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1.

Einfuhrung

1.1.

Warum das "Offentliche" vor dem 

Privat- und dem Strafrecht zu be- 

handeln ist

Aus mehreren Griinden soil das 

Offentliche Recht hier an erster 

Stelle, d.h. in der Reihenfolge vor 

dem Straf- und Zivilrecht, behan- 

delt werden:

Da ist einmal die Uberlegung, daB 

es dariiber bisher, soweit der Autor 

die Literatur iiberblicken kann, 

keine einzige geschlossene Darstel- 

lung im westlichen Schrifttum gibt, 

und daB daher eine Behandlung der 

Materie Prioritat hat.

Zweitens wird gerade im "offentli- 

chen" Bereich deutlich, wie wenig 

sich das Recht als Subsystem bisher 

aus der allgemeinen Gesellschafts- 

ordnung hat herauslosen kbnnen. 

Parteidirektiven, Ermahnungen 

moralischer Art, innerbiirokratische 

Verwaltungsverordnungen, Rechts- 

verordnungen des Staatsrats und da 

und dort auch formelie Gesetze 

sind die zahllosen, hdchst inkon- 

gruenten Quellen, aus denen sich 

der Strom des "Offentlichen 

Rechts" speist. Kein Wunder, daB 

hier auch die juristische Technik 

noch am wenigsten ausgefeilt ist. 

Wie wenig sich das Offentliche 

Recht als Subsystem hat etablieren 

konnen, geht im iibrigen auch dar- 

aus hervor, daB es keine eigene 

Verwaltungs- oder gar Verfas- 

sungsrechtsprechung gibt. Damit 

entfallt auch die Notwendigkeit, 

spitzfindige Betrachtungen anzu- 

stellen, wie sie etwa im deutschen 

Verwaltungsgerichts-Kontext notig 

sind, also etwa uber die Frage, ob 

es sich bei einem angefochtenen 

staatlichen Akt um eine Rechtsver- 

ordnung, eine innerdienstliche 

Verwaltungsanordnung oder aber 

um einen Verwaltungsakt handelt. 

Es besteht m.a.W. wenig AnlaB zu 

juristischer Feinarbeit.

Vor allem im Wirtschaftsbereich 

gilt die Gesetzgebung lediglich als 

eines von drei Globalsteuerungs- 

mittel fur die makrodkonomische 

Kontrolle. Neben der Wirtschafts- 

gesetzgebung werden zweitens eine 

Verbesserung der Wirtschaftspro- 

gnosen (mit all ihrem analytischen 

und statistischen Beiwerk) und 

drittens eine umfassende Anwen- 

dung wirtschaftlicher Hebei ge- 

nannt, alien voran Preis, Kredite, 

Besteuerung, Wechselkurse u.dgl. 

(1)

Angesichts dieses Befundes schien 

es dem Autor angemessen, den 

noch ganz in der allgemeinen Ge- 

sellschaftsordnung verhafteten Be

reich des Offentlichen Rechts den 

juristisch bereits klarer etablierten 

Bereichen des Straf- und Zivil- 

rechts voranzustellen.

Drittens ist das "Offentliche Recht" 

jenes weite Feld, aus dessen Dunst- 

kreis sich haufig erst die Rechts- 

normen fur andere Bereiche ent- 

wickeln. Das durch einige sorgfal- 

tig ausgefeilte Gesetze so hdchst 

"juristisch" wirkende Zivilrecht 

beispielsweise ware ohne die vor- 

ausgegangenen pra- und halbjuri- 

stischen Ansatze im Wirtschaftsver- 

waltungsbereich in seiner jetzigen 

Form kaum denkbar.

1.2.

Die Begriffe "Offentliches Recht" 

und "Verwaltungsrecht"

Das volksrepublikanische Recht
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verwendet den Ausdruck "gong fa" 

(Offentliches Recht) nicht, und 

zwar weder im weiteren Sinn (im 

Nachschlagestandardwerk Cihai, 

Ausgabe 1979, taucht der Begriff 

beispielsweise weder unter dem 

Stichwort "gong" noch unter dem 

Oberbegriff "fa" auf) noch im en- 

geren juristischen Sinn. Letzteres 

wird vor allem klar, wenn man 

entweder Gesetzestexte oder aber 

Lehrbiicher konsultiert. In den 

Texten taucht der Begriff ohnehin 

nicht auf, aber auch in den Lehr- 

biichern findet sich das im 

deutschen Recht von diesem Be

griff abgedeckte Gebiet von ande- 

ren Ausdriicken besetzt. Als Bei- 

spiel sei hier ein seit 1979 in riesi- 

gen Stiickzahlen ausgegebenes 

Lehrwerk mit dem Titel "Fragen 

und Antworten zum Recht" (2) an- 

gefiihrt. Auf die Frage Nr.7 ("Wel- 

che Arten von Recht gibt es?") 

wird dort beispielsweise folgende, 

durchaus erschbpfend gemeinte 

Antwort erteilt: Nach der Rechts- 

form ist zu unterscheiden zwischen 

formellem und informellem Recht, 

nach dem Inhalt zwischen materiel- 

lem und prozessualem Recht und 

nach dem Geltungsbereich zwi

schen internationalem und innerna- 

tionalem (guoneifa) Recht. Sodann 

werden als Inhalt dieses guoneifa 

acht Unterkategorien angefiihrt, 

namlich Verfassungsrecht, Straf- 

recht, Zivilrecht, Eherecht, Ver- 

waltungsrecht, Arbeitsrecht, Zivil- 

prozeBrecht und StrafprozeBrecht. 

Die dem Begriff "Verwaltungs- 

recht" (xinzhengfa) beigegebene 

Erklbrung lautet: "Ein Recht, das 

die Aktivitaten der einzelnen Ver- 

waltungsorgane, ihre gegenseitigen 

Beziehungen sowie das Verhaltnis 

zwischen Biirgern und gesellschaft- 

lichen Gruppierungen regelt" (3).

An anderer Stelle taucht auch der 

Ausdruck "Organisationsrecht" auf. 

1985 wurde sogar eine ganze 

Organstatutensammlung unter die

sem Titel herausgegeben ("Organi- 

sationsregelungen der VR China", 

Zhonghua renmin gonghegue zuzhi 

fagui, Beijing 1985). Hier finden 

sich nicht weniger als 81 Organsta- 

tuten abgedruckt, die von den fiinf 

Verfassungen uber die Statuten des 

Nationalen Volkskongresses, des 

Staatsrats etc. und uber innermini- 

sterielle Statuten sowie lokale Or- 

ganbestimmungen bis hin zu den 

verschiedenen Selbstverwaltungsre- 

gelungen Autonomer Gebiete rei- 

chen.

Hielte man sich streng an die chi- 

nesische Terminologie, so miiBte 

nachfolgend von "Verwaltungs- 

recht" die Rede sein.

Da der Autor hier jedoch fur deut- 

sche Leser schreibt, mbchte er den 

Ausdruck "Offentliches Recht" bei- 

behalten, zumal unter dem ein- 

schlagigen Abschnitt auch Rechts- 

materien mitzubehandeln sind, die 

uber das "Verwaltungsrecht" im ei- 

gentlichen Sinne durchaus hinaus- 

gehen - man denke beispielsweise 

an das unten naher zu behandelnde 

"Politrecht" oder aber an zahlreiche 

Regelungen des Wirtschaftsrechts.

Mit Offentlichem Recht ist hier 

der gesamte Bereich jenes "zwin- 

genden" Rechts gemeint, dessen 

einzelne Bestimmungen nicht durch 

Parteivereinbarungen abge^ndert 

werden kbnnen. Neben dem Staats 

(Verfassungs)-Recht gehbrt hierzu 

das Verwaltungsrecht, theoretisch 

auch das Straf- und das ProzeB- 

recht, welch letzteres allerdings 

eine separate Betrachtung erfahren 

soil, und das Politrecht. Offentlich

es Recht regelt nach deutschen 

Vorstellungen die Rechtsbeziehun- 

gen des einzelnen gegeniiber einer 

ubergeordneten Gewalt oder aber 

die Rechtsbeziehungen der Organe 

iibergeordneter Gewalt untereinan- 

der. Der grbBte Teil des Offentli- 

chen Rechts ist also mit dem chi- 

nesischen "Verwaltungsrecht" 

durchaus deckungsgleich - aber 

eben nur der grbBte Teil, nicht 

alles!

