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BRUNHILD STAIGER

Der Kampf gegen die 

"biirgerliche Libera

lisierung" zu Beginn 

des Jahres 1987

Wieder einmal wird China von ei- 

ner ideologischen Bewegung er- 

schiittert: dem verscharften Kampf 

gegen die "biirgerliche Liberalisie- 

rung" (zichanjieji ziyouhua), zu 

dem die Partei seit Anfang Januar 

1987 aufruft und der auch den 

ganzen Februar uber nicht an In

tensity verlor. Die Attacke trSLgt 

deutlich die Handschrift der Re- 

formgegner in der Parteispitze 

(Orthodoxe und Konservative), die 

alle unliebsamen Begleiterscheinun- 

gen der Reformpolitik als eine Fol- 

ge biirgerlicher Liberalisierungs- 

tendenzen, also letztlich einer aus 

ihrer Sicht zu weitgehenden 

Offnungspolitik ansehen und als 

Heilmittel dagegen die "Vier 

grundlegenden Prinzipien" propa- 

gieren. Der Kampf richtet sich in 

erster Linie gegen die radikalen 

Reformer, die in Kreisen der Intel- 

lektuellen, insbesondere Wissen- 

schaftler und Schriftsteller, zu su- 

chen sind, und gegen solche, die 

sich nicht klar genug von den radi

kalen Reformern distanzieren. La

tent wird der Kampf gegen die 

sog. biirgerliche Liberalisierung seit 

Beginn des Reformkurses standig 

gefiihrt, doch von Zeit zu Zeit 

bricht er offen aus und sucht sich 

seine Opfer. Nach der Kritik an 

den biirgerlichen Liberalisierungs- 

tendenzen des Jahres 1981 und dem 

Kampf gegen die sog. "geistige 

Verschmutzung" gegen Ende des 

Jahres 1983 ist dies nun - nach ei- 

nem Zeitabstand von jeweils etwa 

drei Jahren - das dritte Mai, daB 

der Kampf gegen die biirgerliche 

Liberalisierung offen zum Aus- 

bruch kommt (1). Letztlich geht es 

immer um das gleiche Problem: die 

Sorge vor einer Aufweichung der 

ideologischen Grundlage und der 

chinesischen Kultur durch west- 

liches Gedankengut und westliche 

Lebensformen. Doch scheint es, 

daB das Pendel - sowohl in die ei

ne wie in die andere Richtung - 

von Mai zu Mai kraftiger aus- 

schiagt.

Im Jahre 1981 blieb die Kritik 

noch auf einige wenige literarische 

Werke beschrankt, hauptsachlich 

auf das Drehbuch "Bittere Liebe" 

des Schriftstellers Bai Hua, ohne 

daB personelle Konsequenzen gezo- 

gen wurden. Immerhin erhielt Bai 

Hua einen Lyrikpreis, nachdem die 

Kritik schon eingesetzt hatte. Er 

muBte zwar Selbstkritik in bezug 

auf das Drehbuch iiben, konnte 

sich ansonsten aber ungestbrt wei- 

ter seiner schriftstellerischen Tatig- 

keit widmen. 1984 war das AusmaB 

der Kritik weitaus umfangreicher. 

Avantgardistische, zugegebenerma- 

Ben westlich beeinfluBte Tenden- 

zen in der Literatur, Literaturkritik 

und Philosophie wurden verworfen, 

und mehrere Schriftsteller muBten 

Selbstkritik iiben, wie z.B. Zhang 

Xiaotian (2), oder wurden sogar 

verhaftet, wie z.B. Ye Wenfu (3). 

Auch im ideologischen Bereich 

wurden geistige Verschmutzungser- 

scheinungen ausgemacht, und nicht 

zuletzt wurden alle "ungesunden" 

Tendenzen in der Gesellschaft 

(Kleidung, Musik, Videos usw.) 

auf den angeblich schadlichen Ein- 

fluB westlichen Gedankengutes 

zuruckgefiihrt.

Die Hauptadressaten waren in bei- 

den Fallen die Intellektuellen. So 

verhalt es sich auch dieses Mai, 

und doch weist die jiingst entfachte 

Bewegung entscheidende Besonder- 

heiten auf, die sie von den beiden 

voraufgegangenen Bewegungen ab- 

hebt. Denn mit der Ablbsung des 

ZK-Generalsekretars hat sie auch 

die hdchste politische Ebene erfaBt, 

was bedeutet, daB sie in engem 

Zusammenhang mit den Diskussio- 

nen um den Reformkurs vom 

Herbst 1986 gesehen werden muB; 

sie ist eine Folge der Auseinander- 

setzungen zwischen den Reform- 

gegnern, den gemaBigten und den 

radikalen Reformern. Der Pendel- 

schlag in Richtung auf mehr Frei

heit und Demokratie, der im 

Herbst 1986 kraftiger ausfiel als in 

den Jahren zuvor, bewirkte einen 

ebenso kraftigen Gegenschlag auf 

seiten der Reformgegner, der da- 

durch gekennzeichnet ist, daB er 

auf strategisch wichtige Positionen 

zielte, die von Befiirwortern weit- 

gehender, teilweise radikaler Re- 

formen besetzt sind.

