge

neration Handreichungen fur den 

innerdienstlichen Gebrauch bereit- 

zustellen. Die Geschichte der Do- 

kumentenarbeit, vor allem wahrend 

der Qing-Dynastie, ist gut er- 

forscht, und zwar sowohl die Art 

und Weise, wie die Dokumente be- 

fbrdert wurden als auch die Eintei- 

lung nach Typen und Gebrauchsar- 

ten (58). Es lassen sich nicht weni- 

ger als 119 verschiedene Termini 

fur Anordnungen, Erklarungen, 

Proklamationen, Mitteilungen, 

Memoriale usw. ausmachen (59).

Vier groBe Gruppen von Doku- 

menten lieBen sich damals unter- 

scheiden, namlich Dokumente von 

Regierungs- zu Regierungsorgan 

(darunter "Mitteilungen", Depe- 

schen, Anordnungen etc.), zweitens 

Dokumente, die dem Kaiser unter- 

breitet wurden (zumeist "Memo

riale"), drittens Dokumente, die 

vom Kaiser ausgefertigt wurden 

("Anordnungen", "Dekrete", "Edik- 

te", "Instruktionen", "Patente", 

"Proklamationen" usw.) und, vier- 

tens, Dokumente, die anderen Do- 

kumenten beigelegt waren.

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

ne Wissenschaft fur sich, wie sie 

einer vielhundertjahrigen Kanzlei- 

arbeit entsprungen und von einem 

zunftartigen Ritual begleitet sind.

In den Jahren des Umbruchs nach 

1949, vor allem aber nach 1966, 

wurde prSzise Archivearbeit zwar 

etwas vernachiassigt; immerhin gab 

es aber, wie die Offenlegung zahl- 

loser Personalakten und Dokumente 

wahrend der Kulturrevolution be- 

wies, auch in den Jahren nach 1949 

eine breite Dokumentation.

Mit dem Ende der revolutionaren 

Stiirme und der Riickkehr einer 

eher wieder betulichen Beamten

schaft hat freilich auch das ewige 

Schreiben und Berichten (Baogao) 

wieder zugenommen - und neuer- 

dings auch wieder das Archivieren.

Im 7.Funfjahresplan (1986/90) 

heiBt es beispielsweise ausdriick- 

lich, daB die Erfassung, Ordnung, 

Verwahrung, Verwaltung und Ver- 

wertung von Archivalien verstarkt 

werden miiBten. Die Archive seien 

in den Dienst der "Vier Moderni- 

sierungen" zu stellen. AuBerdem 

sollen sie einem besseren Verstand- 

nis der Partei- und der Aufbauge- 

schichte dienlich sein.

Bereits wahrend des 6.Funfjahres- 

plans (1981/85) waren die ersten 

Archive begrenzten Umfangs fiir 

Wirtschaft, Politik, Militarwissen- 

schaft und Kultur eingerichtet 

worden. Inzwischen steht im gan- 

zen Land ein weitgespanntes Ar- 

chivnetz auf staatlicher und drtli- 

cher Ebene zur Verfiigung. Ende 

1985 waren es beispielsweise 3.004 

Archive auf verschiedenen Ebenen 

und fiir die verschiedensten Fach- 

gebiete, in denen 70 Mio. Archiva

lien aufbewahrt werden. Die wich- 

tigeren zentralen und drtlichen Or- 

gane und Unternehmen unterhalten 

ihre eigenen Archive, wo sowohl 

Daten des natur- und gesell- 

schaftswissenschaftlichen als auch 

des politischen Bereichs aufbewahrt 

werden.

Um die Benutzung der Archive zu 

regeln, hat das ZK "Allgemeine 

Regeln fiir die Archivarbeit" erlas- 

sen. Ein Archivgesetz befindet sich 

in Vorbereitung.

Die wichtigste einschlSgige staatli- 

che Einrichtung ist das Zentralar- 

chiv, in dem 8 Mio. Akten, Biicher 

und historische Dokumente der 

KPCh seit Parteigriindung (1921) 

gesammelt wurden; ferner das 

1 .Staatsarchiv fiir Geschichte, in 

dem 10 Mio. historische Dokumen

te der Ming- und der Qing-Dyna

stie (1368-1911) lagern, und das 

2.Staatsarchiv fiir Geschichte, in 

dem 1,37 Mio. Archivalien iiber 

die Republik China aufbewahrt 

sind. AuBerdem gibt es noch staat- 

liche Sonderarchive fiir Foto- und 

Filmmaterial, fiir Moderne Litera- 

tur, Ortsnamenkunde und Geologie.

Aufgabe der Archive ist es, Infor- 

mationen zug^nglich zu machen. 

Fragt sich nur wem? 1980 legte das 

ZK Richtlinien fiir die Arbeit der 

Archive fest (60), deren Einzelhei- 

ten allerdings nicht bekannt sind. 

Angeblich sollen die Archive nun 

auch einer breiteren Offentlichkeit 

zuganglich gemacht werden. Ange- 

sichts des Schleiers von Geheimnis- 

sen, der von jeher chinesische Ar

chive umgeben hat, darf man aber 

daran zweifeln, ob diese Offent- 

lichkeitsklausel allzu wortlich zu 

nehmen ist. Auch in Zukunft wer

den die Materialien hauptsSchlich 

wohl nur fiir Fiihrungsorgane von 

Partei und Regierung greifbar sein. 

Allerdings sollen allein i.J. 1985 3,6 

Millionen Biirger in den staatlichen 

und ortlichen Archiven recher- 

chiert haben (61). Auch hier muB 

man sofort fragen, welche Art von 

Quellen ihnen zugSnglich gemacht 

wurden: Uber die Qing-Dynastie 

gibt es ja wohl nicht allzu viele 

Geheimnisse, und auch das Repu- 

blikanische Archiv diirfte vermut- 

lich weit offenstehen. Doch auch 

das volksrepublikanische? Ist die 

Fiihrung wirklich bereit, dem all- 

gemeinen Publikum Einblick in das 

Innenleben der Apparate zu geben, 

die doch sonst so bffentlichkeits- 

scheu sind!?

Nach allem was man weiB, geht 

man wohl kaum fehl, wenn man 

annimmt, daB die Archive im we- 

sentlichen der Biirokratie vorbehal- 

ten bleiben - und im iibrigen auch 

der Propaganda. Als beispielsweise 

das japanische Erziehungsministe- 

rium 1985 in den amtlichen Schul- 

biichern eine Version der japani- 

schen Kriegsfiihrung in China auf- 

nahm, die den entsprechenden chi- 

nesischen Erinnerungen so gar 

nicht entsprach, beeilte sich das 

2.Staatsarchiv fiir Geschichte, ge- 

meinsam mit anderen Abteilungen 

eine Ausstellung iiber das tatsSchli- 

che Verhalten der japanischen 

Truppen in China zu veranstalten.

Inzwischen diirfen auch auslSndi- 

sche Interessenten die Archive be- 

nutzen - allerdings nur wenn sie 

eine Bescheinigung jener biirokra- 

tischen Institution vorweisen kdn- 

nen, deren G£ste sie sind.

Der Biirokratismus im Dokumen- 

tenwesen auBert sich u.a. in allzu 

langsamen Reisen durch die ver

schiedenen Instanzen. In der Staat-
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vor 12. Er, Deng, sehe als Haupt- 

aufgabe fur seine verbleibenden 

Jahre eigentlich nur noch die Auf- 

gabe, junge und mittelaltrige Ka

der als Nachfolger fiir die Genos- 

sen auf der Provinz-, Stadt- und 

Ministerialebene auszuwahlen 

und zwar 100.000 bis 200.000. Als 

Hauptkriterien empfehle er, Deng, 

daB die "Nachfolger" in den sechzi- 

ger Jahren ihr Hochschuldiplom 

erworben haben und damit heute 

um die vierzig Jahre alt sind. Ihre 

Chancen stiinden noch besser, 

wenn sie vielleicht gar noch wah- 

rend der Kulturrevolution ange- 

griffen wurden; dies sei "heute ein 

politisches Kriterium".

Um die Suche nach Nachwuchs zu 

systematisieren, schlage er, Deng, 

vor, bei der Organisationsabteilung 

des ZK ein Biiro einzurichten, das 

eigens mit dieser Auslesearbeit be- 

faBt werden solle. AuBerdem soil- 

ten Vier- oder Fiinfjahrespiane 

Oder vielleicht sogar zwei Plane, 

namlich ein Fiinf- und ein Zehn- 

jahresplan, eigens fiir die Auswahl 

des Kadernachwuchses erstellt wer

den. Wahrend der ersten fiinf Jahre 

sollte man etwa 50.000 Kandidaten 

auswahlen und ihnen angemessene 

Posten zuweisen, auf denen sie sich 

bewahren kdnnten. Ferner sollte 

festgelegt werden, welcher Pro- 

zentsatz der Fiihrungskader auf der 

Ebene der Ministerien, Hauptabtei- 

lungen und Amter sowie auf der 

der Provinzen eingesetzt und wel

cher Prozentsatz dariiber hinaus um 

die vierzig Jahre alt sein sollte. Im 

zweiten Fiinfjahresplan solle dann 

mdglichst fiir fiir jede Ebene eine 

bestimmte Altersgrenze festgelegt 

werden.

Die VBA sei hier bereits mit gutem 

Beispiel vorangegangen, indem sie 

Altersgrenzen fiir Offiziere der 

Regiments-, der Divisions- und 

Armee-Ebene mit jeweils dreiBig, 

vierzig oder fiinfzig beschloB.

Unbedingt miiBten in China end- 

lich Altersgrenzen fiir die Kader 

eingefiihrt werden, vielleicht sogar 

schon wahrend der ersten fiinf, 

zumindest aber wahrend der zwei

ten fiinf Jahre! Nicht nur die Al

tersgrenze sei festzulegen, sondern 

auch die Hochstzahl von Kadern 

innerhalb der jeweiligen Einheit. 

Seien beispielsweise ein Minister 

und zwei bis vier stellvertretende 

Minister nicht ausreichend fiir ein 

Ministerium? Wozu brauche man 

gleich ein Dutzend stellvertretender 

Minister!? Die bisher iibliche per- 

sonelle Uberbesetzung an der Spit- 

ze fiihre doch nur zu Uberschnei- 

dungen und zu Biirokratismus!

Die Riickschliisse, die man aus die

sen Ausfiihrungen ziehen kann, 

liegen auf der Hand: Es gibt bis

her, zumindest fiir hohere Kader, 

weder Einstellungskriterien noch 

eine Altersgrenze, und auch fiir die 

Hochstbesetzung von Amtern exi- 

stieren keinerlei Bestimmungen. 

MaBgebend fiir Besetzungen und 

Abberufungen sind nach wie vor 

gute Guanxi zu aiteren und hoher- 

gestellten Genossen!