In der Parteizeitschrift "Hongqi" (4) 

wird das Offentliche Recht (ei- 

gentlich "Verwaltungsrecht": xing- 

zhengfa) als eine Gesamtheit von 

Rechtsbestimmungen bezeichnet, 

nach denen sich die Regierungsor- 

gane aller Ebenen in den verschie- 

densten Zustandigkeitsbereichen zu 

richten haben. Im wesentlichen re

gie das Offentliche Recht folgende 

grundlegende Angelegenheiten:

(1) Den Aufbau, Zust^ndigkeits- 

bereich und die Verhaltensgrunds- 

Stze der Verwaltungsorgane;

(2) verschiedenartige Verwaltungs- 

methoden; (3) Stellung, Rechte und 

Pflichten des Verwaltungspersonals 

auf jeder Ebene und in jedem 

Bereich; (4) Stellung, Rechte und 

Pflichten der einzelnen Burger, der 

Unternehmenseinheiten und der 

gesellschaf tlichen Korporationen;

(5) das System der Belohnung von 

Einheiten oder Individuen, die sich 

im Vollzug der Verwaltung beson- 

ders verdient gemacht haben;

(6) die verschiedenen Garantien fur 

die Durchsetzung des Offentlichen 

Rechts und (7) die Verfahrenswei- 

sen und Methoden fur die Behand- 

lung und Lbsung von administrati- 

ven Konflikten, einschlieBlich Ver- 

waltungsgerichtsstreitigkeiten.

1.3.

Das "Liufa"-Vorbild und die Un- 

vollkommenheit des gegenwartigen 

Rechtszustands

In der VR China gibt es kein ein- 

heitlich Offentliches oder Verwal

tungsrecht - ganz im Gegensatz zur 

Guomindang-Gesetzgebung, die ja 

in den meisten iibrigen Rechtsbe- 

reichen in der Zwischenzeit wieder 

zum (heimlichen) Vorbild gewor- 

den ist. Die Guomindang hat be- 

kanntlich bereits in den 20er und 

30er Jahren ein riesiges Gesetzes- 

werk geschaffen, dessen Haupt- 

kodices unter der Bezeichnung 

"Sechs Gesetze" (Liufa) herausge

geben worden sind. Zu diesen sechs 

gehbren die Verfassung, das Zivil

recht (einschlieBlich Wertpapier-, 

Handels-, Banken-, Versicherungs- 

recht etc.), das ZivilprozeBrecht, 

das Strafrecht (StGB mit Nebenge- 

setzen), das StrafprozeBrecht (StPO 

mit Nebengesetzen) und das Ver

waltungsrecht (xingzheng fagui). 

Zwar handelt es sich bei diesem 

"Verwaltungsrecht" um kein Gesetz 

aus einheitlichem GuB, wohl aber 

um eine Fiille von Einzelregelun- 

gen, die einander systematisch zu- 

geordnet sind und die aus acht 

Teilen bestehen:

- Teil 1 ist iiberschrieben mit "In- 

nere Verwaltung" und umfaBt fol

gende Gesetze: Staatsangehbrigkeit, 

Einwohnerregistrierung, Polizeige- 

setz, Urheber-und Pressegesetz, 

Filmgesetz, Militarrekrutierungsge-  

setz, Namensgebungsbestimmungen, 

PaBbestimmungen, Baugesetz, 

Arbeitsgesetz, Genossenschaftsge- 

setz, Gewerkschaftsgesetz, Arzte- 

und Apothekergesetz.

- Teil 2 regelt das Bodenrecht (Bo- 

dengesetz, Bestimmungen uber "das 

Land dem Pfliiger");

- Wirtschaftsrecht (Patentgesetz, 

Forstgesetz, Wassernutzungsgesetz, 

Fischereigesetze etc.);

- Finanz- und Steuerrecht (u.a. 

Einkommens-, Erbschafts-, Ver- 

mbgens-, Stempelsteuergesetze 

etc.);

- Personalrecht (Beamten- und 

Soldatenrecht);

- Verteidigungsrecht (Luftvertei- 

digungsgesetz);

- Rechtsanwaltsbestimmungen;

- Notarsbestimmungen (5).

Die "Sechs Gesetze" der Guomin

dang wurden 1949 abgeschafft. Be-
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reits im Februar dieses Jahres hatte 

das ZK der KPCh eine "Direktive 

uber die Abschaffung der Sechs 

Gesetze der Guomindang und uber 

eine klare Definition der justitiel- 

len Prinzipien fur die Befreiten 

Gebiete" herausgegeben. Am 

1. April 1949 verabschiedete die 

Nordchinesische Volksregierung 

einen "ErlaB liber die Abschaffung 

der Sechs Gesetze der Guomindang 

und aller reaktionaren Gesetze". 

Die gleiche StoBrichtung wurde bei 

der l.Plenartagung des Chinesi- 

schen Konsultativrats am 29.Sep

tember 1949 befolgt, der u.a. das 

"Allgemeine Programm" beschloB, 

also jene erste, nicht als solche be- 

nannte, Verfassung Chinas, deren 

Art. 17 noch einmal expressis verbis 

die "Abschaffung aller Gesetze, 

Erlasse und Justizsysteme der reak

tionaren Guomindang-Regierung" 

wiederholte.

Auch mehr als dreieinhalb Jahr- 

zehnte nach dieser Abschaffung 

besitzt die Volksrepublik kein der 

"Republik China" auch nur einiger- 

maBen vergleichbares Offentliches 

Recht - vielleicht sollte man besser 

sagen: noch nicht. Wahrend im 

Bereich des Zivil- und des Straf- 

rechts in der Zwischenzeit umfas- 

sende Kodifikationen erschienen 

sind, laBt das Offentliche Recht 

eine formelie Systematik nach wie 

vor vermissen - zumindest auBer- 

lich; setzt es sich doch zusammen 

aus wenigen Gesetzen, mehreren 

Hundert Rechtverordnungen (vom 

Staatsrat erlassen) und einer auch 

nicht annahernd bekannten Zahl 

von internen Dienstanweisungen, 

die in der Regel weitaus deter- 

minierender sind als die offiziell 

herausgegebenen Rechtsverordnun- 

gen und Gesetze, die sich in ihrem 

Inhalt aber nur durch Riickschlusse 

von der praktischen Politik her 

identifizieren lassen.

Unter diesen Umstanden ist es 

auch nicht weiter verwunderlich, 

daB in der westlichen Literatur 

zwar zahlreiche Darstellungen zum 

Strafrecht Oder zum Zivilrecht 

erschienen sind, daB aber das 

Offentliche Recht ein Stiefkind - 

ja so gut wie unbehandelt - geblie- 

ben ist.

Die volksrepublikanischen Juristen 

sind sich der Unvollkommenheit 

ihres Offentlichen Rechts wohl be- 

wuBt. Bereits 1980 hat Deng Xiao

ping den Mangel an prazisen "Ver- 

waltungsrechtsregeln" (xingzheng 

guanli fagui) (neben der Uberzen- 

tralisierung) als Hauptursache fiir 

den chinesischen Burokratismus 

bezeichnet (6). Auch die Parteizei- 

tung "Hongqi" (7) stellt fest, daB 

das Verwaltungsrecht der VR Chi

na "lange Zeit vergessen und miB- 

verstanden worden ist" (8) und daB 

es immer noch an einem "Verwal- 

tungserzwingungsgesetz" (xingzheng 

jiangzhi zhixingfa) und an einem 

"Verwaltungsverfahrensgesetz"  

(xingzheng zhengxufa), einschlieB- 

lich einer Verwaltungsgerichtsord- 

nung (xingzheng susongfa), fehle - 

also vor allem an Verwaltungs- 

Verfahrensrecht. Die gegenwartig 

vorliegenden offentlich-rechtlichen 

Bestimmungen bestiinden fast aus- 

schlieBlich aus materiellem Recht 

(shitifa) (9).