Doch in dem gegenwartigen Kampf 

geht es um mehr als um eine neue 

Gewichtung des politischen Kraf- 

teverhaitnisses. Den Hintergrund 

fur die politischen Tagesereignisse 

bildet das Grundproblem der neue- 

ren chinesischen Geschichte: die 

Wahrung der chinesischen Identitat 

angesichts einer sich an westlichen 

Vorbildern orientierenden Moder- 

nisierung.

1.

Schwachung der Reformkrafte

Im Verlauf der nach dem 3.Plenum 

des XI.ZK (Dezember 1978) einge- 

leiteten Reformpolitik haben sich 

in China drei politische Gruppie- 

rungen herausgebildet:

- die Reformgegner, zu denen 

orthodoxe Marxisten-Leninisten 

und konservative Militars wie etwa 

Peng Zhen, Chen Yun, Wang Zhen, 

Hu Qiaomu, Li Xiannian, Yang 

Shangkun u.a. zahlen. Sie lehnen 

die Modernisierung nicht grund- 

satzlich ab, mbchten sie aber auf 

die materielle Basis beschranken 

und dementsprechend nur eine eng 

begrenzte auBenwirtschaftliche 

Offnung zulassen.

- die gemaBigten Reformer unter 

Fiihrung Deng Xiaopings und sei

ner Anhanger (Zhao Ziyang, Hu 

Yaobang u.a.), die mit dem Ziel 

der Steigerung der wirtschaftlichen 

Produktivitat die auBenwirtschaft

liche Offnung, eine marktorientier- 

te Wirtschaftspolitik und Reformen 

im Management und gewissen Be- 

reichen der Verwaltung befiirwor- 

ten.

- die Befiirworter radikaler Refor

men, die sich aus Wissenschaftlern, 

Schriftstellern und anderen Intel

lektuellen zusammensetzen und bei 

einer Reihe von Reformern, wie 

z.B. bei Hu Yaobang, Hu Qili Oder 

Wan Li, auf Verstandnis stieBen.

Bisher war es immer so, daB die 

gemaBigten Reformer trotz wieder- 

holter Konzessionen an die Re

formgegner die politische Richtung 

bestimmten. Spatestens seit Ende 

1986 jedoch scheinen sie in die 

Defensive gedrangt und zu einem 

Zusammengehen mit den Reform- 

gegnern gezwungen worden zu 

sein. Anders ware der Sturz Hu 

Yaobangs von seinem Posten als 

Generalsekretar des ZK wohl kaum 

zu erkiaren (4). Fur diese These 

spricht u.a. die Art und Weise, wie 

der derzeitige Kampf gegen die 

biirgerliche Liberalisierung gefiihrt 

wird. Hatten die beiden friiheren 

Bewegungen eher den Charakter 

von "Warnschiissen", die das Be- 

streben der Reformer erkennen lie- 

Ben, die Intellektuellen nicht zu 

beunruhigen, so dienen die jiing- 

sten MaBnahmen der massiven 

Einschiichterung der Intellektuellen 

und dariiber hinaus der Schwa

chung der Reformer. Sie weisen 

somit die orthodoxen Reformgeg

ner als die Initiatoren aus.

Fiihren wir uns noch einmal die 

Tatsachen kurz vor Augen: Am 

12.Januar wurde Fang Lizhi, erster 

Vizeprasident der Wissenschaft- 

lich-Technischen Universitat in 

Hefei, entlassen. Am 13. Januar 

wurde der Shanghaier Schriftsteller 

Wang Ruowang aus der Partei aus- 

geschlossen. Am 16.Januar wurde 

der Sturz Hu Yaobangs bekanntge- 

geben. Am 19.Januar wurde Fang 

Lizhi, am 23.Januar der Beijinger
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Journalist und Schriftsteller Liu 

Binyan aus der Partei ausgeschlos- 

sen. Am 20.Februar schlieBlich 

wurde der Schriftsteller Liu Xinwu 

von seinem Posten als Chefredak- 

teur der Zeitschrift "Volksliteratur" 

suspendiert. Allen diesen Fallen - 

nehmen wir einmal den Sonderfall 

Hu Yaobang aus - ist gemeinsam, 

daB es sich bei den Betroffenen um 

Verfechter weitreichender politi- 

scher und gesellschaftlicher Refor- 

men und - noch entscheidender - 

um Wissenschaftler oder Schrift

steller in einfluBreichen und stra

tegist wichtigen Positionen han- 

delt. Sie wurden nicht zufallig 

Opfer der Bewegung, sondern ge- 

zielt ausgewahlt.

Fur die Entlassung Fang Lizhis (5), 

der als angesehener Naturwissen- 

schaftler eigentlich zu dem Kreis 

derjenigen Intellektuellen gehbrt, 

die heute am meisten von der ver- 

anderten Politik gegeniiber der In- 

telligenz profitieren, war aus- 

schlaggebend, daB er kraft seines 

Amtes als Vizeprasident einer gro- 

Ben Universitat die Mdglichkeit 

hatte (und auch eifrig nutzte), auf 

breite Kreise der Studentenschaft 

EinfluB zu nehmen. Zahlreiche 

Vortrags- und Diskussionsveran- 

staltungen weit uber die Grenzen 

seiner eigenen Universitat hinaus 

boten dem Astrophysiker Gelegen- 

heit, seine fur chinesische Verhalt- 

nisse radikalen, systemsprengenden 

Reformvorstellungen darzulegen. 