Erste

Alterskriterien bei der Besetzung 

von Amtern wurden eineinhalb 

Jahre nach dieser Deng-Rede am 

22.Februar 1983 vom Vorsitzenden 

der ZK-Organisationsabteilung, 

Song Renqiong, bekanntgegeben. In 

den Provinzparteikomitees sollte 

kiinftig unter den drei fiihrenden 

Kadern wenigstens einer nicht alter 

als 55 Jahre sein; ein Drittel der 

Mitglieder des jeweiligen Standigen 

Ausschusses sollte ebenfalls im Al

ter um die 55 stehen und auBerdem 

sollte ein Drittel von ihnen einen 

HochschulabschluB besitzen. Zum 

Standigen AusschuB sollten ferner 

Kader gehdren, die eine Qualifika- 

tion in den Bereichen Industrie, 

Landwirtschaft, Kultur, Erzie- 

hungswesen, Wissenschaft, Techno

logic, Wirtschaftsverwaltung, Fi- 

nanzen und Handel besSBen; von 

militSrischen Fihigkeiten war nicht 

die Rede (69).

Lange Zeit gab es zwar keine Mbg- 

lichkeit zur Absetzung eines Ka

ders; die Befdrderung scheint je- 

doch durch ein reiches innerdienst- 

liches Regelwerk kanalisiert gewe- 

sen zu sein. Zumindest betont dies 

Deng in seiner Reformrede vom 

18.August 1980. Tadelnswert fand 

er hierbei vor allem das starre 

Gradualismusprinzip. Bisher gebe 

es leider nur zwei Extreme: Auf 

der einen Seite habe man wahrend 

der Kulturrevolution den Fehler 

begangen, Kader wie "Raketen 

oder Hubschrauber" hochzubefor- 

dern (70) - offensichtlich dachte 

Deng Xiaoping hier an einen 

Schnellaufsteiger wie Wang Hung- 

wen, der vom Vorarbeiter in einer 

Shanghaier Fabrik von Mao Zedong 

persdnlich direkt in den Standigen 

AusschuB des Politburos berufen 

worden war, um dann allerdings 

1976 ebenso schnell wieder ins Ab- 

grundlose zu stiirzen.

Auf der anderen Seite halte man 

sich an das iibervorsichtige Prinzip, 

die Kader nur Stufe um Stufe zu 

befdrdern. An diese "alte Konzep- 

tion der graduellen Beforderung 

diirfen wir uns jedoch nicht alleine 

klammern. Wir diirfen uns nicht 

darauf beschranken, Kader ledig- 

lich in der Stufenfolge Gemeinde, 

Kreis, Bezirk und Provinz zu be- 

fordern, wie es das gegenwartige 

Kadersystem von Partei und Regie

rung verlangt" (71).

Vielmehr sei es notig, einen Zwi- 

schenweg zu finden und besonders 

geeignete Kader mittels einer "Art 

leichter Leiter... gleich einige Stu- 

fen iiberspringen" zu lassen. DaB es 

den Kandidaten vielleicht an Er- 

fahrung mangein konne, diirfe 

niemanden bange machen. Die Ge

nossen sollten doch einmal zuriick- 

denken: Waren nicht sie selbst 

zwanzig oder dreiBig Jahre alt, als 

sie Posten mit hoher Verantwor- 

tung iibernahmen? Gegenwartig 

kdnne man sich den Luxus allzu 

langen Zuwartens nicht mehr lei- 

sten, da man doch in den vergan- 

genen Jahren allzusehr die Ziigel 

habe schleifen lassen!

5.7.2.

Ausbildung und fachliche Qualifi- 

kation

Biirgerkriegssoldaten, die sich im 

Kampf gegen die Guomindang 

hervorragend bewahrt hatten, muB- 

ten noch lange keine geeigneten 

Staatskader oder Fabrikverwalter 

sein. Besonders deutlich wurde dies 

mit dem ErlaB der Reformbe- 

schliisse, in deren Gefolge neue 

Qualifikationen gefragt waren - 

angefangen von der Statistik uber 

das Rechtswesen bis hin zur Fi- 

nanzverwaltung und zur zwischen- 

betrieblichen Vertragsgestaltung - 

von Ingenieur- und Wissenschafts- 

kenntnissen ganz zu schweigen.

Nirgends gab es allerdings Qualifi- 

kationsbestimmungen fiir Kaderpo- 

sitionen, so daB die Reformer mit 

der unangenehmen Aufgabe kon- 

frontiert waren, zahllose Genossen 

von ihren alteingesessenen Posten 

"herunterzuloben" und gleichzeitig 

geeignete Nachfolger fiir sie zu 

finden.

Im Brennpunkt steht seit langem 

die Fachausbildung. Solange es in 

China keine modernen Anforde- 

rungen gab, reichte die traditionel- 

le Ausbildungsmethode - "Meister 

lehrt Lehrling" oder "Vorgesetzter 

lehrt Mitarbeiter".

Dies hat sich gewandelt: Fiir die 

Ausbildung in Industrie und Land

wirtschaft wurden verstarkt Fach- 

schulen aufgebaut - allerdings bei 

weitem nicht in ausreichendem 

MaBe. Wahrend die Planungsbehdr- 

den beispielsweise 1983 bis zum
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Jahr 2000 einen Bedarf von 17 

Millionen Fachmittelschulabsolven- 

ten errechneten, konnten 1985 nur 

668.000 Schuler in Fachmittelschu- 

len aufgenommen werden; dies 

heiBt, daB die Aufnahmequote in 

den nSchsten 15 Jahren um 50% 

erhoht werden muB, wenn das Ziel 

bis zur Jahrhundertwende erreicht 

werden soil (72).

Nicht sehr viel giinstiger diirften 

die Relationen beim Verwaltungs- 

nachwuchs aussehen.

Mit den Beschliissen uber die Ab- 

schaffung des Personenkults, uber 

die Abschaffung der lebenslangen 

Beschaftigung, uber die stSrkere 

Trennung von Partei- und Verwal- 

tungsstellen, uber die Autonomisie- 

rung der Betriebsverwaltungen und 

uber die Dienstaufsicht wurde nur 

ein erster Schritt auf dem langen 

Marsch zu einer grundlegenden 

Reform des Dienstrechts getan. 

Kiinftig gilt es, die Zust^ndigkei- 

ten zwischen den einzelnen Ver- 

waltungsstellen prSziser voneinan- 

der abzugrenzen, das Ausbildungs- 

system fur Kader zu verbessern 

und genaue Vorschriften uber Er- 

nennung, Befdrderung, dienstliche 

Beurteilung, Belohnungen, Bestra- 

fungen, Ausbildung, Versetzung, 

Entlassung und Ruhestand der Ka

der zu treffen.

Das ZK und der Staatsrat erlieBen 

Anfang 1984 einen Plan fiir die 

Kaderausbildung, der vorsieht, daB 

bis 1990 die HSlfte aller Ganbu das 

Niveau einer Hochschul- oder 

Fachhochschulbildung und die 

iibrigen das Niveau einer Fach- 

oder Mittelschulbildung oberer Stu- 

fe erreicht haben sollen. Die 21 

Millionen Kader aus alien Berei- 

chen (Parteiorgane, Staatsorgane, 

Massenorganisationen, Wirtschafts- 

verwaltung, Wissenschaft und 

Technik, Kultur und Bildungswe- 

sen sowie aus den Grundeinheiten) 

sollen zwischen einem Monat und 

drei Jahren fiir eine Ausbildung 

freigestellt werden.

Zu diesem Zweck sind folgende 

Schularten entwickelt .worden (An- 

gaben und Zahlen von 1984) (73):

- 2.700 Parteischulen, die zwischen 

1979 und 1984 3,7 Millionen Kader 

ausgebildet haben;

- 6.000 Kaderschulen fiir fachliche 

und allgemeine Ausbildung;

- etwa 300 Hochschulen und Fach- 

hochschulen mit angeschlossenen 

Kaderausbildungskursen;

- daneben errichteten Partei- und 

Staatsorgane, demokratische Partei- 

en, Massenorganisationen, akade- 

mische Organisationen, Betriebe, 

VBA-Verbande und pensionierte 

Intellektuelle verschiedene Formen 

von Freizeitschulen;

- auBerdem gibt es das Studium 

durch Fernkurse, das entweder 

uber das zentrale Rundfunk- und 

Fernsehnetz oder aber iiber provin- 

zielle Stationen ausgestrahlt wird;

- besonders intensiv im Ausbil- 

dungssektor sind auch die einzelnen 

Ministerien tatig, z.B. das Ministe- 

rium fiir Kohleindustrie, das 1980 

ein eigenes Bildungsnetz errichtete, 

welches zwei Institute fiir Verwal- 

tungskader, 54 Kaderschulen und 

30 Fachhochschulen sowie Fach- 

schulen umfaBt;

- daneben bildet auch die Chinesi- 

sche Gesellschaft fiir Wissenschaft 

und Technik, der zehn Wissen- 

schaftszweige und 1,1 Millionen 

Mitglieder unterstehen, Kader aus;

- fiir die Ausbildung im landwirt- 

schaftlichen Bereich sorgen vor al- 

lem Institute, die dem Beijinger 

Ministerium fiir Landwirtschaft, 

Viehzucht und Fischerei nachge- 

ordnet sind, so z.B. das Institut fiir 

Landwirtschaft in Zentralchina - 

und in anderen Gegenden. Gelehrt 

werden dort nicht nur Landwirt- 

schaftstechnik, sondern vor allem 

modernes Wirtschaftsmanagement.

Die Entsendung der Kader in sol- 

che Schulen erfolgt hauptsftchlich 

auf Initiative der jeweiligen Partei- 

ausschiisse, die dafiir sorgen, daB 

die entsprechenden Staatsorgane, 

Massenorganisationen und sonstigen 

Institutionen ihr Spitzenpersonal 

nach und nach "modernisieren" las- 

sen.

Noch wahrend der Kulturrevolu- 

tion muBte jeder Kader nicht nur 

eine theoretische Ausbildung 

durchlaufen, bei der vor allem die 

ideologische Schulung im Vorder- 

grund stand ("rot vor fachmSn- 

nisch"), sondern daneben auch noch 

kdrperliche Arbeiten leisten, nicht 

zuletzt in sog. "Kaderschulen des 

7.Mai" (so benannt nach einer Di- 

rektive Maos vom 7.Mai 1966). 

Hauptziel dieses "Hinunterschik- 

kens" war es, dafiir zu sorgen, daB 

die Kader sowohl als "Klasse an 

sich" als auch als "Klasse fiir sich" 

Arbeiter und Bauern blieben und 

sich nicht etwa als administrative 

oder technologische Elitegruppe 

"absetzten" und sich zu einer neuen 

Klasse verfestigten. Dieser Ver- 

such, den die gesamte Mensch- 

heitsgeschichte durchziehenden 

Unterschied zwischen denjenigen, 

die fiihren und denen, die gefiihrt 

werden aufzuheben, ist bekanntlich 

gescheitert. Die kulturrevolutionSre 

Fiihrung hatte sich mit ihren dem 

chinesischen Wertesystem so vdllig 

fremden Forderungen nach perma- 

nentem Klassenkampf, nach per- 

manenter Kritik und Selbstkritik 

und nach Egalitarismus allzuweit 

von den "Massen" abgesetzt. Utopi- 

sche Forderungen und reale "politi- 

sche Kultur" hatten sich voneinan- 

der um MilchstraBen entfernt!