Ferner sei beim Offentlichen Recht 

eine allzu verwirrende Nomenkla- 

tur zu beklagen: Wahrend es beim 

Verfassungs-, Straf- und Zivilrecht 

inzwischen einigermaBen vollstan- 

dige Codices und eine hinlanglich 

prazise Terminologie gebe, herrsche 

beim Offentlichen Recht nach wie 

vor Chaos. Von den "Zehntausen- 

den von Bestimmungen" (sic!) besa- 

Ben nur einige wenige den 

Charakter eines formellen "Geset- 

zes", so z.B. das "Lebensmittelhy- 

gienegesetz", das "Gesetz zum 

Schutz von Kulturgegenstanden" 

usw. Im iibrigen aber hatten sich - 

unvollkommenen Statistiken zufolge 

- in den letzten Jahren 40 bis 50 

verschiedene Bezeichnungen fiir 

Rechtsnormen eingeschlichen 

manche hieBen "Gesetze" (fa), 

andere "Regelungen" (tiaoli), 

wieder andere "Allgemeine Regeln" 

(tongzi), "Kurzregelungen" (jianzi) 

oder einfach "Regeln" (guizheng); 

wiederum andere triigen so ver

schiedene Bezeichnungen wie "Re- 

solutionen" (jueyi), "Beschlilsse" 

(jueding), "Bestimmungen" (gui

ding), "Anzeigen" (zhibiao), "Mit- 

teilungen" (tongzhi), "Bekanntma- 

chungen" (tonggao), "Methoden" 

(banfa), "Plane" (fang’an), "Detail- 

lierte Ausfiihrungsbestimmungen" 

(shishi xizi), "Ausfiihrungsmetho- 

den" (shishi banfa) usw. Trotz ihrer 

unterschiedlichen Terminologie gli- 

chen sie sich aber zumindest in 

dem einen Punkt, daB sie namlich 

alle "Rechtscharakter" (fade xing- 

zhi) besaBen (10).

Zwar gibt es "Zehntausende" (wan- 

ge) von Bestimmungen des Offent

lichen Rechts, doch wiirden sie, 

wie immer wieder geklagt wird 

(11), nur selten beachtet. Die 

Behorden griffen hochstens ein, 

wenn es zu faustdicken strafrechts- 

relevanten VerstoBen komme - bis 

es jedoch so weit sei, schlossen sie 

die Augen und fiihlten sich nicht 

zustandig. Ein Beispiel dafiir sei 

erst jiingst wieder die leichtfertige 

Art und Weise gewesen, wie 

Behorden in Jinjiang die Uberprii- 

fung von Pharmazeutika gehand- 

habt hatten. Obwohl es hierfiir 

aufgrund des "Gesetzes zur Uber- 

priifung von Pharmazeutika" hochst 

prazise Vorschriften gebe, hatten 

die zustandigen Abteilungen der 

Gesundheitsverwaltung sowie die 

Abteilungen zur Verwaltung von 

Industrie und Handel die Zugel 

schleifen lassen, seien groBziigig 

bei der Erteilung von Zulassungs- 

bescheinigungen gewesen und hat

ten, als es zu ernsthaften Schaden 

gekommen sei, es unterlassen, die 

Pharmazeutika zu konfiszieren und 

auch die von den betreffenden Un- 

ternehmen erschlichenen Gewinne 

zu beschlagnahmen. Keine der 

zustandigen Verwaltungsabteilun- 

gen habe sich offensichtlich ver- 

pflichtet gefiihlt, fiir die Einhal- 

tung der Gesetze zu sorgen. Statt 

dessen gingen sie davon aus, daB es 

Aufgabe der Gerichte, Staatsan- 

waltschaften u.dgl. sei, diese Ein- 

haltung zu iiberwachen, wahrend 

sie, als Regierungsangestellte, sich 

lediglich an die Weisungen ihrer 

vorgesetzten Partei- und Behor- 

denorgane zu halten hatten.

Ein ahnliches "Rechts"-Verstandnis 

habe sich auch bei solchen Behor

den gezeigt, die fiir die Einhaltung 

des "Lebensmittelhygienegesetzes", 

des "Warenzeichengesetzes" und der 

Bestimmungen iiber die "Registrie- 

rung von Ehen" zu sorgen haben - 

von der Pflichtvernachlassigung der 

Steuerbehorden gar nicht erst zu 

reden (12).

Fiir diese merkwiirdige Haltung 

lasse sich ein doppelter Grund an- 

fiihren: Erstens einmal seien die 

Verwaltungsangestellten "lange 

Zeit" daran gewdhnt gewesen, sich 

ausschlieBlich an "politische Richt- 

linien" (zhengzi) zu halten, nicht 

jedoch an Gesetze. Man wartete 

also m.a.W. auf Weisungen von der 

oberen Verwaltungsbehorde oder 

aber vom zustandigen Parteigre- 

mium und scherte sich wenig um 

rechtliche Vorgaben. Zweitens aber 

bestiinden auch heute noch gewisse 

unzeitgemaBe "traditionelle Rechts- 

ansichten" (zhuangtongde fazhi 

guannian), die sich verhangnisvoll 

auf den Umgang mit Rechtsbe- 

stimmungen auswirkten. Da sei 

einmal die Tendenz, das Verwal

tungsrecht ausschlieBlich durch die 

straf rechtliche, straf prozessuale

oder sicherheitsrechtliche Brille zu 

sehen und bei der Verwaltungsar- 

beit nur auf die Verhinderung von
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strafrechtlichen VerstoBen zu 

achten, die tagtagliche Gesetzes- 

iiberwachungsarbeit aber schleifen 

zu lassen. Ferner bestehe die Auf- 

fassung, daB nur die Sicherheitsbe- 

horden, die Staatsanwaltschaften 

und die Gerichte fur die Uberwa- 

chung der Rechtseinhaltung ver- 

antwortlich seien, nicht dagegen 

die staatlichen Verwaltungsorgane.

Ganz im Gegensatz zu solchen 

uberkommenen - und falschen - 

Vorstelhingen sei es dem Personal 

samtlicher Verwaltungsabteilungen 

des Staates ins Stammbuch ge- 

schrieben, daB die laufende 

Rechtsuberwachung ihm - und in 

erster Linie ihm! - obliege. Der 

Unterschied zwischen Behdrden 

einerseits und Gerichten sowie 

Staatsanwaltschaften andererseits 

bestehe darin, daB die ersteren die 

Rechtsuberwachung nur auf 

bestimmten, in ihrem Zustandig- 

keitsbereich liegenden Sektoren zu 

betreiben hatten, wShrend Gerichte 

und Staatsanwaltschaften gegen 

samtliche Delikte vorzugehen hat- 

ten - ohne Riicksicht darauf, in 

welchem administrativen Zusthn- 

digkeitsbereich sie begangen wor- 

den seien.

Ferner hatten die Behdrden zuerst 

einmal auf die Einhaltung des Ge- 

setzes, an zweiter Stelle auf Belobi- 

gung und erst zu allerletzt auf Be- 

strafung zu achten - und nicht et- 

wa in umgekehrter Reihenfolge zu 

verfahren! (13)

1.4.

Eigenarten des Off entlichen Rechts 

der VR China

1.4.1.

Flucht aus dem formellen ins in- 

formelle Recht

Wie sehr die chinesische Fiihrung 

immer wieder vor formellen Rege- 

lungen zuriickschreckt, wird nicht 

selten auch in solchen Bereichen 

deutlich, die jeden einzelnen be- 

riihren, z.B. bei der Schriftreform. 

Zustandig fur diese heikle Aufgabe 

ist ein schon in den fiinfziger Jah- 

ren gegriindetes "Nationales Komi- 

tee fiir Schriftreform", das fur die 

Einfiihrung der latinisierten Um- 

schrift (Pinyin), fiir vereinfachte 

Schriftzeichen und fiir eine Ver- 

einheitlichung der Umgangssprache 

Sorge zu tragen hat, ja eine Zeit- 

lang sogar zu iiberlegen hatte, ob 

die Schriftzeichen sukzessive nicht 

uberhaupt abgeschafft und durch 

das Pinyin ersetzt werden sollen. 

Voriibergehend stand die Vereinfa- 

chung der Schriftzeichen, dann 

wieder die Forderung der Allge- 

meinsprache und ein anderes Mai 

wieder eine verstarkte Benutzung 

der Pinyin im Vordergrund.