Bei dem fiir seine Ideen auBerst 

empfanglichen Publikum gait er als 

eine Art Leitfigur. Durch die Ent

lassung aus dem Vizeprasidenten- 

amt und die "Verbannung" in die 

reine Forschungstatigkeit (Fang 

wurde an das Observatorium 

Beijing versetzt) ist dem Wissen

schaftler das Forum fiir die Ver- 

breitung seiner Ideen entzogen.

Ahnlicher Beliebtheit wie Fang 

Lizhi bei den Studenten erfreuten 

sich die beiden prominenten 

Schriftsteller Liu Binyan und Wang 

Ruowang bei ihren Kollegen und 

einer breiten Leserschaft. In ihren 

Werken und Artikeln iibten sie 

schonungslos und offen Kritik an 

den MiBstanden der Partei; mit 

ihren Pladoyers fiir mehr Freiheit 

und fiir politische und gesellschaft- 

liche Reformen wurden sie zum 

Sprachrohr breiter Kreise von In

tellektuellen. Bei ihnen und insbe- 

sondere bei den Schriftstellern muB 

der ParteiausschluB der beiden wie 

ein Schock gewirkt haben. Von 

Parteiseite wird ihnen vorgeworfen 

(ebenso wie Fang Lizhi), die Vier 

grundlegenden Prinzipien verletzt 

und biirgerliche Liberalisierung ge- 

fordert zu haben, Vorwiirfe, die 

zwar an angeblich wortlichen Zita- 

ten festgemacht werden, im Grun- 

de aber allgemeiner Natur sind (6).

Konkretere Anschuldigungen wer

den gegen Liu Binyan angefiihrt. 

Liu ist ein angesehener Reporter 

bei der Beijinger Volkszeitung. In 

der Absicht, "sachliche Griinde" fiir 

die Kritik an ihm zu finden, wird 

der Versuch unternommen, ihm 

anhand mehrerer seiner Reportagen 

Verdrehung und Verfalschung von 

Tatsachen vorzuwerfen (7). Lius 

Journalistenehre soil getroffen 

werden, doch liest man die An

schuldigungen genau, so ist un- 

schwer zu erkennen, daB Liu hier 

ein Opfer von Verleumdungen ist. 

Der Versuch, Liu Fehler nachzu- 

weisen, dient als Vorwand, Liu 

Binyan aufgrund seines hohen An- 

sehens im Chinesischen Schriftstel- 

lerverband, dessen Vizeprasident er 

ist, zu diskreditieren. Unter alien 

Fiihrungskraften im Verband ge- 

nieBt Liu das Vertrauen der weit 

uberwiegenden Zahl der Mitglie- 

der, wie sich auf dem Vierten na- 

tionalen SchriftstellerkongreB um 

die Jahreswende 1984/85 zeigte, als 

er bei der Prasidentenwahl die 

meisten Stimmen erhielt. Es waren 

die Stimmen einer neuen Genera

tion von kritischen, unorthodoxen 

Schriftstellern, die die Generation 

der alten Kulturbiirokraten aussta- 

chen.

Vergleichbares Ansehen genieBt 

Wang Ruowang in Shanghai, der 

sowohl im nationalen als auch im 

Shanghaier Schriftstellerverband die 

Position eines Vorstandsmitgliedes 

bekleidet. Zudem hat er als 

Schriftleiter der bedeutendsten Li- 

teraturzeitschrift Shanghais, der 

"Shanghai Wenxue", einen nicht 

unwichtigen Posten inne. Fiir die 

beiden Schriftsteller Liu und Wang 

bedeutet der ParteiausschluB in der 

Praxis Veroffentlichungsverbot, 

denn zur Zeit fande sich wohl kein 

Verlag bereit, etwas von diesen 

Autoren zu veroffentlichen. Der 

Partei ging es darum, zwei einfluB- 

reiche und hochgeschatzte Schrift

steller mundtot zu machen und 

damit auch indirekt den Schrift

stellerverband zu treffen. Spate- 

stens seit dem Vierten nationalen 

SchriftstellerkongreB tritt der Ver

band unter einem neuen Selbstver- 

standnis an, indem er die Forde- 

rung seiner Mitglieder nach kiinst- 

lerischer Freiheit unterstiitzt. Die 

bffentliche Intervention auf diesem 

KongreB zugunsten des damals 

verhafteten Schriftstellers Ye Wen- 

fu ist ein Zeichen dafiir, daB sich 

der Verband nicht mehr als reiner 

Befehlsempfanger der Partei, son

dern als Interessenvertretung seiner 

Mitglieder begreifen mbchte. Fiir 

dieses neue Selbstverstandnis steht 

nicht zuletzt auch Verbandsprasi- 

dent Wang Meng.

DaB der Partei letztlich an einer 

Schwachung und Zermiirbung des 

Schriftstellerverbandes gelegen ist, 

verdeutlicht der Fall Liu Xinwu. 

Diesem Schriftsteller namlich 

konnte man keine konkreten ideo- 

logischen Versaumnisse vorwerfen. 