Die reformerische Fiihrung hat 

daraus die Konsequenzen gezogen 

und darauf verzichtet, fiir die heu- 

tige Kadergeneration noch kdrper- 

liche Mitarbeit zu verlangen - von 

vereinzelten Aktionen wie gemein- 

samem B&umepflanzen oder ri- 

tual-demonstrativen Arbeitsleistun- 

gen einmal abgesehen: Man erinne- 

re sich an den damaligen General- 

sekretar Hu Yaobang, der im Friih- 

jahr 1980 eigenhSndig die Wege im 

Behai-Park fegte.

Auch im Kaderpriifungswesen 

stehen Neuerungen an. Im Oktober 

1983 wurde vom Staatsrat ein 

"Zentrales Komitee fiir die Leitung 

der Priifung von Wirtschaftsver- 

waltungskadern" ins Leben gerufen, 

dessen Aufgabe es ist, einheitliche 

Priifungsmethoden und Bewer- 

tungskriterien zu erarbeiten (74).

5.7.3.

"Politisch zuverlSssig": Das Problem 

der Fraktionsaufsplitterung und der 

unbefriedigenden Nachfolgemecha- 

nismen

Eines der Hauptprobleme, mit dem 

sich fast jedes "realsozialistische" 

Regime herumzuschlagen hat, ist 

der Mangel an permanent wirksa- 

men Nachfolgeregelungen, wie sie 

beispielsweise in westlichen Demo- 

kratien durch die periodisch statt- 

findenden Wahlen gewahrleistet 

sind. Statt dessen wird immer noch 

allzu hftufig mit dem Instrument 

der "Sauberung" oder aber mit ob- 

skuren Machtiibertragungsfiktionen 

gearbeitet, die in ihrer Absurditat 

peinlich wirken - man denke an 

die Betrauung Hua Guofengs durch 

Mao Zedong mit dem beriihmten 

Satz "Ni ban shi wo fang xin" ("Du 

machen Sache, ich ruhiges Herz" 

oder "Wenn du die Sache in die 

Hand nimmst, bin ich beruhigt"). 

Das Bild der beiden Parteifiihrer, 

die bei dieser "charismatischen Be

trauung" die Kdpfe zusammen- 

steckten, war uberall in China ver-
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breitet - auf Bahnhofen Oder in 

Flugzeughallen; da es keinen Zeu- 

gen gegeben hatte, muBte der 

Machtiibertragungsakt umso an- 

schaulicher auf Propaganda-Ikonen 

dargestellt werden, die von den 

Parteimalern gefertigt worden wa- 

ren.

Auch heute, i.J. 1987, konnte nie- 

mand ernsthaft behaupten, er wisse 

genau, wer eines Tages Nachfolger 

Deng Xiaopings wird; eine solche 

Voraussage ist nicht nur deshalb 

schwer, weil Kandidaten allererster 

Wahl oft uber Nacht zuriickgestuft 

zu werden pflegen - man denke an 

den Fall Hu Yaobang sondern 

auch deshalb, weil Dengs Stellung 

nicht institutioneller, sondern per- 

sonalistischer Natur ist. Zwar 

nimmt er nach wie vor den Vorsitz 

im ZK-MilitarausschuB und im 

ZK-Beraterkomitee ein, doch sind 

es nicht diese Posten, die seine 

Macht ausmachen, sondern viel- 

mehr die EinfluBmoglichkeiten in- 

nerhalb der Deng-Seilschaft, die 

letztlich zahlen. An dieser Stelle 

wird sogleich wieder deutlich, daB 

das Postulat der Reformer, die Per- 

sonenherrschaft durch Gesetzes- 

herrschaft zu ersetzen, zumindest 

bei den hohen Firnen der Macht 

nach wie vor Wunschdenken ge- 

blieben ist.

Ob kiinftige gesetzliche Regelungen 

hier etwas Entscheidendes zu an- 

dern vermdgen, erscheint mehr als 

zweifelhaft - dies vor allem dann, 

wenn man den Blick in die Ver- 

gangenheit zuriickwendet und die 

Nachfolgekampfe seit Griindung 

der VR China ins Auge faBt.

Vier groBe "Nachfolge"-Anlaufe 

hat es bisher gegeben, die allesamt 

ungliicklich verlaufen sind - man 

denke an das Schicksal der "Kron- 

prinzen" Liu Shaoqi (1959-1966), 

Lin Biao (1969-1971), Jiang Qing 

(1975/76), Hua Guofeng (1976- 

1980) und, neuerdings, Hu Yao

bang, der ganz gewiB einer der 

AnwSrter auf die Seilschaftspitze in 

der Deng-Fraktion gewesen war: 

Vor allem sein jahrzehntelanger 

Dienst in der KJL hatte ihn zu ei- 

nem der "Beziehungs"-reichsten 

Spitzenkader werden lassen!

Als Nachfolger Maos hat sich nur 

einer lange Zeit halten kdnnen, der 

urspriinglich alles andere als ein 

"Kronprinz" gewesen war, namlich 

Deng Xiaoping - und selbst Deng 

hat diese Nachfolge erst nach 

zweimaligem Sturz (1966-1975 und 

1976/77) antreten kdnnen. Von ei

ner "institutionellen" Nachfolge 

kann hier m.a.W. ganz gewiB nicht 

die Rede sein!

Die Nachfolgefrage hat in der Chi- 

na-Wissenschaft zahlreiche Uberle- 

gungen ausgeldst und Ansatze ge- 

zeitigt, die als Hilfskonstruktionen 

fur ein "Verstehen" der chinesi- 

schen Besonderheiten dienen kbn- 

nen.

Bereits im Zusammenhang mit der 

Sowjetunion sind drei verschiedene 

Nachfolgemodelle entstanden (75): 

Das "Totalitarismusmodell" halt das 

individuelle Durchsetzungsvermd- 

gen eines Nachfolgers fur entschei- 

dend; das "Konfliktmodell" macht 

den Nachfolgeausgang eher von der 

Entwicklung der Sachauseinander- 

setzungen abhSngig, und das "biiro- 

kratische Modell" betrachtet haupt- 

sachlich die Konstellation der Ab- 

stimmungsfronten innerhalb der 

biirokratischen Systeme als ent- 

scheidend fiir das Nachfolgege- 

schehen.

Fiir die VR China hat Thomas 

W.Robinson (76) vier Annahe- 

rungsmethoden vorgeschlagen. Der 

"environmental approach" halt den 

Problemkontext fiir ausschlagge- 

bend, wie er sich zur Zeit der 

Nachfolge gerade abzeichnet - man 

denke an den Konflikt mit der So

wjetunion, an Nahrungsmitteleng- 

passe Oder aber an den Stand der 

Taiwan-Frage. Der "personality 

approach" stellt eher auf Einzelper- 

sonlichkeiten, Fraktionen und Ge- 

nerationsfragen ab. Der "societal 

approach" halt das Wertesystem, die 

politische Kultur und die normati

ve Kraft des Faktischen fiir deter- 

minierend. Der "politics approach" 

schlieBlich betrachtet die Politik als 

das entscheidende "atmospharische" 

Element, von dem auch die Nach- 

folgefragen bestimmt wiirden.

Pye (77) unterscheidet drei Nach- 

folgeperspektiven, namlich eine hi- 

storische, eine psychologische und 

eine generationsbezogene.

Jiirgen Domes (78) geht davon aus, 

daB "kommunistische Ein-Partei- 

Systeme drei aufeinanderfolgende 

Entwicklungsstufen zu durchlaufen 

scheinen", namlich (1) die Stufe der 

"charismatischen Fiihrung, welche 

die Sowjetunion unter Lenin, Chi

na dagegen unter Mao Zedong bis 

zum Ende der fiinfziger Jahre 

durchlief, (2) die Stufe der transi- 

torischen Fiihrung, die in der So

wjetunion die Form der Allein- 

herrschaft Stalins annahm und die 

in ganz anderer Gestalt das politi

sche System der VR China seit 

1959 bestimmt, sowie (3) die Stufe 

der "institutionalisierten Fiihrung". 

Den Ubergang von der "transitori- 

schen zur institutionalisierten Fiih

rung" manifestiere sich in einem 

"standigen biirokratischen Kom- 

promiB" zwischen mehreren "Funk- 

tionsgruppen", zu denen u.a. der 

Partei-, der Sicherheits-, der Mili- 

tar-, der Propagandaapparat usw. 

gehort.

Ahnliche, wenn auch weniger 

strukturierte Erkiarungsansatze gibt 

es zu Dutzenden (79). Da die vor- 

liegende Darstellung auf das df- 

fentliche Recht abstellt, braucht 

nicht naher auf die Einzelheiten 

eingegangen zu werden; die bishe- 

rigen Aufzahlungen sollen aber zur 

Geniige deutlich gemacht haben, 

daB es rechtlich institutionalisierte 

- und damit berechenbare - Nach- 

folgeprozeduren bisher nicht gibt 

und daB selbst dann, wenn eines 

Tages ein Kadergesetz erlassen 

worden sein sollte, vorjuristische 

Determinanten und informelle Kri- 

terien, vor allem Guanxi-Beziehun- 

gen bestimmend bleiben. Ganz all- 

gemein gesprochen muB ein Nach

folger mehrere Voraussetzungen 

mitbringen, namlich eine lange 

Karriere, die Mitgliedschaft in ei

nem inneren Fiihrungszirkel, eine 

starke lokale Machtbasis, mbglichst 

viele personliche Lehnsverhaitnisse, 

ein unkompliziertes Verhaitnis zu 

den "Mao-Zedong-Ideen" und nicht 

zuletzt eine moglichst geringe Zahl 

machtvoller Feinde (80). Nachfol- 

gekampfe werden auch kiinftig 

nach Mustern ablaufen, die sich 

dem rechtlich-juristischen Zugriff 

entziehen.

An der Basis und im Mittelbau so

wie bei der zweiten Kadergarnitur 

in der Zentrale andererseits ist der 

InstitutionalisierungsprozeB langst 

angelaufen, ohne daB es dazu eines 

formellen Regelwerks bedurft hat

te. Nachfolgefragen der ersten 

Garnitur jedoch diirften auch in 

Zukunft nach bewahrtem Saube- 

rungs- und Begiinstigungsmuster 

verlaufen. Mit Begiinstigung ist das 

Guanxi-Netzwerk gemeint, dessen 

personalistische Komponenten mit 

an Sicherheit grenzender Wahr- 

scheinlichkeit erhalten bleiben: So 

schnell lassen sich Traditionen, wie 

sie ja schon im alten China bestan- 

den haben, nicht abschaffen!