All diese Uberlegungen und Schrit- 

te wurden lediglich in Form von 

Komiteebeschliissen oder von Par- 

teidirektiven bekannt gegeben, nie 

jedoch durch Gesetze "festge- 

klopft". Man wollte sich m.a.W. 

jederzeit eine Hintertiir freihalten.

Auch andere einschneidende 

ReformmaBnahmen wie verstarkte 

Managementausbildung oder Ex

aminierung von Unternehmenska- 

dern ergingen lediglich im Wege 

interner Dienstanweisungen und 

"Zhengzi", wobei vor allem das 

Allgemeine Amt des Staatsrats 

federfiihrend war.

Vor allem im Wirtschaftsbereich 

gibt es nur selten formelle Gesetze. 

Hier fiihlt sich der Staatsrat so gut 

wie ausschlieBlich zustandig. Dies 

wurde nicht nur bei den ersten 

MaBnahmen der Preisreform deut

lich, die zur Freigabe dreier Preis- 

kategorien (Getreide, Schweine- 

fleisch, Nahverkehrsmittel) fiihrte, 

sondern beispielsweise auch bei 

einer so grundlegenden Neurege- 

lung wie dem Steuerrecht. Im 

Interesse einer Autonomisierung 

der Betriebe war beispielsweise 

1983 vom Staatsrat die Ersetzung 

der Gewinnablieferungen durch 

Steuerzahlung beschlossen und 

dann in zwei Schritten durchge- 

fiihrt worden, die 1983 bzw. im 

September 1984 eingeleitet wurden. 

Durchgefiihrt wurden die neuen 

MaBnahmen, gutem altem Brauch 

folgend, durch "Politik" (zhengzi), 

d.h. hauptsachlich im Weisungsweg.

Zum Teil erfolgen Reformen sogar 

im Wege bloBer interner Anord- 

nungen. So beispielsweise billigte 

der Staatsrat Mitte 1984 Reform- 

versuche einiger wissenschaftlicher 

und technischer Institute mit dem 

Ziel, sich von passiven Bewilli- 

gungsempfangern zu aktiven 

Selbstfinanzierern umzuorganisie- 

ren. Herzstiick der Neugestaltung 

sollte das "Vertragssystem" sein, mit 

dessen Hilfe die betroffenen Insti

tute Forschungsauftrage fiir produ- 

zierende Einheiten gegen Bezah- 

lung iibernehmen konnten (14).

1.4.2.

Neigung zum Provisorischen

Eine weitere Eigenart des dffentli- 

chen Rechts der VR China besteht 

in seiner Neigung zum "Provisori

schen". Wahrend die Tendenz in 

den westlichen Demokratien dahin 

geht, so viele Verwaltungsbereiche 

wie moglich mit einem Maximum 

an formellen Gesetzregelungen zu 

iiberziehen, um auf diese Weise die 

Biirokratie zugunsten einer parla- 

mentarisch iiberwachten Gesetzge- 

bung einzuschrhnken, neigt die 

chinesische Praxis eher zum 

Gegenteil. Hier soli der Biirokratie 

ein moglichst weites Gestaltungs- 

feld iiberlassen bleiben; gesetzliche 

Regelungen gelten als Prokrustes- 

bett. Dies zeigte sich uber Jahr- 

zehnte lang besonders deutlich in 

einem Bereich wie dem Erzie- 

hungswesen. Es dauerte bis Ende 

1984, ehe gegen diese Praxis 

Bedenken aufkamen. Im November 

1984 namlich erhob das Komitee 

fiir Erziehung, Wissenschaft, Kul- 

tur und Gesundheitswesen des 

NVK erstmals die Forderung nach 

einer Reihe von Gesetzen, die dem 

bisherigen Dauerprovisorium im 

Erziehungsbereich ein Ende mach- 

en sollten. Gefordert wurde der 

ErlaB von gleich fiinf Gesetzen, 

namlich (1) iiber den Stellenwert 

der Schule in der Gesellschaft, 

(2) iiber die allgemeine Schul- 

pflicht, (3) iiber die Finanzierung 

des Erziehungswesens, (4) iiber die 

Qualifikation und Stellung der 

Lehrkrafte und (5) iiber den Schutz 

der Schulen.

Bisher waren einschiagige Regelun

gen immer nur im Wege von Par- 

teiempfehlungen, regionalen Ver

ordnungen, nationalen Vorbildern 

u.dgl. geregelt worden (15). Das 

Recht hatte m.a.W. keine eigen- 

standige Position gegeniiber der 

allgemeinen Erziehungs- und 

Kommunikationspolitik einnehmen 

konnen. Im Interesse einer strikter- 

en Kontrolle war dieser Zustand 

nicht langer tolerierbar.

Zwangt man die Parteifiihrung al- 

lerdings in ein enges Rechtskorsett, 

so tauchen unterderhand sogleich 

Legitimationsfragen auf.

Peter Schier (16) weist zu Recht 

darauf hin, daB Parteisekretare, die 

in alien gesellschaftlichen Berei

chen letztlich die entscheidende 

Macht haben, systembedingt dazu 

neigen, wirtschaftliche Liberalisie- 

rungsmaBnahmen fiir ihre eigenen 

privaten Zwecke auszunutzen. In- 

sofern sind die von der Parteizen- 

trale beklagten "falschen Tenden- 

zen" auch nicht mit Appellen an 

die sog. "Parteidisziplin" zu besei- 

tigen, sondern nur durch eine 

wirkliche Einschrankung der Macht 

der Parteiorgane und der Partei- 

funktionare sowie durch eine wirk

liche Gewaltenteilung zwischen 

Politik und Wirtschaft. Dies aber
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wiirde auf die Aberkennung des 

absoluten Fiihrungsanspruchs der 

KP hinauslaufen. Die 15 "neuarti- 

gen falschen Tendenzen" innerhalb 

der KP, die in einem "Rundschrei- 

ben" der Zentralen Disziplinkon- 

trollkommission des ZK vom 5.De- 

zember 1984 veroffentlicht wurden, 

sind wiedergegeben in C.a., Febru- 

ar 1985, U 17.

1.4.3.

Schaffung moglichst vieler Beson- 

derer GewaltverhSltnisse

Eine Eigenart des chinesischen Of- 

fentlichen Rechts ist der Versuch, 

moglichst viele "Besondere Gewalt- 

verhaltnisse" zu schaffen, mit de- 

ren Unterstiitzung sich der Druck 

aus dem "allgemeinen Gewaltver- 

haltnis" nehmen laBt. So sieht sich 

beispielsweise fast jedermann auf- 

gefordert, der einen oder anderen 

Massenorganisation beizutreten, sei 

es nun dem Gewerkschaftsbund, 

der Kommunistischen Jugendliga, 

dem Studentenverband, der Frau- 

enliga oder dem Schriftstellerver- 

band. Jede dieser Massenorganisa- 

tionen hat ihre eigene Satzung und 

ihre eigenen Disziplinierungsmog- 

lichkeiten.

Selbst innerhalb der einzelnen Ver- 

bande gibt es dann wiederum ver- 

schiedene Kommissionen, die 

ihrerseits Regelungswirkungen ent- 

falten. So z.B. bestehen innerhalb 

des Schriftstellerverbandes seit 

September 1985 (wieder) sieben 

Kommissionen, nSmlich "zur Fdr- 

derung der KreativitSt", "fiir Lite- 

raturkritik", "fiir den Schutz der le- 

galen Rechte und der Wohlfahrt 

der Schriftsteller", "fiir den literari- 

schen Austausch zwischen China 

und dem Ausland", "fiir MilitSrlite- 

ratur", "fiir Minderheitenliteratur" 

und "fiir literarische Zeitschriften" 

(17). Neben den Danweis mit ihrem 

betrachtlichen Kontrollpotential 

kommen hier also weitere iiber- 

schaubare Einheiten mit Selbstre- 

gulierungscharakter hinzu. Dies 

steht im Einklang mit der dem chi

nesischen politischen System eige

nen Zellularisierungstendenz und 

"Danweiisierung".

1.4.4.