Das einzige, was man ihm anlasten 

konnte und was Grund genug war, 

ihn von seinem Chefredakteur- 

posten der "Volksliteratur" zu sus- 

pendieren, war Vernachlassigung 

seiner Verantwortung als Chefre- 

dakteur, weil er die Verbffentli- 

chung einer Erzahlung uber Tibet, 

die angeblich die Gefiihle der Ti- 

beter verletzt, durchgehen lieB. In 

Wirklichkeit handelt es sich bei der 

Erzahlung um ein Stuck harmloser 

Reportagenliteratur liber Begeg- 

nungen, Sitten und Br^uche in Ti

bet, in dem Verleumdungen des ti- 

betischen Volkes jedoch nicht zu 

entdecken sind. Die Begleitumstan- 

de des Failes, daB sich die Kritik 

nicht auf den allgemein wenig be- 

kannten Verfasser der Erzahlung, 

Ma Jian, sondern fast ausschlieB- 

lich auf Liu Xinwu konzentrierte 

und daB es in Beijing zu einer al- 

lem Anschein nach von oben insze- 

nierten Protestdemonstration tibeti- 

scher Studenten kam (8), lassen den 

offiziell genannten Grund als Vor

wand erscheinen, der verbergen 

soil, daB der Angriff wiederum auf 

den Schriftstellerverband zielt. 

Denn die Zeitschrift "Volkslitera

tur" ist das Organ des Chinesischen 

Schriftstellerverbandes. Eine Rolle 

spielt sicher auch, daB Liu Xinwu 

gute Beziehungen zu Wang Meng 

unterhalten soli (9), der iibrigens 

vor Liu den Posten des Chefredak- 

teurs der "Volksliteratur" bekleide- 

te.

Ungeachtet der offiziellen Versi- 

cherung, der Kampf gegen die 

biirgerliche Liberalisierung richte 

sich nicht generell gegen die 

Schriftsteller und Kiinstler (10), 

lassen die Tatsachen nur den einen 

SchluB zu, daB sich der Kampf ge

gen alle unorthodoxen, nonkonfor- 

mistischen und liberal eingestellten 

Schriftsteller, die die Mehrheit im 

Schriftstellerverband ausmachen, 

richtet. Das Antlitz des Verbandes 

wird heute durch diese Krafte ge- 

pragt, fiir die stellvertretend Na- 

men wie Liu Binyan und Wang 

Ruowang, aber auch Wang Meng 

stehen. Wang Meng hat lange gezb- 

gert, das ihm im Juni 1986 iiber- 

tragene Amt des Kulturministers zu
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ubernehmen, weil er wuBte, daB es 

ihm Sachzwange auferlegen wurde. 

Er war zweifellos der Kandidat der 

Reformer in der Parteispitze; man 

erhoffte sich von ihm, der das 

Vertrauen der Mehrzahl der 

Schriftsteller genieBt, die Fahig- 

keit, zwischen Partei und Schrift- 

stellern ausgleichend zu wirken. 

Jetzt haben die Parteiorthodoxen 

und Reformgegner durch ihre ge- 

zielten MaBnahmen im Kampf ge- 

gen die biirgerliche Liberalisierung 

Wang Meng in die Zange genom- 

men und versuchen, ihn in seiner 

Doppelfunktion als faktischer Pra- 

sident des nationalen Schriftsteller- 

verbandes (Ba Jin ist aufgrund sei

nes Gesundheitszustandes nurmehr 

nominell Prasident) und als re- 

formorientierter Kulturminister zu 

schwachen.

Der Taktiker Wang Meng reagierte 

parteikonform, indem er im Inter- 

esse der Reform- und Offnungspo- 

litik die Notwendigkeit betonte, an 

den Vier Prinzipien festzuhalten 

und die biirgerliche Liberalisierung 

zu bekampfen. Zugleich beteuerte 

er, daB sich die Kulturpolitik nicht 

andern werde (11). Erste Anderun- 

gen sind allerdings schon zu ver- 

zeichnen: Mehrere Bucher wurden 

aus dem Verkehr gezogen, und 

einige zu liberale Zeitungen und 

Zeitschriften muBten ihr Erschei- 

nen einstellen, darunter zwei in der 

Wirtschaftssonderzone Shenzhen 

(12). Der Kulturaustausch soli zwar 

auch in diesem Jahr weiter zuneh- 

men, wie uber Xinhua verlautete, 

doch die Planung auf chinesischer 

Seite laBt einen relativ starken An

ted der Volkskunst erkennen (13), 

und man kann davon ausgehen, 

daB die Auswahl aus dem Ausland 

sehr genau gepriift werden wird. In 

dem jiingst in Beijing erdffneten 

Buchladen fur ausiandische Publi- 

kationen iiberwiegen jedenfalls ne- 

ben Lehrbiichern eindeutig die 

Klassiker (14). Mehr als sonst wer

den die Kulturbehdrden jetzt ge- 

halten sein, darauf zu achten, daB 

nur solche ausiandischen Bucher, 

Ausstellungen und Auffiihrungen 

zugelassen werden, von denen eine 

ideologische Aufweichung nicht zu 

befiirchten ist.

Neben diesen sichtbaren Zeichen 

der veranderten Situation fallen 

aber vor allem die Veranderungen 

im ideologischen Bereich auf. Sie 

resultieren aus einer Politik, die 

bestrebt ist, auf ideologischem und 

kulturellem Gebiet ein Gegenge- 

wicht gegen die "biirgerliche Libe

ralisierung" zu schaffen.

2.