Was die Sauberungsmuster anbe- 

langt, so gibt es dafiir wiederum 

zahlreiche Deutungen, die fast im- 

mer auf ein viergliedriges ProzeB- 

schema hinauslaufen.

Der Autor selbst (81) hat folgendes 

Ablaufschema feststellen kbnnen: 

Zuerst erfolgen iiber Presse und
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Wandzeitung indirekte Angriffe, 

die sich gegen ein bestimmtes lite- 

rarisches Werk Oder gegen eine hi- 

storische Gestalt (z.B. "Konfuzius"), 

in Wirklichkeit aber gegen eine 

Einzelperson Oder eine Fraktion 

richten. Zhou Enlai wurde bei- 

spiels weise als "Konfuzius", Hua 

Guofeng als "Vertreter der Zwei- 

was-auch-immer-Theorie" und 

Deng Xiaoping (1976) als "unein- 

sichtiger Kapitalist innerhalb der 

Partei" bezeichnet.

In einem zweiten Stadium folgt in 

der Regel die Gegenwehr - eben- 

falls in Form eines "Schattenschie- 

Bens", indem der Angegriffene 

oder die attackierte Gruppe bei- 

spielsweise "Arbeitsgruppen" mit 

Disziplinierungsauftrag entsendet 

oder Gegenartikel verfaBt/Gegen- 

demonstrationen veranlaBt.

In einem dritten Abschnitt bahnt 

sich dann die Entscheidung daruber 

an, ob der Sauberungsversuch im 

Sande verlSuft oder zur Ausschal- 

tung des Angriffsziels fiihrt. Zhou 

Enlai verstand es, der 1974 gegen 

ihn gestarteten "Anti-Konfuzius- 

Kampagne" dadurch die Spitze ab- 

zubrechen, daB er sie auf Lin Biao 

umlenkte, so daB die Kampagne 

nunmehr pldtzlich den Namen 

"Bewegung zur Kritik an Konfu

zius und Lin Biao" hatte!

Sollte die Zielfigur der Attacke al- 

lerdings dem Angriff nicht auswei- 

chen kdnnen, so beginnt der vierte 

Akt, namlich die politische Aus- 

schaltung und Vernichtung des 

"Nachfolge"-Kandidaten.

Bedarf es da noch der Hervorhe- 

bung, daB ein solcher ProzeB nicht 

in ein Gesetz verwoben werden 

kann!?

Sandschneider (82) schiagt ebenfalls 

ein Viertakt-Schema vor: (1) "Kri- 

tisiere die vom Ziel getragene Poli- 

tik", (2) "Unterminiere das Macht- 

netzwerk des Ziels" (z.B. durch 

SSuberung seiner Gefolgschaft, so 

daB das Hauptziel am SchluB iso- 

liert dasteht), (3) "Greife das Ziel 

persbnlich an" und (4) "SSubere 

oder entferne das Ziel". Am besten 

ist es, wenn der Angegriffene sich 

am SchluB durch riickhaltlose 

Selbstkritik die Maske selbst vom 

Gesicht reiBt und sich damit coram 

publico der Legitimitat beraubt.

Auch dieser ProzeB ist fur den Ge- 

setzgeber nicht "institutionalisier- 

bar"!

"UnfaBbar" im wahrsten Sinne des 

Wortes sind fiir das Recht auch die 

notorischen Seilschaften, die ihr 

Entstehen dem in der politischen 

Kultur Chinas verankerten und so- 

zusagen eingefleischten Personalis- 

mus verdanken.

Niemand hat den Seilschafts-Tat- 

bestand so klar herausgearbeitet 

wie William Whitson (83), der fiinf 

"Feldarmee-Systeme" identifizieren 

konnte, die aus den zwischen 1946 

und 1954 bestehenden fiinf GroB- 

gliederungen der VBA hervorge- 

gangen sind. Zwar sind die meisten 

der maBgebenden Seilschaftsmit- 

glieder in der Zwischenzeit ver- 

storben, doch wird gerade im Zu- 

sammenhang mit dem Feldarmee- 

Ansatz deutlich, welchen von for

mal-verfassungsrechtlichen Struk- 

turen abweichenden Gesetzen die 

chinesische Kaderorganisation zu 

gehorchen pflegt.

Zumindest Anfang der siebziger 

Jahre lieBen sich noch folgende 

Loyalitats-"Systeme" identifizieren:

Erste Feldarmee (friiher Militarre- 

gion Nordwestchina, spater im we- 

sentlichen verteilt auf die Militar- 

regionen Xinjiang, Lanzhou und 

Chengdu); Zweite Feldarmee (frii- 

her Militarregion Zentralchina, 

spater Wuhan, Chengdu/Osttibet 

und Kunming); Dritte Feldarmee 

(friiher Militarregion Ostchina, 

spater Nanjing und Fuzhou); Vierte 

Feldarmee (friiher Militarregion 

Nordostchina, spater Shenyang und 

Guangzhou); "Nordchina"-Feldar- 

mee (friiher Militarregion Nordchi- 

na, spater Jinan und Beijing).

Diese Feldarmeen waren freilich 

nicht erst 1946 entstanden, sondern 

hatten sich ihrerseits bereits aus 

Gruppierungen zusammengefunden, 

deren Urspriinge sich bis auf die 

zwanziger Jahre zuriickverfolgen 

lassen. Lin Biaos "Seilschaft" trug 

die Merkmale Erste Rote Armee 

(1927-1937), 115.Division der

8.Marscharmee (1937-1945) und 

Vierte Feldarmee (1946-1954). Of- 

fiziere dieses Stammbaums vollzo- 

gen nach 1966 den steilen Aufstieg 

Lin Biaos mit und verschwanden 

1971 mit dem Sturz ihres "Lehns- 

herren" ebenso schnell wieder von 

der politischen Biihne.

Einige Male wurden diese Loyali- 

tatssysteme von der Fiihrung in 

Beijing bewuBt zur Wiederherstel- 

lung der regionalen Machtbalance 

ausgenutzt. In den drei entschei- 

denden Militarregionen Chinas, 

namlich der von Shenyang (Indu- 

striezentrum), Beijing (Politzen- 

trum) und Nanjing (Geschaftszen- 

trum mit Shanghai), hatte jede der 

fiinf Eliten ihre Vertreter, die sich 

gegenseitig in Schach hielten.

Bis zum Sturz Lins hatten die Ver

treter der Vierten Feldarmee das 

groBe Sagen in China. Als es 1974 

zu einem der bisherigen vier Re- 

virements kam, erhielten die Ange- 

horigen der Zweiten Feldarmee, 

der friiher auch Deng Xiaoping an- 

gehort hatte, sowie Anhanger der 

Dritten Feldarmee die Oberhand. 

Kein Wunder, daB jetzt ein ganz 

anderer Wind zu wehen begann! 

Beim ProzeB gegen die "Viererban- 

de" (November 1980/Januar 1981) 

standen neben den fiinf zivilen 

Hauptangeklagten auch fiinf Mili- 

tars, die alle aus der Lin-Biao-Seil- 

schaft kamen und die zu Gefang- 

nisstrafen zwischen 16 und 18 Jah- 

ren verurteilt wurden.

Kiinftige Loyalitatsgruppen werden 

sich vermutlich entweder nach ge- 

meinsamen Zivilkarrieren, nach 

gemeinsamen Hochschulen, ge- 

meinsamen Ausbildungslehrgangen 

oder aber vielleicht nach ihrer Zu- 

sammengehdrigkeit in der Kommu- 

nistischen Jugendliga rekrutieren: 

In jedem Fall darf man mit an Si- 

cherheit grenzender Wahrschein- 

lichkeit annehmen, daB es nicht 

rechtliche MaBstabe sind, die den 

kiinftigen Institutionen das perso- 

nelle Substrat zuordnen, sondern - 

eben - prajuristische und informel- 

le Mechanismen, gegen die der Ge- 

setzgeber allenfalls strafrechtlich 

vorgehen kann, wenn der MiB- 

brauch iibertrieben wird, gegen die 

er im iibrigen aber vermutlich 

ebenso machtlos bleiben wird wie 

in der Vergangenheit.

5.8.

"Dienstliche" Kontrolle

5.8.1.

Kontrolle des Kaderapparats im 

alten Stil: 3 Mdglichkeiten

In der Vergangenheit waren drei 

Steuerungsmechanismen iiblich, 

namlich entweder die Kontrolle 

von oben (im Wege von Erzie- 

hungsmaBnahmen, Ausrichtungs- 

kampagnen etc.) oder durch Ka- 

der-Selbstkontrolle oder aber durch 

Kontrolle von unten (z.B. Kontrolle 

des Amtsvorstehers durch das ihm 

unterstellte Personal oder des Fa- 

brikdirektors durch die Beleg- 

schaft).

- "Kontrolle von oben". Diese Me

thode wurde zuletzt aufgrund eines 

ZK-Beschlusses von 1982 in Form
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eines Straffungsprogramms durch- 

gefuhrt, das zahlreiche Entlassun- 

gen zur Folge hatte. Ziel dieser 

"Ausrichtungs"-Aktion, die noch in 

vielem an Methoden der Vergan- 

genheit erinnerte, war es, zwischen 

1983 und 1986 auf drei Ebenen 

von der Spitze bis zur Basis hin 

neue PersonalverhSltnisse zu schaf- 

fen. Zu diesem Zweck wurde fur 

die zentrale Ebene eine personelle 

Kiirzung um ein Drittel, fur die 

unteren Ebenen sogar um mehr als 

ein Drittel beschlossen. Insgesamt 

verloren rd. fiinf Millionen Perso- 

nen - teils Kader, teils gewdhnli- 

che Mitarbeiter, darunter auch 

Dienstleistungspersonal, ihren bis- 

herigen Arbeitsplatz. Ziel war es, 

die viel zu vielen "kleinen Tempel" 

mit ihren "zahlreichen Buddhas" zu 

beseitigen (84) und die allzu iiber- 

besetzten und unbeweglich gewor- 

denen Organe wieder schlanker und 

elastischer zu machen. Im Staatsrat 

beispielsweise wurden fiir jedes 

Ministerium nur noch zwei stell- 

vertretende Minister zugelassen 

statt bisher zehn, ja manchmal - 

wie im Metallurgieressort - sogar 

29!