Vorherrschaft der "Guanxi"

Wie wenig die Maschinerie der Ge- 

setzes- und Verordnungsdurchfiih- 

rung funktioniert, wenn sie nicht 

durch persbnliche Beziehungen 

(guanxi) geblt ist, wird vor allem 

anhand stereotyper Verhaltensfor- 

men deutlich, gegen die die Partei- 

fiihrung immer wieder vergebens 

Sturm Iftuft - hier drei Beispiele:

- "Anweisungen werden nicht aus- 

gefiihrt, Verbote werden nicht be- 

folgt"

- "Ergreift die obere Ebene eine 

MaBnahme, trifft die untere Ebene 

eine GegenmaBnahme" und

- "Wenn du eine MaBnahme (gegen 

mich) ergreifst, begegne ich dir mit 

einer GegenmaBnahme" (18).

1.5.

Vorgehens weise

Nachfolgend soil nun der Versuch 

unternommen werden, die seit 1979 

erlassenen Bestimmungen interner 

(neibu) und offiziell veroffentlich- 

ter Art iiberschaubar zu machen 

und sie insbesondere von ihrem 

Hintergrund her zu beleuchten. Es 

ware wenig ausgerichtet, be- 

schrankte man sich auf die bloB 

formale Wiedergabe einiger Rege- 

lungen. Die Einzelbestimmungen 

sollen vielmehr interpretiert werden 

als Antworten auf Herausforderun- 

gen, denen gerade die Reformer 

seit der Wende vom Dezember 1978 

Tag fiir Tag begegnen.

Mag sein, daB das Mixtum compo- 

situm aus Gesetzen, Verordnungen 

sowie Vorschriften fiir den Dienst- 

gebrauch, die in ihrer Summe so 

etwas wie ein "Offentliches Recht" 

der VR China ergeben, eines Tages 

ebenso ausformuliert und in einem 

Gesamtkodex zusammengefaBt 

werden, wie es bei den "Sechs Ge

setzen" Taiwans der Fall ist. Einst- 

weilen freilich sind hier erst weni- 

ge Schritte auf einem langen 

Marsch getan.

Nachfolgend sollen nicht nur klas- 

sische Materien wie Polizei- oder 

Bodenbestimmungen als "Offentli- 

ches Recht" dargestellt werden, 

sondern auch Parteirecht, "Polit- 

recht" - und Wirtschaftsrecht, so- 

weit es nicht privatrechtlichen 

Charakters ist.

Die nachfolgende Darstellung refe- 

riert streckenweise zwar spezifisch 

rechtliche Entwicklungen, doch 

nimmt die Behandlung genereller 

politischer Fragen, aus denen sich 

erst im weiteren Fortschreiten juri- 

stische Konsequenzen ergeben, den 

Ldwenanteil ein. Diese Darstel- 

lungsweise resultiert aus der Tat- 

sache, daB Rechtsfragen in China 

von der allgemeinen Politik sowie 

von Sitte und Moral weit weniger 

abgehoben sind, als es in den mei- 

sten westlichen Staaten der Fall ist. 

Auch ist die Darstellungsweise eine 

Konsequenz davon, daB Recht in 

China keine autonome, sondern 

eine durchaus heteronome Erschei- 

nung ist.

2.

"Politrecht"

2.1.

Politrecht in der Theorie

2.1.1.

Politrecht in seiner geschichtlichen 

Entwicklung und im historischen 

Kontrast

Zu beginnen sind die Ausfiihrun- 

gen uber das Offentliche Recht mit 

einem der merkwiirdigsten Phano- 

mene, die die VR China hervor- 

gebracht hat, namlich dem - hier 

so zu nennenden - "Politrecht". 

Zumindest aus zwei Griinden soil 

dieser Teilsektor am Anfang ste- 

hen: Zum einen hat das "Politrecht" 

viele Jahre hindurch, vor allem 

wahrend der Kulturrevolution, die 

Szene beherrscht und muB den 

Reformern deshalb als eine Art 

"Herausforderung" erscheinen, auf 

die es gegenlaufige "Antworten" zu 

geben gilt; zum anderen lassen sich 

mit seiner Hilfe Extrempositionen 

wiedergeben, die, als Hintergrund 

genommen, erst so richtig deutlich 

machen, was fur einen weiten Weg 

die Reformer inzwischen mit ihrer 

Rechtspolitik bereits zuriickgelegt 

haben! Die Beschaftigung mit dem 

"Politrecht" macht also sowohl Di- 

mensionen der Zukunfts- als auch 

der Vergangenheitsbewaltigung 

besser begreifbar!

Das Wesen des "Politrechts" laBt 

sich am ehesten im Kontext der 

Geschichte deutlich machen. 

Nimmt man die rechtsfreundliche 

oder rechtsfeindliche Einstellung 

der Fuhrung als MaBstab, so lassen 

sich sechs Perioden unterscheiden.

- Phase I (1949-52) stand noch 

ganz im Zeichen des Biirgerkriegs 

und trug den Stempel der Pionier- 

zeit, vor allem der Auseinanderset- 

zungen mit den rechtlichen Hinter- 

lassenschaften der Guomindang. 

Nichts schien damals weniger 

brauchbar zu sein als Gesetze, die 

doch nur stabilisiert hatten, was 

nach damaligen Vorstellungen als 

abreiBenswert gait. Aus diesem 

Grunde ja hatte die neue Regie

rung noch am Vorabend der Aus- 

rufung der Volksrepublik samtliche 

von der Guomindang in den vor- 

ausgegangenen drei Jahrzehnten er

lassenen Gesetze fiir null und 

nichtig erklart.

- Phase II (1953-57) brachte dann 

eine Wendung um 180 Grad. Insbe

sondere das Jahr 1954 bedeutete 

den Hohepunkt einer neuen Ge- 

setzgebung und institutionellen 

Formalisierung. U.a. wurde auch
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der Ruf nach "einigermaBen voll- 

standigen Grundstatuten..., wie 

einem Strafgesetzbuch, einem 

Zivilgesetzbuch, nach ProzeBord- 

nungen, nach einem Arbeitsgesetz 

u.dgl." laut (19). In dieser Zeit 

wurden die groBen Organsatzungen 

sowie die Verfassung von 1954 er- 

lassen. Zum Vorbild war damals 

die Sowjetunion geworden.

- Phase III (1957-60) brachte, un- 

ter rechtlichen Gesichtspunkten ge- 

sehen, einen schweren Riickschlag, 

insofern nSmlich vor allem juristi- 

sche Kritiker am System, die wSh- 

rend der "Hundert-Blumen- 

Periode" den Mund besonders weit 

aufgetan hatten, nunmehr als 

"Rechtsabweich-ler" gebrandmarkt 

wurden. Wie es in einem der 

damals maBgebenden Lehrbiicher, 

den "Grundproblemen des Burger

lichen Rechts der VR China" von 

1958, hieB, "darf unser Land zum 

gegenwSrtigen Zeitpunkt nur ein 

paar provisorische Vorschriften er- 

lassen... Wir sind keine Theoretiker, 

die glauben, daB Gesetze alles 

schaffen konnen... In einer Periode, 

in der unsere Gesellschaft ihr 

Gesicht verandert, ist es nicht er- 

forderlich, sSmtliche MaBnahmen 

der Partei in Gesetzesvorschriften 

umzumunzen..." (20). Ganz im Gei- 

ste dieser neuen Ausrichtung ver- 

schwand damals das juristische Ex- 

pertentum. Es schien in der neuen 

Gesellschaft, vor allem im Zeichen 

des GroBen Sprungs, keine Funk- 

tion mehr zu haben.

- In Phase IV (1960-66), die im 

Zeichen der von wirtschaftlichen 

Fehlschlagen begleiteten Politik des 

"GroBen Sprungs" und einer indi- 

rekten Kritik am revolutionSren 

Kurs Mao Zedongs stand, kam 

auch das Recht kurze Zeit wieder 

zu Ehren, ohne sich freilich von 

den Riickschiagen der dritten Phase 

erholen zu konnen. Es war dies 

eine Zeit, in der sich um die Per

son Liu Shaoqis eine Fraktion her- 

auskristallisierte, die fur eine ge- 

mSBigtere Politik plSdierte und 

auch der Institutionalisierung das 

Wort redete. Das schon damals fur 

Rechtsfragen zustandige Politbiiro- 

mitglied Peng Zhen forderte z.B. 

mehr UnabhSngigkeit fur die Ge- 

richte und wandte sich vor allem 

gegen die Dauereinmischung der 

Partei in die Rechtsprechung. Er 

beklagte den verbreiteten Mangel 

an Rechtskenntnissen und verlang- 

te, daB "wir uns zwei oder drei 

Jahre... mit chinesischen und aus- 

landischen Biichern uber juristische 

Fragen beschaftigen" miiBten. U.a. 

wurde sogar die Forderung laut, 

den "Sechs Gesetzbiichern der 

Guomindang", den Liufa, zu einer 

Renaissance zu verhelfen (21).