"Sozialistische geistige ZiviHsation" 

contra "biirgerliche Liberalisierung" 

Der gegenwartige ideologische 

Kampf wird von einem begriffli- 

chen Gegensatzpaar beherrscht: 

dem negativen Begriff "biirgerliche 

Liberalisierung" und dem positiven 

Begriff der "Vier grundlegenden 

Prinzipien". Mit den "Vier grundle

genden Prinzipien" sind der soziali

stische Weg, die demokratische 

Diktatur des Volkes, der Marxis- 

mus-Leninismus und die Mao- 

Zedong-Ideen sowie die Fiihrungs- 

rolle der Partei gemeint. Wer gegen 

eines dieser Prinzipien verstoBt, 

insbesondere wer den Sozialismus 

und die Fiihrungsrolle der Partei 

anzweifelt, wird der biirgerlichen 

Liberalisierung bezichtigt. "Biirger- 

liche Liberalisierung zu praktizie- 

ren, bedeutet, das sozialistische 

System zu verneinen und den Ka- 

pitalismus zu befiirworten", heiBt 

es in einem offiziellen Dokument 

vom Herbst 1986 (15). Wenn also 

Fang Lizhi uber politische und 

wirtschaftliche Reformen hinaus 

Reformen auf dem Gebiet der Be- 

wuBtseinsformen, der Moral, des 

politischen Systems und des Eigen- 

tumssystems befiirwortet und wenn 

Liu Binyan vorschiagt, eine unab- 

hangige Presse als dritte Gewalt 

neben Regierung und Parlament 

zuzulassen (16), dann haben sie 

damit in den Augen der Partei das 

Prinzip des Sozialismus bzw. der 

Fiihrungsrolle der Partei verletzt.

Doch der Begriff "biirgerliche Li

beralisierung" wird nicht nur im 

Hinblick auf systemverandernde 

Reformen angewendet, sondern in 

der Praxis oft sehr weit gefaBt und 

kann alles beinhalten, was der Par

tei unliebsam ist und aus ihrer 

Sicht "ungesunde Tendenzen" sind - 

von dem Sinken der allgemeinen 

Moral (z.B. Korruption) und dem 

um sich greifenden Materialismus 

(beides fiihren die Reformgegner 

auf die Offnungspolitik zuriick) bis 

hin zu neuen Tendenzen in Litera- 

tur, Musik und Kunst. Erst un- 

langst hat die "Literatur- und 

Kunstzeitung" (Wenyi Bao) deutlich 

gemacht, welche negativen Seiten 

der westlichen Literatur und Kunst 

abzulehnen seien: "gesellschaftlicher 

Pessimismus, nationaler Nihilismus, 

extremer Egoismus, Irrationalismus, 

dekadente Kunstrichtungen, die 

Idee des sexuellen Genusses, die 

Auffassung, Kunst an die hdchste 

Stelle zu stellen, absoluter Forma- 

lismus in der Kunst, kiinstlerischer 

Nihilismus und ein elitares Kunst- 

verstandnis, das die Bediirfnisse 

der Massen auBer acht laBt" (17).

Die Vertreter aller dieser Ideen auf 

soziopolitischem wie auf kiinstleri- 

schem Gebiet werden als Befiir- 

worter einer "vollstandigen Ver- 

westlichung" (quanban xihua) kriti- 

siert (18). Schon dieser Begriff 

deutet an, daB der ideologische 

Kampf eine Starke nationale Kom- 

ponente aufweist. Diese ist selbst 

bei den Vier grundlegenden Prinzi

pien durch die Erwahnung der 

Mao-Zedong-Ideen zu erkennen, 

die zum Ausdruck bringen soli, 

daB die sinisierte Form des Mar- 

xismus gemeint ist. Dariiber hinaus 

propagiert die Partei in bezug auf 

den sozialistischen Weg, daB sie ei

nen Sozialismus "chinesischer Pra- 

gung" aufbauen will.

Noch deutlicher tritt die nationale 

Komponente in dem am 28.Sep

tember 1986 erlassenen ZK- 

BeschluB uber die "Leitprinzipien 

fiir den Aufbau der sozialistischen 

geistigen Zivilisation" zutage (19). 

Mit dem Aufbau der sozialistischen 

geistigen Zivilisation hat sich die 

Partei ein Instrument geschaffen, 

mit dem sie der Gefahr von Libe

ralisierung und Verwestlichung be- 

gegnen will. Die "Leitprinzipien" 

bilden heute den Rahmen fiir die 

Vier grundlegenden Prinzipien. 

Primar geht es in dem Dokument 

um die Festigung dieser Vier Prin

zipien. Sie werden in einen histori- 

schen Zusammenhang gebracht und 

an den konkreten Bedingungen 

Chinas festgemacht, um ihre 

Zwangsiaufigkeit und zugleich die 

Legitimation der Partei unter Be- 

weis zu stellen. Gerade auf diesen 

Punkt legt die Partei seit Beginn 

des Kampfes gegen die biirgerliche 

Liberalisierung grdBten Wert, wie 

mehreren theoretischen Artikeln 

der jiingsten Zeit zu entnehmen ist. 

Darin werden die Vier grundlegen

den Prinzipien als historisch not- 

wendig und durch die Geschichte 

gerechtfertigt dargestellt. Die Ret- 

tung, so heiBt es da, konnte fiir 

China nur unter der Fiihrung der 

Kommunistischen Partei und durch 

den Sozialismus kommen (20).