Auch in der KPCh kam es zur 

"Ausrichtung" nach altbewahrtem 

Schema. Hierbei waren folgende 

Modalitaten zu beachten:

- Vorgehen bei der Ausrichtung: 

Die KP mit ihren vierzig Millionen 

Mitgliedern, neun Millionen Ka- 

dern und 2,5 Mio. Gremien kann, 

wie es einleuchtend hieB, nicht auf 

einmal reformiert werden, sondern 

musse diesen AusrichtungsprozeB 

in mehreren Stadien uber drei Jah- 

re hin durchfuhren. Wahrend dieser 

Zeit sei auch ein bestimmtes Lek- 

tiiresoll abzuleisten, u.a. die Schrif- 

ten "Auswahl von wichtigen Do- 

kumenten seit dem 3.Plenum des 

XI.ZK", "Genosse Mao Zedong 

uber den Arbeitsstil der Partei und 

die Parteiorganisation" und 

"Pflichtlektiire der Parteimitglie- 

der". Diese drei Bucher seien durch 

die Lektiire der "AusgewShlten 

Werke Deng Xiaopings" zu ergan- 

zen. Die Ausrichtungsbewegung 

diirfe nicht den Produktions- Oder 

DistributionsprozeB schwachen. Die 

"Meinungen der Masse der Partei- 

mitglieder" seien zu beriicksichti- 

gen; es gehe nur um die Wahrheit, 

nicht jedoch um die Wahrung des 

Gesichts.

- Organisatorische MaBnahmen 

und Registrierung von Parteimit- 

gliedern: Leichte Fehler seien 

durch Kritik und Erziehung, 

schwere Fehler durch entsprechen- 

de ParteidisziplinmaBnahmen zu 

sanktionieren. VerstoBe gegen 

Dienstrecht seien von den zustandi- 

gen Verwaltungsorganen zu maBre- 

geln, VerstoBe gegen staatliche Ge7 

setze dagegen durch die Justizorga- 

ne.

Keinesfalls diirfe im voraus eine 

bestimmte Delinquentenquote fest- 

gelegt werden - ein hochst bedeut- 

samer Hinweis auf die abweichende 

friihere Praxis!

Parteimitglieder, die die Uberprii- 

fung mit positivem Erfolg bestan- 

den haben, seien abschlieBend fei- 

erlich als Mitglieder zu registrieren. 

Aufgeschoben werden solle die Re

gistrierung solcher Mitglieder, die 

sich der Erziehung zwar unterzogen 

haben, die den Kriterien aber 

einstweilen noch nicht geniigen. 

Parteimitglieder andererseits, die 

den Kriterien nicht geniigt haben 

und von denen auch keine Besse- 

rung zu erwarten ist, sollten zum 

Austritt aus der Partei bewegt und 

diirften nicht registriert werden. 

Die Registrierung, Nichtregistrie- 

rung oder der Aufschub der Regi

strierung musse in jedem Fall 

durch die Mitgliederversammlung 

der betreffenden Parteigrundorga- 

nisation diskutiert und entschieden 

werden.

Die Leitung der Parteiausrichtung 

obliege der "Kommission zur An- 

leitung der Ausrichtung der Partei 

beim ZK", die befugt ist, Verbin- 

dungsleute einzusetzen oder In- 

spektoren zu entsenden. Uberdies 

habe jeder hohere ParteiausschuB 

die Ausrichtungsarbeit des ihm un- 

terstehenden Ausschusses nach fiinf 

Gesichtspunkten zu iiberpriifen: 

Orientierung am ZK? Wurden die 

"drei Kategorien" streng gemaBre- 

gelt? Sind AmtsmiBbrSuche bestraft 

worden? Hat sich die politische 

Qualitat der Parteimitglieder er- 

hdht? Gibt es merkliche Fortschrit- 

te in der Produktion und der Ar

beit? Bei Verneinung dieser fiinf 

Fragen sei die Ausrichtungsarbeit 

nachzuholen.

Konsolidierung der Ausrichtungs- 

erfolge: Zu erhdhen seien die An- 

teile an jungen Leuten, Intellek- 

tuellen, weiblichen Parteimitglie- 

dern und Minderheitenvertretern 

(85).

Dieser BeschluB wurde zwar nur 

fiir Parteigremien gefaBt, er zeigt 

aber ein Schema, das auch Staats- 

und Massenorganisationskadern ge- 

geniiber jederzeit anwendbar ware.

- Kaderselbstkontrolle war lange 

Zeit in Form politischer Erziehung 

iiblich und fiihrte zu der fiir die 

Mao-Zeit so charakteristischen "in- 

neren Kontrolle".

All die ideologischen Zickzackbe- 

wegungen seit 1949 nachzuvollzie- 

hen war freilich fiir die meisten 

"Staatsdiener" eine Aufgabe, die 

zahllose Verrenkungen erforderte, 

wenn sie denn iiberhaupt je zu be- 

waltigen war! Inzwischen gibt es 

endlich wieder klare Orientierungs- 

linien, namlich die Ausrichtung auf 

den ModernisierungsprozeB, die 

unter dem Etikett "sozialistische 

geistige Zivilisation" lauft (Naheres 

dazu C.a., Januar 1987).

Tendenziell wird die "innere Kon

trolle" alten Stils heute abgelbst von 

"auBerer Kontrolle" sowie vom 

"Verantwortungssystem", das eine 

Mischform zwischen beiden For- 

men ist (Naheres 5.4.4.2.2.).

- An Praktiken der Kontrolle von 

unten, wie sie auch schon vor 1978 

iiblich waren, kniipfen die neuen 

Regelungen iiber Belegschaften und 

Belegschaftsvertreter an. In seiner 

nun schon mehrfach zitierten Re- 

formrede forderte Deng 1980 u.a. 

auch die Einrichtung von Beleg- 

schaftskongressen und Beleg- 

schaftsvertreterkonferenzen, die das 

Recht haben sollten, wichtige Fra

gen in ihren Danweis zu diskutie- 

ren und auch Personalentscheidun- 

gen mitzutreffen (86).

Uber detaillierte Bestimmungen zu 

diesem Bereich ist im Rahmen des 

betriebsrechtlichen Teils dieser Se

rie noch zu handeln. Im wesentli- 

chen beziehen sich diese Bestim

mungen auf Betriebsbelegschaften, 

nicht jedoch auf den administrati- 

ven Kaderapparat.

5.8.2.

Kontrolle des Kaderapparats im 

neuen Stil

Wahrend der Herrschaft Maos kon- 

zentrierte sich die Kaderkontrolle 

vor allem auf politische Mobilisie- 

rung und ideologische Indoktrina- 

tion, in der nachmaoistischen Zeit 

dagegen traten der Gesichtspunkt 

der Professionalisierung, der Ar- 

beitsteilung, der funktionalen Spe- 

zialisierung und der neuen Beach- 

tung von Kunst- und Verfahrens- 

regeln in den Vordergrund. Die 

KontrollmaBstabe haben sich also 

grundlegend verHndert (87).

Gleichzeitig kommt eine Tendenz 

auf, die unter Mao ubliche "innere 

Kontrolle" (Indoktrinierung, Inter-
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nalisierung von politischen Ver- 

haltnismaBstaben, "Ausrichtungs- 

kampagnen") wieder mehr durch 

permanente "SuBere Kontrolle" (mit 

Hilfe von formalen Kontrollappa- 

raten) abzuldsen.

5.8.2.1.

Die neuen Kontrollorgane

5.8.2.1.1.

Beim Staat Das Kontrollministe- 

rium

AnlaBlich der 18.Sitzung des StA 

des VI.NVK (15.11.-2.12.86) wurde 

die Schaffung eines "Kontrollmini- 

steriums" (jiancha bu) beschlossen 

(87a). Aufgabe des neuen Ressorts 

ist es, die Erfiillung der Amts- 

pflichten, die Einhaltung und Aus- 

fuhrung der Gesetze und der Ver- 

waltungsvorschriften und die 

Durchfuhrung der von der Regie

rung beschlossenen Politik durch 

die Staatsangestellten zu iiberwa- 

chen. Der unter dem Ministerium 

ausgerollte Kontrollapparat soli mit 

seinen Organen auf Provinz-, Be- 

zirks- und Kreisebene present sein. 

Letztlich wird also das System der 

"auBeren Kontrolle", wie es Anfang 

der fiinfziger Jahre bestanden hat- 

te, aber im Zuge der von den 

Maoisten angestrebten Machtkon- 

zentrierung 1959 wieder abge- 

schafft worden war, neu einge- 

fiihrt.

Im Gegensatz zur Regelung der 

fiinfziger Jahre wird sich die Zu- 

standigkeit des Ministeriums strikt 

auf Staatseinrichtungen (vor allem 

staatliche Wirtschaf tsunternehmen) 

und -personal beschrSnken.

Nicht in Betracht kommt also eine 

Kontrolle uber Genossenschaften, 

iiber Privatbetriebe, uber Massen- 

organisationen Oder aber iiber 

KP-Agenturen - letztere werden 

von parteieigenen Disziplinarkon- 

trollorganen iiberwacht!

Die Einfuhrung eines eigenen Mi

nisteriums fiir die Kontrolle der 

Staatsorgane entspricht der Forde- 

rung, daB Partei- und Staatsaufga- 

ben kiinftig streng voneinander ge- 

trennt werden sollen, soweit es sich 

um Sachfragen handelt. Die Partei 

hat lediglich zu priifen, ob die 

Verwaltungsarbeit der Staatsorgane 

im Rahmen der politischen Richtli- 

nien bleibt, sie darf sich jedoch 

nicht in Sachfragen und die die 

laufende Arbeit einmischen. Der 

Aufbau einer eigenen staatlichen 

Kontrollapparatur verleiht diesem 

Interventionsverbot institutionellen 

Nachdruck.

Die neue Behbrde ruft Assoziatio- 

nen an das kaiserliche Zensorat 

und an den Kontrollyuan der 

Guomindang hervor (NSheres dazu 

unten 5.8.2.2.).

5.8.2.1.2.

Bei der KP: Die "Disziplinorgane" 

Stellung und Aufgaben der Diszi- 

plinkontroilorgane sind im Partei- 

statut vom 6.September 1982 

(Art.43-45) ausfiihrlich geregelt.

Danach gibt es "Disziplinkontroll- 

organe" (jiancha jiguan) auf jeder 

Ebene, von der Zentrale bis hinun- 

ter zu den Grundorganisationen in 

den Danweis. Der Kontrollapparat 

ist m.a.W. genauso wie der eigentli- 

che Parteiapparat sSmtlichen 

Staats- und Selbstverwaltungsorga- 

nisationen parallel gelagert. Die 

Disziplinarkontrollkommission beim 

ZK und die lokalen Disziplinar- 

kontrollkommissionen aller Ebenen 

haben die gleiche Amtsdauer wie 

das entsprechende Parteikomitee 

der jeweiligen Ebene. Die lokalen 

Kommissionen aller Ebenen unter- 

stehen einer Doppelleitung, nam- 

lich einerseits von seiten des Par- 

teikomitees der gleichen Ebene so- 

wie gleichzeitig von seiten der 

nSchsthSheren Disziplinkontroll- 

kommission. SSmtliche Kontroll- 

kommissionen halten in gewissen 

AbstSnden Plenartagungen ab und 

wShlen ihren Ersten SekretSr und 

die Mitglieder ihres Standigen Aus- 

schusses.

Der Erste Sekretar der DKK beim 

ZK muB ein Mitglied des Standi- 

gen Ausschusses des Politburos sein 

(Art.43, Abs.3, Parteistatut 1982); 

dadurch soli sichergestellt sein, daB 

die Kontrollergebnisse in die hdch- 

ste Entscheidungsfindung einflie- 

Ben und nicht irgendwo "auBen vor 

bleiben".