- Solche Forderungen freilich wa- 

ren wahrend der Phase V (1966-78) 

schnell verhallt. Mit der damals be- 

ginnenden Kulturrevolution, in de- 

ren Verlauf fast samtliche in den 

vorausgegangenen Jahrzehnten auf- 

gebauten Apparate und Institutio- 

nen zerschlagen wurden, begann 

eine Periode, in der die Ablehnung 

der Jurisprudenz und aller rechtlich 

verfestigten Institutionen eine nie 

gekannte Intensitat erreichte.

- Phase VI (1979 ff.) kniipfte im 

Zeichen der "Reformen" an die 

Errungenschaften der Phasen II 

und IV wieder an, wobei die 

Riickbeziige z.T. expressis verbis 

erfolgten, so z.B. beim ErlaB der 

Verfassung von 1982, die - nach 

dem "revolutionaren Zwischenspiel" 

der Verfassungen von 1975 und

1978 - wieder auf den Text von 

1954 rekurrierte, ohne freilich die 

inzwischen (d.h. in 28 Jahren) ein- 

getretenen Wandlungen ganz aus 

dem Auge zu verlieren. Auch die 

groBen Organstatuten von 1954/55, 

seien es nun die Satzungen des 

Nationalen Volkskongresses, des 

Staatsrats oder der lokalen Volksor- 

gane, erfuhren in den Jahren

1979 ff. eine modifizierte Neuauf- 

lage. Von Anfang an hatten die 

Reformer die Absicht, anstelle der 

(vor allem wahrend der Kulturre

volution ublichen) "Personenherr- 

schaft eine Herrschaft des Rechts" 

zu setzen und auf diese Weise die 

politische Struktur berechenbarer 

zu machen. Als Opfer der Kultur

revolution hatten ja gerade die 

Reformer unter der Willkiir des 

damaligen Systems besonders zu 

leiden gehabt; dies sollte sich nie 

mehr wiederholen durfen!

Blickt man auf diese wechselvolle 

Geschichte, so sind es vor allem 

zwei Rechtsperioden, deren Gegen- 

iiberstellung die auBersten Pole 

chinesischer Rechtspraxis besonders 

plastisch hervortreten laBt. Vor 

allem aber wird bei einer solchen 

Synopse das "Politrecht" erlebbar. 

Es geht hier um die beiden "Legis- 

laturperioden" von 1954/55 und 

1966/67. Pauschal ausgedriickt ver- 

sinnbildlicht die Phase 1954/55 die 

"juristische" Periode, wahrend die 

Normen von 1966/67 im Zeichen 

der Rechtsnegierung stehen.

Stellt man zunachst einmal die 

Normsetzungsorgane beider Perio- 

den einander gegeniiber, so ergeben 

sich sogleich die krassesten Unter- 

schiede. Der Lowenanteil der "Ver- 

fugungen", "Anweisungen", "Zirku- 

lare" und ahnlicher hochst unein- 

heitlich benannter "Rechtsbestim- 

mungen" stammt in den Jahren 

1966/67 von vier Instanzen, nam- 

lich dem ZK, dem ZK + ZK-Re- 

volutionsausschuB, ferner dem ZK 

+ ZK-MilitarausschuB und dem 

Staatsrat. Das ZK als solches war in 

beiden Jahren am ErlaB der Re- 

chtsnormen zu nicht weniger als 

81% beteiligt. Der Beitrag des 

Staatsrats nahm sich daneben 

hochst kummerlich aus: Von ihm 

stammten lediglich 5%, aus seiner 

Zusammenarbeit mit anderen Or- 

ganen 3%. Der Nationale Volks- 

kongreB schlieBlich, der ja gemaB 

Verfassung von 1954 eigentlich 

einziges Gesetzgebungsorgan war, 

hat 1966/67 nicht einen einzigen 

Beitrag geleistet - kein Wunder, da 

er schon seit mehreren Jahren 

auBer Aktion gesetzt worden war! 

(22)

Die Epoche 1954/55 bietet demge- 

geniiber ein vollig anderes Bild. Es 

ist, als hatte man sich hier auf 

einem anderen Planeten befunden; 

waren doch 77% der "Gesetzge- 

bungsarbeit" damals vom Staatsrat 

und seinen Ministerien geleistet 

worden, 10% vom Nationalen 

VolkskongreB und 11% vom StSn- 

digen AusschuB des NVK. Nur 

0,6% aller Regelungen waren 

damals vom ZK ausgegangen (23).

Die Verhaitnisse hatten sich also 

grundlegend gewandelt. Beliefen 

sich die Anteile Staatsrat:ZK in den 

Jahren 1954/55 auf das Verhaitnis 

von 77:0,6, so lautete es zwblf Jah

re spSter auf 8:81%.

Ahnliche handgreifliche Unter- 

schiede lassen sich ausmachen, 

wenn man den Normen-Inhalt ins 

Auge faBt: Bei den Regelungen von 

1954/55 war auf eine klare Ab- 

grenzung der "Gesetzesmaterien" 

geachtet worden. Die damals er- 

gangenen Bestimmungen lieBen 

sich noch eindeutig in einzelnen 

"Schubladen" (MilitSr, Finanzen, 

Kultur, Landwirtschaft usw.) 

unterbringen, wahrend man nach 

einer solchen klaren juristischen 

Abgrenzung bei den Bestimmungen 

der Jahre 1966/ 67 vergeblich 

sucht. Die meisten der kulturrevo- 

lutionaren Regelungen befassen 

sich eher mit der "Revolution im 

allgemeinen", wie folgende Beispie- 

le beweisen: Soli etwa ein Befehl an 

die Rotgardisten, in ihre Schulen 

zuriickzukehren, als Schulangele- 

genheit gewertet werden? Gehdren 

Anordnungen an die VBA zum
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Schutz von Staatseigentum zu den 

"militarischen" Regelungen? 1st der 

Befehl an die VBA, den Diebstahl 

von behordlichen Akten zu verhin- 

dern, eine Angelegenheit, die in 

den Bereich des "Militars", der 

"Rotgardisten" oder des "Inneren 

Dienstes" gehort? Bezeichnender- 

weise finden sich bei den Anord- 

nungen der Jahre 1966/67 immer- 

hin 81 Titel unter der Rubrik "All- 

gemeines", wahrend sich in der 

Periode 1954/55 nur vier solche 

"Allgemeinen Gesetze" nachweisen 

lassen! (24)

Besonders deutlich werden die Un- 

terschiede zwischen beiden "Legis- 

laturperioden", wenn man die 

Regelungen zu den lokalen Orga- 

nen miteinander vergleicht, nam- 

lich das "Organisationsgesetz fur 

die lokalen Volkskongresse und 

Volksausschusse" vom 21.September 

1954 einerseits und die Rahmenre- 

gelungen zu den kulturrevolutiona- 

ren Revolutionskomitees anderer- 

seits. Die 42 Paragraphen des for- 

mellen (!) Gesetzes von 1954 regeln 

z.B. genau die Wahlmodalitaten fiir 

die Abgeordneten, legen exakte 

Zustandigkeiten fest, prazisieren 

die Zusammensetzung der einzelnen 

Organe, bringen Bestimmungen 

uber das Entscheidungsverfahren, 

uber Indemnitatsvorschriften und 

regeln das Verhaltnis der Abgeord

neten zu ihrem Wahlkreis. Entspre- 

chende Bestimmungen galten auch 

fiir die lokalen Volksausschusse 

(@@ 23-42).

Selbst aus der Sicht westlicher Ju- 

risprudenz nimmt sich dieses - in- 

zwischen von den Reformern neu- 

belebte - Gesetz gut aus. Die Glie- 

derung ist sauber, die Systematik 

gelungen und das Detail so aus- 

fiihrlich, daB kaum Liicken vor- 

handen sind.