Einen ahnlich wichtigen Stellenwert 

wie die Ideologic nehmen in dem 

Dokument jedoch die Hinweise auf 

die eigene Tradition ein. Da ist von 

den "guten Traditionen der Partei" 

die Rede und davon, daB "die chi- 

nesische Nation eine groBe Nation 

mit einer langen Geschichte und 

groBen Kultur" ist, und natiirlich 

davon, daB man einen Sozialismus 

chinesischer Prdgung aufbauen will. 

Auch Begriffe wie Nationalstolz, 

nationaler Selbstrespekt und natio

nales Selbstvertrauen werden be-
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tont. Nicht zuletzt ist bei den Aus- 

flihrungen uber die sozialistische 

Moral der EinfluB traditioneller 

chinesischer Moralvorstellungen er- 

kennbar. Auf der Suche nach eige- 

nen Werten geht man bewuBt nicht 

nur auf die alte Tradition ein, son- 

dern gerade auch auf die jiingere 

Vergangenheit, d.h. auf die Ent

wicklung der Kommunistischen 

Partei Chinas.

Was unter den "guten Traditionen 

der Partei" zu verstehen ist, wird in 

dem gegenwartigen ideologischen 

Kampf offenbar. Es ist der "Geist 

von Yan’an", der neuerdings wieder 

beschworen wird. Ende Januar ver- 

sammelte Politburomitglied und 

Vorsitzender des Standigen Aus- 

schusses des NVK, Peng Zhen, 

flinfzig alte Literaten und Kiinstler 

aus der Yan’aner Zeit zu einer Dis- 

kussion liber Mao Zedongs Yan’

aner "Reden liber Literatur und 

Kunst" aus dem Jahre 1942. Mit 

dieser Veranstaltung sollte zweierlei 

bezweckt werden: Zum einen sollte 

Maos Reden wieder Geltung ver- 

schafft werden, deren wichtigste 

Botschaft lautet, Literatur und 

Kunst hatten den breiten Volks- 

massen zu dienen, vor allem den 

Arbeitern, Bauern und Soldaten. 

Zum anderen sollte der alten Garde 

der Schriftsteller aus den vierziger 

Jahren, die auch noch in der Frlih- 

phase der Volksrepublik maBgeb- 

lich waren, heute aber innerhalb 

des Schriftstellerverbandes ein 

Schattendasein fiihren, ein bffentli- 

cher Auftritt beschert werden, liber 

den die beiden groBen Tageszei- 

tungen, die Volkszeitung und die 

Guangming-Zeitung, denn auch 

prompt am 28.Januar auf ihrer er- 

sten Seite berichteten. Das Treffen 

war offensichtlich gegen den Chi- 

nesischen Schriftstellerverband ge- 

richtet, der auf seinem letzten 

KongreB die Yan’aner Reden nicht 

einmal mehr der Erwahnung fur 

wlirdig befunden hatte (21).

Das Ankniipfen an die "guten Tra

ditionen der Partei" spiegelt sich 

darliber hinaus in einer Wiederbe- 

lebung bereits totgeglaubter mao- 

istischer Schlagwdrter wider. Zu 

keinem Zeitpunkt seif Beginn der 

Reformpolitik war eine so haufige 

Verwendung maoistischen Vokabu- 

lars zu beobachten wie in den er- 

sten beiden Monaten des Jahres 

1987. Auf besagtem Yan’an- 

Treffen tauchten die Schlagworte 

"Vertrauen auf die eigene Kraft" 

(zili geng sheng) und "hart kSmp- 

fen" (jianku fen dou) auf, die wie 

keine anderen den "Geist von 

Yan’an" kennzeichnen und nun 

vielfaltige Erwahnung finden. 

Auch das Schlagwort "sowohl rot 

als auch fachkundig" (you hong 

you zhuan), in dem sich das mao- 

istische Bildungsideal verkdrpert, 

war wieder zu lesen, nachdem es 

jahrelang aus alien bildungspoliti- 

schen Verlautbarungen verbannt 

war. Lei Feng, das Parteiidol des 

selbstlos sich aufopfernden Helden, 

ist wiedererstanden (22), desglei- 

chen Yu Gong, der Held der von 

Mao so geliebten Fabel von dem 

narrischen alten Mann, der Berge 

versetzt und fur Mao Sinnbild des 

hingebungsvollen Kampfes war

(23).

Es kann kein Zweifel bestehen, 

daB die so verstandene gute Par- 

teitradition von den orthodoxen 

Marxisten-Leninisten und den Re- 

formgegnern innerhalb der Partei 

ins BewuBtsein der Offentlichkeit 

zuriickgebracht wird. Denn die Re

former, gleich welcher Schattie- 

rung, dlirften kein Interesse an ei

ner Renaissance maoistischer Tra

ditionen haben.

Neben der Betonung der jiingeren 

Tradition ist schon seit einiger 

Zeit, deutlich seit dem Sommer 

1986, eine starkere Hinwendung 

zur aiteren chinesischen Tradition 

zu beobachten. Sie findet ihren 

Niederschlag in einer nicht nur in 

den Fachorganen, sondern auch in 

der Tagespresse gefiihrten Diskus- 

sion liber die eigene traditionelle 

Kultur, nicht selten unter dem 

Aspekt der Offnung nach auBen 

und des westlichen Einflusses.