In den Parteigrundorganisationen 

geniigt in aller Regel oft schon ein 

einziger Disziplinkontrollkommis- 

sar. Nur wenn eine bestimmte Par- 

teimitgliederzahl iiberschritten wird 

(ein Zahlenkriterium wird hierfiir 

nicht angegeben), soli die Kon- 

trollkommission kollektiven Lei- 

tungscharakter annehmen.

Die ZK-DKK kann bei Bedarf 

Disziplinarkontrollgruppen Oder 

einzelne Disziplinkontrollkommis- 

sare in die Partei- und Staats(I)- 

Organe der zentralen Ebene ent- 

senden. Von einer Entsendung 

"nach unten" ist dagegen expressis 

verbis nicht die Rede! Auch diirfen 

die Legaten an den Sitzungen der 

fiihrenden Parteiorganisationen mit 

beratender Stimme teilnehmen.

Hauptaufgabe der DKKen ist es, 

iiber die Einhaltung der Parteidis- 

ziplin zu wachen und im Faile von 

VerstbBen gegen das Parteistatut 

Verfahren gegen ganze KP-Organi- 

sationen oder aber gegen einzelne 

Mitglieder anzustrengen, Diszipli- 

narmaBnahmen zu verMngen und 

iiber Berufungen von Parteimitglie- 

dern zu entscheiden. AuBerdem 

haben sie dem Parteikomitee ihrer 

jeweiligen Ebene iiber alle wichti- 

gen Disziplinangelegenheiten Be- 

richte zu erstatten. Auch die loka

len DKKen weisen ihren Parteiaus- 

schuB auf VerstbBe gegen Recht 

oder Parteistatut hin. Ubergeht der 

ParteiausschuB diese Mahnung, so 

kann die betreffende Kommission 

beim iibergeordneten DKK Be- 

schwerde einlegen und Hilfe bei 

der Behandlung des Failes erbitten.

5.8.2.2.

Anklinge an die Tradition

Sowohl mit dem neuen Kontroll- 

ministerium als auch mit dem Dis- 

ziplinarapparat der KP wird an 

Funktionen wiederangekniipft, wie 

sie in kaiserlicher Zeit vom Zenso

rat und in der Guomindang-Zeit 

vom "Kontrollyuan" wahrgenom- 

men wurden.

5.8.2.2.I.

Das kaiserliche Zensorat

Das Zensorat der Qing-Dynastie, 

das den entsprechenden Einrich

tungen der vorausgehenden Dyna- 

stien weitgehend entsprach, hatte 

eine Art oberster Kontrollfunktion 

und damit die Stellung eines Deus 

ex machina. Es konnte in samtliche 

politische EntscheidungsvorgSnge 

eingreifen und - z.B. in Form von 

Throneingaben - Verbesserungs- 

vorschlSge unterbreiten. Weiterhin 

hatte es die Befugnis, jeden Beam- 

ten wegen Amtsverletzung oder 

wegen unziemlichen Lebenswandels 

auBerhalb des Amtes beim zustSn- 

digen Ministerium oder bei der zu- 

st^ndigen Provinzialdienststelle an- 

zuklagen. Das Recht, den Beamten 

Befehle zu erteilen oder sie direkt 

zu bestrafen, bestand dagegen 

nicht. Das Zensorat entschied auch 

iiber Petitionen von Beamten oder 

Privatpersonen, die sich zu Unrecht 

verfolgt sahen. Seine Funktion&re 

wohnten Gerichtssitzungen bei, 

priiften Finanzberichte nach, 

iiberwachten die Hofetikette und 

die Opferzeremonien und hatten 

sogar theoretisch das Recht, den 

Kaiser zu kritisieren.

Das Zensorat iibte m.a.W. all jene 

Funktionen aus, die in der moder- 

nen westlichen Gesellschaft der 

Offentlichen Meinung, der Presse, 

der Staatsanwaltschaft oder aber 

dem Dienststraf  recht zukommen. 

Es war Anwalt des Volkes gegen 

den "Ubermut der Behbrden", 

Schliisselbewahrer des uralten Ri- 

tenwesens und manchmal sogar 

Anreger von Reformen. Kang 

Youwei, der wichtigste PrSzeptor 

moderner Reformen am Ende der
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Qing-Dynastie, reichte i.J. 1898 

seine Denkschriften an den Kaiser 

bezeichnenderweise tiber das Zen- 

sorat ein. Im allgemeinen freilich 

nahm die bewahrende Funktion 

dieser Behorde einen weitaus grb- 

Beren Raum ein als die system- 

uberwindende (88).

Die traditionelle chinesische Regie

rung, die sich unter dem EinfluB 

der konfuzianischen Philosophic 

entwickelte, war, zumindest der 

Theorie nach, ein Fiihrungssystem, 

das sich zum einen aus erblichen 

Kaisern zusammensetzte, welche 

nur durch eine Revolution abge- 

setzt werden konnten, und zum an- 

dern aus nichterblichen Beamten 

bestand, die aufgrund ihrer Lei- 

stung ausgewahlt wurden, und das, 

drittens, im Interesse des Volkes 

tatig werden muBte. In diesem Sy

stem erfiillten die Zensoren eine 

Doppelfunktion, nSmlich als Kon- 

trolleure und als Mahner.

Inwieweit gleichen die neuen Kon- 

trollinstanzen dem alten Zensorat? 

Dazu gilt es, mehrere Gesichts- 

punkte auseinanderzuhalten (89):

- Wer waren die Zensoren: Das 

Zensorat war eine der drei Spitzen- 

organe in der kaiserlichen Fiih- 

rungszentrale, die sich zusammen- 

setzten aus der Zivilverwaltung, 

bestehend aus sechs Ministerien 

(bu), einer MilitSrverwaltung, be

stehend aus fiinf militarischen 

Oberkommandierenden (dudu fu) 

und - eben - der mit Untersu- 

chungsangelegenheiten beauftragten 

Zensoratsbehdrde. In der Ming- 

Zeit bestand das Zensorat (du cha- 

yuan: "Hauptuntersuchungs-Hof") 

aus zwei Hauptzensoren, zwei stell- 

vertretenden Hauptzensoren, vier 

Zensoratsassistenten und 110 "un- 

tersuchenden Zensoren" (jiancha 

yushi), denen noch ein weiterer 

Stamm von Hilfspersonal zur Ver- 

fiigung stand.

Obwohl das Zensorat fur "Untersu- 

chungen" zustandig war, ubte es 

diese Kontrolltatigkeit nicht alleine 

aus; konfuzianischer Auffassung 

zufolge hatte vielmehr jeder Beam- 

te aus sich heraus die Pflicht, Ver- 

stoBe anderer zu kritisieren. Au- 

Berdem hatten die einzelnen Mini

sterien, vor allem das Beamten- 

und das Justizministerium, ihrer- 

seits Inspektionsorgane. AuBere 

und innere Kontrolle hatten einan- 

der zu erganzen. Das Zensorat 

stand aber aufgrund seiner langen 

Tradition an der Spitze der Uber- 

priifungshierarchie.

Die im Zensorat eingesetzten Be

amten waren nicht "Creme de la 

creme", sondern eher Vertreter der 

"zweitbesten" Kategorie. Auf der 

Beamtenskala, die von la an der 

Spitze bis hinunter zu 9b reichte, 

nahmen sie im allgemeinen die 

7a-Stufe ein. Von 319 Zensoren, 

die in der Zeit zwischen 1424 und 

1434 ernannt wurden, waren z.B. 

nicht weniger als 215 Neulinge im 

Beamtendienst, hatten also noch 

keine Karriereerfahrung und besa- 

Ben auch noch kein besonderes 

Ansehen. Immerhin gehdrten ab 

und zu aber auch Beamte der Stufe 

7a mit zu den Spitzenvertretern des 

Mandarinats.

- Welche Aufgaben hatten sie zu 

erledigen? Stichwortartig konnte 

man den ZustSndigkeitsbereich mit 

"Dienstaufsicht", Justizaufsicht und 

"Vorschlagswesen" umschreiben. In 

der ersteren Funktion fungierten 

sie als "Ohren und Augen des Kai

sers". Wahrend ihrer TStigkeit wa

ren sie zumeist auf Reisen und zo- 

gen dort Erkundigungen ein, inspi- 

zierten Getreidespeicher und La- 

gerhSuser, nahmen Einsicht in die 

Gefangnisse, besuchten Schulen 

und nahmen Petitionen entgegen. 

Gegen untergeordnete Beamten 

konnten sie auch selbst Sanktionen 

ergreifen, wShrend hdhergestellte 

Beamte vom Ministerium fur den 

Zivildienst (li bu) behandelt wer

den muBten.

Besonders wichtig - und bei der 

Bevdlkerung popular geworden sind 

sie im Zusammenhang mit Ge- 

richtsverfahren, wobei sie mit Be

amten des Justizministeriums (xing 

bu) zusammenarbeiteten. Insofern 

wurden sie als "Richter im weiteren 

Sinne" tatig.

In Wahrnehmung ihrer dritten 

Funktion reichten sie Vorschiage 

liber politische MaBnahmen und 

vielleicht sogar uber Reformen ein.

Da es Zensoren nicht nur in der 

Zentrale, sondern auch auf Pro- 

vinzebene gab, arbeiteten die Ver

treter beider Ebenen hSufig ge- 

meinsam Petitionen an den Kaiser 

aus. Daneben konnten sie, seit der 

Yuan-Dynastie, auch direkt korri- 

gierend in administrative Oder 

strafrechtliche Prozesse eingreifen 

und - zumindest theoretisch - auch 

den Kaiser hbchstpersonlich kriti

sieren.

- Wieweit konnten sie gehen? Die 

Tatsache, daB die Zensoren Mit- 

glieder des regulSren Beamtenappa- 

rats waren, hatte auf ihre Hand- 

lungsfreiheit betrachtlichen Ein- 

fluB, d.h., sie konnten von "sehr 

hoch oben herab" handeln. Auf der 

anderen Seite freilich war ihre 

Amtszeit auf hdchstens neun Jahre 

beschrSnkt; auBerdem konnten sie 

auch durch das Beamtenministe- 

rium friiher abgesetzt werden - al- 

lerdings nur mit Genehmigung des 

Kaisers -, auch hier also wieder 

eine der typischen Gegenbalancen! 

Eine besondere Immunitat fur 

Zensoren gab es nicht; dies wurde 

vor allem w^hrend der Ming-Zeit 

deutlich, als die zunehmend eigen- 

machtiger durchgreifenden Ming- 

Potentaten Zensoren nicht selten 

ins Gefangnis werfen, exilieren 

Oder aber zum Tode verurteilen 

lieBen.