Eine ganz andere juristische Land- 

schaft offnet sich, sobaid man das 

Augenmerk auf die entsprechende 

Regelung wahrend der Kulturrevo- 

lution lenkt: Jetzt waren es die Re

volutionskomitees, die anstelle der 

ehemaligen lokalen Kongresse und 

Ausschiisse fungierten. Es ist be- 

merkenswert, daB fiir diese "aus 

den Stiirmen der Kulturrevolution 

heraus geborenen" Organe keine 

einzige Organsatzung erlassen wur- 

de. Nichts kann die Metamorphose 

der chinesischen "Gesetzgebung" 

und Rechtspraxis deutlicher veran- 

schaulichen als der Vergleich zwi

schen diesen beiden Organen: War 

das Gesetz von 1954/55 noch ganz 

von institutionellem Geist be- 

herrscht und von Experten mit 

soliden handwerklichen Methoden 

erarbeitet worden, so blieb die 

Gestaltung der kulturrevolutionaren 

Fiihrungsapparatur der "Schbpfer- 

kraft der Massen" iiberlassen. In 

dem "16-Punkte-BeschluB" vom 

8.August 1966, in dem die Grund- 

regeln der Kulturrevolution festge- 

legt waren, tauchten die Revolu

tionskomitees nur andeutungsweise 

auf (25). Erst durch die Praxis des 

im Januar 1967 entstandenen Pro- 

vinzrevolutionskomitees von Shanxi 

wurde ein Modell geschaffen, das 

spater im ganzen Lande Nachah- 

mung fand (26).

Wahrend der Kulturrevolution kam 

daneben noch eine der merkwiir- 

digsten "Rechtsquellen" auf, die 

sich denken laBt, namlich die sog. 

"Neuesten Weisungen des Vorsit- 

zenden". In diesen beinahe an 

Aphorismen gemahnenden wortkar- 

gen Befehlsfragmenten wurden 

Grundlinien der Politik festgelegt. 

Es mochte vorkommen, daB die 

"Massen" mit den offiziellen Geset- 

zen und Verordnungen nicht immer 

vertraut waren; es war aber 

schlechterdings unmoglich, die 

"Weisungen des Vorsitzenden" nicht 

zu kennen. Einige Beispiele seien 

hier erwahnt: Zum Thema "Stu- 

dium": "Studienklassen einzurichten 

ist eine hervorragende Methode. 

Durch solche Studienkurse lassen 

sich eine Menge von Problemen Id- 

sen"; zum Thema "Funktionare": 

"Den Kadern soil in allererster 

Linie durch Erziehung geholfen 

werden"; zum Thema "Journalis- 

mus": "Zeitungen diirfen nicht hin- 

ter verschlossenen Tiiren angefer- 

tigt werden. Vielmehr sollen ihre 

Verfasser immer die Massen vor 

Augen haben, und gleichzeitig muB 

ihre allgemeine Orientierung frisch 

und lebendig sein" etc.

Diese Weisungen Maos hatten da- 

mals unmittelbare "rechtliche" Ver- 

bindlichkeit: Vor allem der Elan 

und die Akribie, mit der sie 

jeweils publik gemacht wurden, 

zeigten an, daB sie keinen Wider- 

spruch duldeten. Von der juristi- 

schen Effizienz her gesehen, nah- 

men sie unter alien "Rechtsquellen" 

sogar den hbchsten Rang ein, so 

daB alien anderen Normen gegen- 

uber das Prinzip des Lex superior 

derogat legi posteriori zur Anwen- 

dung kam. Diese unmittelbare 

Geltung verhinderte freilich nicht, 

daB manche Weisungen bisweilen 

auch noch zum Gegenstand einer 

besonderen Rechtsnorm gemacht 

wurden - nach dem Grundsatz: 

Doppelt genaht halt besser.

2.1.2.

Vom Geist des Politrechts: Drei 

Merkmale

Die Normen, nicht zuletzt aber die 

Praxis der Jahre 1966/67 waren in 

ihrer Gesamtheit der geradezu 

klassische Ausdruck eines Phano- 

mens, das hier - eben - als "Polit- 

recht" bezeichnet wird. Was war 

der Geist dieses "Politrechts"? Am 

kiirzesten laBt sich diese Frage 

wohl mit drei Stichworten beant- 

worten, namlich "Entstaatlichung", 

"Entjuridifizierung" und "Entinsti- 

tutionalisierung" des Rechts. Im 

einzelnen:

- "Entstaatlichung": Gemeint ist 

hiermit die Ausschaltung oder 

Teilverdrangung der fiir Normset- 

zungsprozesse an und fiir sich 

zustandigen Organe (wie NVK, 

Staatsrat, lokale Staatsorgane, Justiz 

und Staatsanwaltschaft) durch 

auBerstaatliche Instanzen, vor allem 

durch Parteiorgane (sei es nun das 

ZK selbst oder aber die wahrend 

der Kulturrevolution so aktiven 

ZK-Revolutions- und ZK-Militar- 

ausschiisse), nicht zuletzt aber 

durch "Neueste Weisungen" eines 

personalen Deus ex machina. Der 

"Entstaatlichung" des Rechts war 

hier m.a.W. eine "KP-isierung" oder 

gar eine Personalisierung des 

Rechts gefolgt - nicht zu Unrecht 

sprechen die Reformer heute von 

"Personenherrschaft".

- Mit "Entjuridifizierung" ist der 

Versuch gemeint, Normen mog- 

lichst ohne Juristen zu erlassen und 

durchzufiihren. Im Gefolge eines 

solchen Bemiihens werden die Nor

men immer ungenauer, das 

"Gesetzgebungsverfahren" immer 

verwaschener und die Ausfiihrung 

immer "politischer". Nach der mao- 

istischen "Widerspruchstheorie" war 

es ja gerade Hauptzweck der neuen 

Gesellschaftsordnung, "die Feinde 

zu unterdriicken und das Volk zu 

schiitzen". Fertige Gesetze, die ja 

allemal zu einer Verfestigung der 

jeweils gegebenen Situation tendie- 

ren, hatten diesen permanenten, 

zwischen "Einheit - Kampf - Ein- 

heit" verlaufenden ProzeB allenfalls 

hemmen konnen.

Die Tendenz zur "Entjuridifizie

rung" hat in der chinesischen 

Rechtsgeschichte durchaus Paralle- 

len: Im alten China waren die nor- 

mativen Ordnungen religidser, 

ethischer und gewohnheitsrechtli- 

cher Observanz ja lange Zeit unge- 

schieden gewesen. Diese Periode 

einer einheitlichen und ungeteilten 

Lebensordnung endete im wesentli- 

chen erst mit dem Zeitalter der
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Legisten (der bedeutendste Vertre- 

ter dieser Schule, Han Feizi, starb 

233 v.Chr.), deren staatspolitische 

Spekulationen sich in ersten Kodi- 

fikationen niederschlugen. Gegen 

diese juristische Neuerung erhob 

sich schon bald der Widerspruch 

der Konfuzianer, die zu bedenken 

gaben, daB Gesetze nur zum Pro- 

zessieren, zu Wortklaubereien und 

zu Streitigkeiten fiihren konnten; 

werde doch der Weg zu Anstand 

und Sitte (li) durch positives Recht 

(fa) versperrt. Kein Wunder, daB 

wahrend der Han-Dynastie (206 

v.Chr. bis 220 n.Chr.) schon bald 

die Konfuzianisierung und Ethisie- 

rung der Gesetze begann: "Li" Ibste 

nach und nach das positiv geregelte 

"Fa" ab; Ritusprudenz trat an die 

Stejle der Jurisprudenz (27).

Eine Parallele zu dieser traditionel- 

len Entwicklung zeigte sich im 

maoistischen China: Es baute das 

Recht der Guomindang ab und 

ging 1958 ff., vor allem aber 

1966 ff., immer mehr dazu uber, 

noch bestehendes "Fa" zu "maoisie- 

ren" und damit zu "entjuridifizie- 

ren". Die Rechtsordnung biiBte 

damit weitgehend ihre Eigenexi- 

stenz ein und kehrte wieder in den 

SchoB der allgemeinen gesellschaft- 

lichen Normen zuriick.