Obwohl die Haltung gegeniiber der 

traditionellen Kultur keineswegs 

einheitlich ist, beruht sie doch auf 

dem gemeinsamen Anliegen, eine 

Synthese zwischen traditionellen 

Werten und gegenwftrtigem ideolo

gischen Anspruch zu finden. Da- 

hinter steht die deutliche Absicht, 

angesichts der - vermeintlichen 

Oder realen - Gefahr der Verwest- 

lichung die chinesische Identitat zu 

wahren. Die neue AnnSherung an 

die kulturelle Tradition tragt somit 

nationale Ziige und ist Teil des 

derzeitigen Bemlihens, einen Sozia- 

lismus chinesischer Pragung und 

eine sozialistische geistige Zivilisa- 

tion aufzubauen.

In diesem Zusammenhang lieBe 

sich eine Vielzahl von Beispielen 

anfiihren. Erinnert sei hier nur an 

die Wiederbelebung der Konfuzius- 

-Studien. Sie spiegelt sich in der 

Griindung einer ausschlieBlich die

sem Thema gewidmeten Zeitschrift 

im Frlihjahr 1986 sowie in der 

Griindung eines Konfuzius- 

Forschungszentrums an Konfuzius’ 

Geburtsort Qufu und eines Instituts 

zum Studium des Konfuzianismus 

an der Shandonger Akademie der 

Sozialwissenschaften in Jinan wider

(24) . Ohne Billigung durch die Par

tei hatte ein so sensitives For- 

schungsgebiet, wie es Konfuzius 

und der Konfuzianismus bisher in 

der Volksrepublik waren, niemals 

in dieser Form in den Mittelpunkt 

gerlickt werden kbnnen. Da diese 

Aktivitaten von offizieller Seite 

Unterstlitzung erfahren (Gu Mu 

schrieb das Vorwort zur ersten 

Ausgabe der "Konfuzius-Studien"), 

ist sogar zu vermuten, daB sie von 

Partei- und Regierungskreisen in- 

itiiert wurden. Jedenfalls soil die 

wissenschaftliche Beschaftigung mit 

Konfuzius und dem Konfuzianis

mus ausdriicklich eine Rolle beim 

Aufbau der sozialistischen geistigen 

Zivilisation spielen. Die ersten 

Nummern der Zeitschrift lassen 

diese Zielsetzung deutlich erken- 

nen.

Bei aller auch heute gebotenen kri- 

tischen Haltung findet die Anna- 

herung an den Konfuzianismus und 

an die kulturelle Tradition insge- 

samt in jiingster Zeit unter einer 

anderen Voraussetzung als in den 

vergangenen Jahrzehnten statt. 

Stand die Partei friiher zunachst 

der gesamten Tradition eher skep- 

tisch oder sogar ablehnend gegen- 

liber und gestand sie bestenfalls die 

Herausfilterung einiger fur die Ge- 

genwart niitzlicher Elemente zu 

("Die Vergangenheit der Gegenwart 

nutzbar machen" lautete Maos 

Diktum), so nimmt sie heute eine 

grundsatzlich positive Haltung ge- 

genliber der Tradition ein und 

mbchte lediglich das abstoBen, was 

offensichtlich uberholt ist. Die Be

schaftigung mit der chinesischen 

Kultur und Geschichte soli die 

Chinesen mit Stolz erfiillen, sie soil 

Teil der Erziehung zum Patriotis- 

mus insbesondere unter der Jugend 

sein. So forderte es jlingst Wang 

Zhen, als er alle Lehrer aufrief, 

den Unterricht in Fachern wie Ge

schichte, Geographic, Musik, 

Kunst und Ethik mit der Erziehung 

der Schuler zum Patriotismus zu 

verbinden. Unter dem ausdrlickli- 

chen Hinweis auf den negativen 

Trend der Verwestlichung sagte 

Wang Zhen, es sei ein Fehler, "die 

groBartige Geschichte unserer Na

tion" zu verneinen. Flaggenzeremo- 

nie jeden Montagmorgen und das 

Singen der Nationalhymne in den 

Schulen sollen ein iibriges zur 

Hebung des Patriotismus beitragen

(25) .
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Die Hinwendung zur Tradition ist 

also auf einen offiziell verordneten 

starkeren Patriotismus zuriickzu- 

fiihren. Dieser wiederum ist eine 

Folge der Offnungspolitik, gleich- 

sam ein Gegengewicht gegen die 

mit der Offnung verbundenen 

westlichen Einfliisse. Unter den 

Bedingungen der Abgeschlossenheit 

brauchte die Partei den Patriotis

mus nicht zu betonen, heute er- 

scheint es ihr notwendiger als je 

zuvor. Deshalb findet die Besin- 

nung auf die eigene Tradition die 

Zustimmung der Reformer wie der 

Orthodoxen. Lediglich bei den ra- 

dikalen Reformern, die in der Tra

dition des 4.Mai stehen, diirfte 

nicht mit begeisterter Zustimmung 

zu rechnen sein. Ansonsten aber 

scheint diese Seite beim Aufbau 

der sozialistischen geistigen Zivili- 

sation in der breiten Bevolkerung 

weniger Schwierigkeiten zu verur- 

sachen als die Festigung der Vier 

grundlegenden Prinzipien.
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PETER SCHIER

Der Sturz des 

Hu Yaobang

- Orthodoxe Marxisten 

und alte Berater 

schlugen zurlick

Teil II

3.