AuBerdem muBten Zensoren ihre 

MaBnahmen in aller Regel aus- 

fiihrlich begriinden und sich selbst 

Augenschein verschaffen; es ge- 

niigte nicht, daB sie sich nur auf 

das "Horensagen" verlieBen.

Ein Zensor konnte also keineswegs 

schalten und walten, wie ihm gera- 

de beliebte, sondern es waren ihm 

Grenzen auferlegt. Allerdings 

pflegten die Kaiser sie immer wie

der zu ermuntern, doch bitte Cou

rage zu zeigen. Ohne mutige Zen

soren ware der Hof in der Tat weit 

weniger uber die Stimmung in der 

Bevolkerung "im Bild" gewesen als 

mit Hilfe dieser manchmal unbe- 

quemen "Aufpasser"! Die Zenso- 

ratstatigkeit wurde uberdies noch 

durch ein Jahrhunderte altes Pre

stige gewaltig gestarkt - und blieb 

auch deshalb selten ohne Echo!

- Was erreichten sie? Hucker (90) 

stellt fest, daB in der von ihm un- 

tersuchten Dekade zwischen 1424 

und 1434 von den Zensoren insge- 

samt 13.814 Personen formell in 

ein Dienststrafverfahren verwickelt 

worden sind. Die Folgen lassen sich 

bei einem Teil der Beschuldigten, 

namlich bei 555 Personen, genauer 

ausmachen. 122 Anklagen wurden 

vom Kaiser abgewiesen, 49 Ange- 

schuldigte (= 8,8%) wurden aus 

dem Amt entlassen, 353 (oder 

63,6%) wurden bestraft, getadelt 

Oder eingesperrt, 19 (oder 3,4%) 

einer langeren Befragung unterzo- 

gen und 12 (oder 2,2%) vor ein 

Gericht gestellt, wobei allerdings 

die Urteile nicht iiberliefert sind.

Wichtiger freilich als durch solche 

direkten SanktionsmaBnahmen er- 

wies sich das Zensorat durch seine 

bloBe Anwesenheit: Es hing wie ein 

Damoklesschwert uber unzuverias- 

sigen Beamten oder, chinesisch 

ausgedriickt: "Das Zensorat ist wie 

ein schlafender Tiger. Selbst wenn 

es nicht beiBt, wirkt es doch sehr 

tigerhaft" (91).

5.8.2.2.2.

Der Kontrollyuan der Guomindang 

Die groBe Tradition des Zensorats 

brach nach dem Untergang des
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Kaiserreichs (1911) voriibergehend 

ab; doch wurde der Faden i.J. 1931 

wiederaufgenommen, als namlich 

in Nanjing auf der Basis des Ver- 

mSchtnisses von Sun Yat-sen ein 

Kontrollyuan (jiancha yuan) einge- 

richtet wurde. Nahere Regelungen 

finden sich in der Verfassung der 

Nationalversammung vom 25.De- 

zember 1946 (Art.90-106).

Es handelt sich um einen von ins- 

gesamt fiinf Yuans ("Regierungs- 

hofen"). Zum systematischen Stel- 

lenwert dieser etwas eigenwilligen 

Einrichtungen ein paar Bemerkun- 

gen:

Das Gliederungsprinzip dieser Ver

fassung, die auf Taiwan auch heute 

noch angewandt wird, beruht auf 

einem Lehrsatz Sun Yat-sens, der 

das Gegeneinander - und den Aus- 

gleich - zwischen Rechten des 

Burgers und Rechten des Staates 

betrifft. Nach Sun stehen den Biir- 

gern vier, dem Staat fiinf Rechte 

zu. Die vier Biirgerrechte sind, 

schlagwortartig ausgedriickt, das 

Wahlrecht, das Absetzungsrecht, 

die Gesetzesinitiative und das Re

ferendum. Die fiinf Rechte der 

"Regierung" andererseits umfassen 

Gesetzgebung, Verwaltung, Recht- 

sprechung, "Priifung" und "Kon- 

trolle", wobei die drei ersteren Ka- 

tegorien der westlichen Gewalten- 

teilungstradition entnommen wur- 

den, wahrend die beiden letzteren 

autochthon-chinesischen Ursprungs 

sind. Die vier Biirgerrechte werden 

- der offiziellen Sprachregelung 

nach - institutionell von der Natio- 

nalversammlung im Namen des 

Volkes ausgeiibt, wahrend die fiinf 

Gewalten der Regierung je einem 

der oben genannten fiinf Yuans 

zugewiesen sind. Die "Fiinf-Gewal- 

ten-Verfassung" ist eine Besonder- 

heit der Guomindang-Gesetzge- 

bung, der sich, wie oben angedeu- 

tet, in der Zwischenzeit die volks- 

republikanische Praxis behutsam 

anzunahern scheint.

Nach Art.90 der Verfassung von 

1947 ist der Kontrollyuan "das 

hdchste Kontrollorgan des Staates". 

Er iibt die Funktionen der Zu- 

stimmung bei Ernennungen, der 

dffentlichen Anklage und der Riige 

gegen Beamte sowie die der Rech- 

nungspriifung aus. Sein Kompe- 

tenzbereich umfaBt also etwa die 

Befugnisse, die in der Bundesrepu- 

blik den Rechnungshdfen und den 

Dienststrafbehdrden zukommen, 

und ist ebenfalls auf die "besonde- 

ren Gewaltverhaitnisse" beschrankt, 

umfaBt also nur die Staatsfunktio- 

nare und -angestellten. In diesem 

Bereich allerdings kann der Kon

trollyuan theoretisch sogar gegen 

den Staatsprasidenten vorgehen.

Die Organisation ist wie beim 

Verwaltungs- und Gesetzgebungs- 

yuan dreiteilig. An der Spitze fun- 

giert der "Rat des Kontrollyuans", 

dem ein aus den eigenen Reihen 

gewahlter Prasident vorsteht. Der 

Rat halt monatlich grundsatzlich 

eine Sitzung ab, bei der iiber die 

vom Kontrollyuan zu treffenden 

MaBnahmen entschieden wird. Un- 

ter dem Rat arbeiten zehn Aus- 

schiisse (fur Inneres, AuBeres, Ver- 

teidigung, Finanzen usw.), die die 

Aufgabe haben, die einzelnen Re- 

gierungsorgane zu iiberwachen und 

Unterlagen fur die Beschliisse des 

Rats zu erarbeiten. Das Sekretariat 

schlieBlich koordiniert die Arbeit 

des Kontrollyuans.

Erganzend sei hier noch erwahnt, 

daB der oben erwahnte Priifungs- 

yuan das "hdchste Priifungsorgan 

des Staates" ist (Art.83) und daB 

ihm das gesamte Personalpriifungs- 

und Personalverwaltungswesen un- 

tersteht. Er hat also einerseits die 

Bedingungen fur einen gerechten 

Auswahlwettbewerb zu schaffen 

und fiihrt andererseits die Perso- 

nalakten. Ausfiihrende Organe sind 

zwei Ministerien, namlich das Prii- 

fungs- und das Personalministe- 

rium (92).

Zwischen 1931 und August 1946 

leitete der Kontrollyuan Dienstver- 

fahren gegen insgesamt 2.175 Be

amte ein (93).

Die Institution des Kontrollyuans 

gibt es auch heute noch - aller

dings nur in Taiwan.

Hucker (94) sah aus der Perspekti- 

ve des Jahres 1950 schwarz fur die 

Zukunft des neuen Zensorats: Zu- 

nachst einmal seien seine Befugnis

se nicht weit genug und umfaBten 

beispielsweise nicht militarische, 

justitielle Oder staatsanwaltschaftli- 

che Aufgaben - diese seien viel- 

mehr Sonderorganen uberlassen, so 

daB die Aufgabe des alten Zensors, 

namlich "Richter im umfassenden 

Sinn" zu sein, kiinftig entfallen 

miisse. AuBerdem sei es angesichts 

der rigorosen KP-Kontrolle wohl 

kaum zu erwarten, daB ein "Zen- 

sor" modernen Typs je wieder die 

Zivilcourage seiner kaiserlichen 

Vorganger entwickeln kbnne.

5.8.3.

Disziplinierung des Kaderapparats

Systematisch gesprochen haben die 

Reformer versucht, den Kaderap- 

parat mit Hilfe dreier Methoden 

umzuformen, namlich durch erzie- 

herische Mittel, durch Bestrafung 

sowohl nach kriminal-als auch 

nach dienstrechtlichen Methoden 

und, drittens, durch Strukturre- 

form, wobei einerseits der oben

(5.3.) bereits erwahnte Sechs-MaB- 

nahmen-Katalog zur "Demokrati- 

sierung" vorangetrieben und auBer- 

dem versucht wurde, das in der 

Wirtschaft, vor allem der Land- 

wirtschaft, bereits mit groBem Er- 

folg bewahrte "Verantwortungssy- 

stem" auch in den Behorden hei- 

misch werden zu lassen.

5.8.3.1.

Erziehung

In der "Resolution iiber einige Fra- 

gen zu unserer Parteigeschichte seit 

Griindung der VR China" (6.Ple- 

num des XI.ZK vom 27.6.81) wur

de die Bedeutung der "Massenlinie" 

und des Dienstes am Volk hervor- 

gehoben, in der "Resolution iiber 

die Leitprinzipien fiir den Aufbau 

der sozialistischen geistigen Zivili- 

sation" (6.Plenum des XII.ZK vom 

28.9.86) dagegen die alles iiberra- 

gende Bedeutung eines neuen Auf- 

baubewuBtseins (95).

Beide Beschliisse hatten besondere 

Bedeutung vor allem fiir den Ka- 

derapparat. Sie sollten ihm vor Au

gen halten, daB der Dienst am Volk 

und die Modernisierungsgesinnung 

jeder Amtsfiihrung als Leitlinie zu- 

grunde liegen miissen. In Dutzen- 

den von Dokumenten, von denen 

einige wenige bekannt geworden 

sind, wurden den Ganbu Inhalt 

und Bedeutung dieser Resolutionen 

immer wieder vor Augen gehalten 

und anhand konkreter Beispiele 

verdeutlicht. Bezeichnenderweise 

war der "Arbeitsstil" Maos in der 

Resolution von 1981 als wenig vor- 

bildhaft hingestellt worden. Mao 

habe die Voraussetzungen fiir die 

Kulturre volution "falsch einge- 

schatzt", er habe sich nur "nominell 

auf die Massen" gestiitzt, in Wirk- 

lichkeit aber "losgeldst" gehandelt 

(96); er habe "ernsthafte linke Feh- 

ler" begangen und trage dafiir auch 

die Verantwortung (97). Demge- 

geniiber wird Zhou Enlai als vor- 

sichtig agierender Staatsmann hin

gestellt, der vor allem wahrend der 

Kulturrevolution eine "Kritik an 

der ultralinken ideologischen Strb- 

mung" vornahm und der auch auf 

die Massen hbrte, also hbchst parti- 

zipativ eingestellt war (98). Den 

Kadern wird hier m.a.W. als Stu- 

dienmaterial auch gleich noch ein 

personalisiertes Kontrastbild zweier 

gegensStzlicher Fiihrungsstile vor 

Augen gehalten - auch dies eine 

typisch chinesische Methode!