Die "Fehler" Hu Yaobangs

Offenbar auf Anweisung der Par- 

teizentrale enthiillte ein hoher 

KPCh-FunktionSr Ende Februar 

1987 gegeniiber Journalisten der 

Zeitung Washington Post und der 

beiden Nachrichtenagenturen 

Agence France Presse und Kyodo 

News Service den Inhalt von ZK- 

Dokument 3/1987, in dem sechs 

"Fehler" aufgefiihrt werden, die Hu 

Yaobang im Zusammenhang mit 

seinem Sturz vorgehalten wurden.

ZK-Dokument 3/1987 wurde am 

17.Januar 1987, also einen Tag 

nach dem Sturz von Hu Yaobang, 

parteiintern verbreitet. Das Doku- 

ment besteht im wesentlichen aus 

ausfiihrlichen Ausziigen des Be- 

richts von Bo Yibo liber die "Feh

ler" von Hu Yaobang. Dieser Be- 

richt, den Bo Yibo auf der erwei- 

teren Sitzung des Politburos am 

16.Januar 1987 vorgetragen hatte, 

stellt wiederum eine Zusammenfas- 

sung der intraelitftren Auseinander- 

setzungen auf mehreren informel- 

len erweiterten Sitzungen des Polit

buros vom 10. bis 15.Januar 1987 

dar.

Aus dem Bericht von Bo Yibo geht 

hervor, daB auf mehreren erweiter

ten Politbiirositzungen zwischen 

dem 10. und 15.Januar auBer Hu 

Yaobang auch viele andere Spit- 

zenkader Selbstkritik geiibt haben, 

nachdem sie selbst angegriffen 

worden waren. Hierbei diirfte es 

sich um Zhao Ziyang, Hu Qili und 

andere Reformkrafte gehandelt ha

ben. Im Gegensatz zu den anderen 

kritisierten ReformkrSften hat Hu 

Yaobang jedoch einen Teil der ge

gen ihn erhobenen Vorwiirfe als 

nicht mit den Tatsachen iiberein- 

stimmend zuriickgewiesen und ver- 

langt, daB dies in einem Zusatz 

zum ZK-Dokument 3/1987 akten- 

kundig gemacht wird. (Kyodo, 

engl., 26.2.87, nach SWB, 28.2.87)

Uber Deng Xiaopings Verhalten 

gegeniiber Hus "Fehlern" wird in 

dem ZK-Dokument lediglich er- 

klart, daB Deng in den letzten Jah- 

ren mehrfach als erster Hu Yao

bang wegen dessen Fehlern kriti- 

siert und verwarnt habe, doch Hu 

habe diese Warnungen nicht beach- 

tet. (IHT, 28.2./1.3.87; Le Monde, 

2.3.87; Kyodo, engl., 27.2.87, nach 

SWB, 3.3.87)

Bei der folgenden Rekonstruktion 

der in ZK-Dokument 3/1987 auf- 

gezahlten "Fehler" von Hu Yaobang 

wurden folgende Quellen verwandt: 

IHT, 28.2./1.3.87; Zhengming, 

Februar 1987, S. 7; Zhengming, 

M&rz 1987, S. 6-9; Le Monde, 

2.3.87; Kyodo, 25.1.87, in: SWB, 

27.1.87; Mingbao, Hongkong, 

31.1.87, in: SWB, 3.2.87; Mingbao, 

Hongkong, 26.1.87, in: SWB, 

28.1.87; AW, 1.2.87, S. 14;

1. Fehler

Hu habe "jene Elemente ermuntert, 

die sich aktiv fur eine biirgerliche 

Liberalisierung eingesetzt haben" 

(Le Monde, 2.3.87), wie z.B. Fang 

Lizhi. Er habe diesen Leuten zu 

viel freien Raum gelassen, sei ih- 

nen gegeniiber zu tolerant gewesen 

und er habe zu groBe Nachsicht 

walten lassen. Hu habe den Vertre- 

tern einer biirgerlichen Liberalisie

rung Mut gemacht, indem er zu 

Beginn der politischen Reformdis- 

kussion verkiindet habe: "Ihr 

braucht keine Angst zu haben, als 

Rechtsabweichler abgestempelt zu 

werden; wenn man zu einem 

Rechtsabweichler abgestempelt 

worden ist, kann man auch wieder 

rehabilitiert werden." (Nach 

Zhengming, Marz 1987, S. 8) Hu 

habe sogar versucht, diese Intellek- 

tuellen zu schiitzen. Die "wirk- 

lichen Marxisten-Leninisten" hin

gegen habe Hu weggestoBen und 

sogar angegriffen.

Hu habe mit seinem Verhalten die 

Basis fiir die Infragestellung des 

kommunistischen Systems wahrend 

der politischen Reformdiskussion 

gelegt, die wiederum zu den De- 

monstrationen der Studenten fiir 

Demokratie gefiihrt hatte. In die

sem Zusammenhang wurde Hu 

vorgeworfen, der Partei empfohlen 

zu haben, keine Einwande gegen 

biirgerlich-liberales Gedankengut 

zu erheben. Hu Yaobangs nachias- 

siges Verhalten gegeniiber biirger

lichen Liberalisierungstendenzen 

habe nicht nur die Wirksamkeit der 

Bewegung gegen die geistige Ver

schmutzung eingeschrankt, sondern 

auch freiheitliche Tendenzen unter 

dem chinesischen Volk ermuntert