In Abwandlung eines lateinischen 

Sprichwortes konnte man sagen. 

"Leges docent, exempla trahunt".

5.8.3.2.

Die Methode der Bestrafung

Als die Reformer Anfang der acht-
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ziger Jahre genauere Untersuchun- 

gen durchfiihrten, muBten sie eine 

erschreckenden Verquickung von 

Kaderfunktionen und Privatge- 

schSften feststellen, vor allem in 

Unternehmen, die von Partei- und 

Regierungsorganisationen sowie 

-kadern betrieben werden, da hier 

Regierung und Management, 

Macht- und Gewinnstreben mitein- 

ander verquickt waren. Anfang 

1985 gab es in China nicht weniger 

als 16.000 solche Unternehmen, die 

u.a. Automobile, Farbfernsehgerate 

und andere langlebige Konsumgii- 

ter, nach denen im allgemeinen 

reiBende Nachfrage besteht, ver- 

trieben. Ein Beispiel dafiir war die 

Allgemeine Industrieentwicklungs- 

gesellschaft Changcheng, die vom 

Gansu-Provinzamt fur Kommuni- 

kation und Elektrizitat verwaltet 

wurde. Die Gesellschaft beschaftig- 

te 17 Kader aus 13 Partei-, Regie

rungs- und Armee-Einheiten; drei 

Kader kamen von der Distrikts- 

und vier von der Kreisebene. In 

einem Fall hatte die Gesellschaft 

einen Vertrag mit einer anderen 

Einheit uber die Lieferung von 

zehn Lastwagen unterzeichnet und 

dafiir eine Vorauszahlung in Hdhe 

von 105.000 Yuan verlangt und be- 

kommen. Tatsachlich wurden je- 

doch iiberhaupt keine Lastwagen 

gekauft und die Gesellschaft wei- 

gerte sich, die Vorauszahlung zu- 

rlickzuerstatten.

Nachdem es zu Stiirmen der Em- 

pdrung gegen die "Gesellschaft" ge- 

kommen war, beschloB die Gan- 

su-Provinzregierung, die Gesell

schaft sofort zu schlieBen (99).

Diese und ahnliche Faile lieBen den 

Ruf nach dem Strafrichter laut 

werden.

Unter diesen Umstanden ist es 

nicht verwunderlich, wenn man 

feststellen muB, daB die wohl be- 

kanntesten Normen dienstbezoge- 

nen Charakters in Form strafrecht- 

licher Normen ergingen. Eine sol

che strafrechtliche Verkleidung von 

Recht ist iibrigens altchinesische 

Tradition.

Hauptquellen fur diese eigenartige 

Form von Dienstrecht ist das Straf- 

gesetzbuch vom Juli 1979 mit sei- 

nem 8.Kapitel im Besonderen Teil 

(§§ 185-192). Aufgezahlt sind dort 

aktive und passive Bestechung, 

Verletzung der Geheimhaltungsvor- 

schriften, Beschadigung von Eigen- 

tum oder Staatsinteressen durch 

Amtsvernachiassigung, Begiinsti- 

gung, Rechtsbeugung, Gefangenen- 

befreiung und Verletzung des Post- 

sowie des Fernmeldewesens. Beson- 

ders bezeichnend sind die "Bestim- 

mungen uber verscharfte Bestra- 

fung von Wirtschaftsverbrechen" 

vom 8.Marz 1982 (100). Verscharft 

wurden zunachst einmal die Para- 

graphen 118 (Schmuggel und Spe- 

kulation, illegaler Handel mit De- 

visen), 152 (Diebstahl, Betrug und 

Plunderung), 171 (Handel mit 

Rauschgiften) und 173 (Verkauf 

von Kulturgiitern ins Ausland). All 

diese Einzelbestimmungen erhielten 

folgenden Zusatz: "Liegen beson- 

ders erschwerende Umstande vor, 

so ist auf Gefangnis von minde- 

stens 10 Jahren, auf lebensiangli- 

ches Gefangnis oder aber auf To- 

desstrafe zu erkennen; auBerdem 

kann die Einziehung des Verrno- 

gens verhangt werden."

Die Bestimmungen liber aktive und 

passive Bestechung (§ 185) wurden 

folgendermaBen erganzt: "Staatliche 

Funktionare, die zur Bestechung 

anstiften oder die eine Bestechung 

entgegennehmen, sind nach den fur 

die Unterschlagung geltenden Re- 

gelungen des § 155 StGB zu bestra- 

fen; liegen besonders erschwerende 

Umstande vor, so ist auf lebenslan- 

ges Gefangnis oder auf Todesstrafe 

zu erkennen." Daneben wurden 

noch Tatbestand und StrafmaB ei- 

niger anderer typisch beamten- 

rechtlicher Delikte verscharft, z.B. 

Begunstigung, Beseitigung von Be- 

weismitteln oder Erstellung falscher 

Beweise, Behinderung von Zeugen 

u.dgl. mehr (101).

Mit dieser Neuregelung hat der 

Gesetzgeber nicht nur das StGB, 

sondern auch die "Bestimmungen 

liber die Bestrafung von Korrup- 

tion" aus dem Jahr 1952 wesentlich 

verscharft.

Die hier ausgeteilten Keulenschiage 

kamen keineswegs aus heiterem 

Himmel, sondern erfolgten, nach

dem die Reformer langere Zeit ein 

geradezu krebsartiges Auswuchern 

von Kaderdelikten hatten feststel

len miissen. Erhard Louven hat ein 

umfassendes Kaleidoskop solcher 

Kadervergehen zusammengetragen 

(C.a., August 1982, S.472-481).

BekanntermaBen kam es im An- 

schluB an diese Neufassung zu re- 

gelrechten Hinrichtungswellen im 

Kaderapparat - nach dem Motto 

"Wer nicht hdren will, muB fiihlen".

Schon wahrend der Kampagnen ge

gen die "Drei Ubel" und gegen die 

"Flinf Ubel" Anfang der fiinfziger 

Jahre wurden Kader, die 1.000 

Yuan und mehr veruntreut hatten, 

als "kleine Tiger", diejenigen dage- 

gen, die liber 10.000 Yuan unter- 

schlagen hatten, als "groBe Tiger" 

verurteilt. An diese Tradition an- 

knlipfend bezeichnete Deng Xiao

ping in seiner Rede vom 10.April 

1982 die gegenwartigen Tater als 

"iibergroBe Tiger", gegen die man 

bisher leider allzu milde Strafen 

verhangt habe. Straffailige mit Be- 

triigereien bis zu 6.000 Yuan wiir- 

den lediglich zu leichten Strafen 

verurteilt, andere, die bis zu 

60.000 Yuan veruntreut hatten, mit 

lediglich 15 Jahren Gefangnis be- 

langt. Mit solcher Milde mlisse nun 

endgliltig SchluB sein. Innerhalb 

der nachsten beiden Monate solle 

jede Provinz einige groBere Faile 

bearbeiten; auch mlisse dafiir ge- 

sorgt werden, daB besonders 

schwere Verbrechen im Wege der 

"Hochststrafe" geahndet wurden. 

"Ich versichere euch, daB es un- 

moglich sein wird, diese lible Ten- 

denz zu brechen, wenn wir keine 

Starke zeigen." Allerdings solle ge

gen die Wirtschaftskriminalitat kei

ne neue Kampagne gestartet wer

den; dafiir mlisse man umso ent- 

schiedener ein "Tag-flir-Tag-Ge- 

fecht" fiihren. Es gehe "gegenwar- 

tig" um vier grundlegende Zielbe- 

reiche, namlich die Einfiihrung 

struktureller Reformen, den Auf- 

bau einer sozialistischen geistigen 

Zivilisation, die Berichtigung des 

Arbeitsstils und den Kampf gegen 

die Wirtschaftskriminalitat (102).

Wahrend die strafrechtliche Seite 

eingehend geregelt ist, lassen sich 

liber dienstrechtliche MaBnahmen 

keine Bestimmungen finden - of- 

fensichtlich gibt es solche Sanktio- 

nentafeln nur flir den innerdienst- 

lichen Gebrauch!

5.8.3.3.

Strukturreform

Abgesehen von den bereits er- 

wahnten MaBnahmen liber eine 

versuchte "Demokratisierung" (dazu 

oben 5.3.), ist hier von besonderer 

Bedeutung die Einfiihrung des 

"administrativen Selbstverantwor- 

tungssystems" - bei gleichzeitiger 

"organisatorischer Vereinfachung" 

(jingjian jigou).

Die im Zuge der "Strukturreform" 

vorgenommene Zusammenlegung 

der Ministerien und Zusammen- 

kiirzung des Personals wurde be

reits in C.a., Januar 1987 beschrie- 

ben.

An dieser Stelle ist daher nur das 

"Verantwortungssystem" zu behan- 

deln, d.h. ein neues "System kollek- 

tiver Fiihrung mit Arbeitsteilung 

und individueller Verantwortung" 

(Naheres dazu oben 5.4.4.2.2.).

Wie sehr das Fehlen sauberer abge- 

trennter Zustandigkeitsbereiche 

und klarer Arbeitsteilungskriterien 

dem taglichen VerwaltungsprozeB 

schaden kann, zeigt die Klage eines 

stellvertretenden Gouverneurs von 

Heilongjiang: "Ich bin mit der 

Verwaltung der Industrie meiner
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Provinz beauftragt. Oft kommt es 23) 

vor, daB eine iibergeordnete Abtei- 

lung fur dies und jenes eine Er- 

laubnis gibt, w^hrend eine andere 24) 

Abteilung damit nicht einverstan- 

den ist. Auf diese Weise sind wir 27) 

dann schnell in der Zwickmuhle. 

Schicken wir dann Vertreter nach 

Beijing, um eine definitive Ldsung 28) 

des Problems herbeizufiihren, so 29) 

haben sie zu zahlreichen Abteilun- 

gen zu gehen und verbringen dort 

manchmal zwischen 15 und 20 Ta- 

ge. Aber auch dann ist es nicht si- 30) 
0 • Sli
cher, ob iiberhaupt erne Losung ' 

herbeigefiihrt wird. Unter diesen 32) 

Umstanden schlage ich vor, daB 

wir, wie es ja auch der wirtschaft- 

lichen Effizienz entsprechen wur- 

de, ...eine Verwaltung aufbauen, in 

der samtliche Bereiche genau von- 

einander abgegrenzt und mit einer 

genauen Zahl von Personen besetzt 

sind" (103). "Weg von einer Politik 36) 

der Einzelanweisungen und hin zu 

einer Steuerung nach generellen 

Regeln" - dies ist der Kern einer 

solchen Forderung, die inzwischen 37. 

auch zum dienstrechtlichen Grund- 38J 

postulat der reformerischen Fiih- 39) 

rung geworden ist. 40)
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