- "Entinstitutionalisierung": Nach 

der maoistischen Lehre erfolgt 

(rechtliche und jede andere) "Er- 

kenntnis" in drei Stufen, namlich 

durch sinnliche Rezeption (erstes 

Stadium), begriffliche Verarbeitung 

(zweite Stufe) und Verifizierung in 

der Praxis (drittes Stadium). Es 

geniigt nicht, daB man die Welt nur 

rational versteht und theoretisch 

interpretiert, vielmehr kommt es 

hauptsachlich auf die praktische 

Verwirklichung an. Praxis aber 

bedeutet Kampf und Kampf Ver- 

anderung. Der ErkenntnisprozeB 

beginnt bei der Praxis und kehrt 

wieder zu ihr zuriick. Die maoisti- 

sche Gesetzgebung ist durch dieses 

Praxisdogma in zweifacher Weise 

beeinfluBt worden: Sie bevorzuge 

namlich Generalklauseln, um so 

eine vorzeitige juristische Prajudi- 

zierung zu vermeiden, und sie ten- 

diere dazu, "Gesetz"-Gebung und 

"Gesetzes"-Anwendung so weit wie 

mbglich ineinander iibergehen zu 

lassen. Was hier angestrebt wurde, 

war m.a.W. das Ideal einer geset- 

zesfreien Gesellschaft. Entschei- 

dend wichtig wurde die innere 

Motivation. Das Gesetz als solches 

kann zur Bequemlichkeit erziehen. 

Man weiB genau, woran man sich 

zu halten hat: an nicht weniger, 

aber auch an nicht mehr als an das 

Gesetz. Was geboten ist, muB ich 

tun, und was nicht verboten ist, 

darf als erlaubt angesehen werden. 

Kein kodifiziertes Recht kann ja 

alle Moglichkeiten des taglichen 

Lebens beriicksichtigen und alle 

Liicken schlieBen. Je mehr Gebote 

und Verbote man aufstellt, umso 

mehr verdeckt man das, worauf es 

entscheidend ankommt. Der Gehor- 

sam wird also fur denjenigen, der 

sich nur an das Gesetz halten will, 

formalisiert. Genau dieser bloB 

auBerlichen Wahrung "rechtlicher" 

Normen sollte nun ein Riegel vor- 

geschoben werden. Fern aller 

Gesetzlichkeit und Kasuistik sollte 

der einzelne sich nur noch an den 

"Mao-Zedong-Ideen" orientieren 

und in sich permanent den Willen 

zur Revolution lebendig halten.

Paradoxerweise erinnert dieser Ge- 

gensatz an die uralte Auseinander- 

setzung zwischen Judentum (Geset- 

zesgehorsam) und Fruhchristentum, 

welch letzteres im Geiste der 

"Liebe" zu gesetziiberwindendem 

Gehorsam aufrief. Was damals im 

Geist der "Liebe" angestrebt war, 

sollte nun allerdings durch Revolu- 

tionsgesinnung (und Klassenkampf) 

erreicht werden.

Seit den Reformbeschliissen vom 

Dezember 1978 zeigen sich deut- 

liche Tendenzen, das durch Ent- 

staatlichung, Entjuridifizierung und 

Entinstitutionalisierung gekenn- 

zeichnete "Politrecht" so weit wie 

mdglich zuriickzudrangen. Gleich- 

wohl gab es auch jetzt noch eine 

Reihe von "Gesetzen", die die Eier- 

schalen des Politrechts durchaus 

noch nicht abgestreift hatten.

An erster Stelle sind hier jene Nor

men zu nennen, durch die liber be- 

stimmte Personengruppen eine Art 

gesellschaftliche Achtung verhangt 

worden war (dazu unten 2.2.1.).

Aber auch andere Rechtsmaterien 

wurden/werden nach wie vor 

"politrechtlich" behandelt (vgl. 

unten 2.2.).

2.1.3.

Politrecht und die maoistische Leh

re von den "zwei Widerspruchen" 

Drei Jahrzehnte lang war in China 

das Recht als Erscheinungsform - 

und Mittel - des Klassenkampfes 

begriffen worden. Als wichtigste 

Frage bei der "StSrkung der soziali- 

stischen Rechtsordnung" gait die 

genaue Unterscheidung der "Wider- 

spriiche im Volk" einerseits und der 

"Widerspriiche zwischen uns und 

unseren Feinden" andererseits; es 

handelte sich hier, wie es hieB, um 

zwei ihrem Wesen nach unter- 

schiedliche Erscheinungen, die 

einer jeweils radikal verschiedenen 

Losung bediirften: Dem Feind 

gegeniiber miisse man hart, dem 

Volk gegeniiber dagegen mild sein. 

Strafrecht und Klassenfixierungs- 

recht (man denke an die Registrie- 

rung ganzer Personenkreise als 

"Grundbesitzer", "Konterrevolutio- 

n£re", "Rechtsabweichler" etc.) gal- 

ten als Mittel des Klassenkampfes 

zur Behandlung der "Widerspriiche 

zwischen uns und unseren Fein

den". Damit waren die Gleich- 

heitsmaBstabe verschoben worden: 

Hatte sich jemand "aus dem Volk" 

eines Diebstahls schuldig gemacht, 

so konnte er mit bloBer "Belehrung 

und Erziehung" davonkommen, war 

die gleiche Tat dagegen von einem 

Konterrevolutionar begangen wor

den, so war schlimmstenfalls auch 

die Todesstrafe fallig. Die MaBsta- 

be fiir eine "Gleichheit vor dem 

Gesetz" wurden m.a.W. aus der 

Perspektive des Klassenkampfes 

festgelegt.

Die Unterscheidung zwischen "uns 

und unseren Feinden" war von Mao 

bereits 1926 in seinem Buch "Ana

lyse der Klassen in der chinesi- 

schen Gesellschaft" vorgeschlagen 

worden. Die eigentliche Formulie- 

rung erfolgte dann dreiBig Jahre 

spSter in dem 1957 erschienenen 

Essay "Uber die richtige Losung 

der Widerspriiche im Volk".

Letztlich kam es also nur darauf

an, wer zu "uns" und wer zu den 

"Feinden" gehbrte. Sowohl dem 

"Vorsitzenden" als auch vor allem 

der "Viererbande" wurde von den 

Reformern spater der Vorwurf ge

macht, sie hatten die "Beziehungen 

zwischen dem Feind und uns auf 

den Kopf gestellt und die zwei 

ihrem Wesen nach unterschiedli- 

chen Widerspriiche miteinander 

vermengt". Gegen fiihrende Kader, 

die aufrecht an den Mao-Zedong- 

Ideen festhielten, hatten sie erbar- 

mungslos Willkiir geiibt, wahrend 

sie gleichzeitig "eine Handvoll von 

Konterrevolutionaren und schlech- 

ten Elementen geschiitzt und sie 

sogar auf Spitzenposten gesetzt hat

ten (28). An dieser Stelle wird 

besonders deutlich, zu welch unbe- 

rechenbaren Folgen eine iiberbe- 

tonte "Politisierung" des Rechts 

fiihren kann.

Nach damaliger Auffassung hatte 

das sozialistische Recht die Aufga-

be, die Feinde zu unterdriicken 

und das Volk zu schiitzen. Die 

Losung der Widerspriiche innerhalb 

des Volkes hatte hauptsachlich mit
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Hilfe demokratischer, selbstkriti- 

scher und erzieherischer Methoden 

zu erfolgen, die "Unterdriickung 

der Feinde" mit Hilfe des Klassen- 

kampfes und nicht zuletzt auch des 

Strafrechts.

Die "Gleichheit der Menschen vor 

dem Gesetz" gait als "konterrevolu- 

tionare Theorie", die darauf abzie- 

le, den grundlegenden Charakter 

des sozialistischen Rechts umzuge- 

stalten und die Diktatur des Prole

tariats in eine Diktatur der Bour

geoisie zu verwandeln (29).

Eine der ideologischen Hauptfragen 

seit dem Ende der groBen Eigen- 

tumsumschichtung Mitte der fiinf- 

ziger Jahre lautete, ob es nunmehr, 

da doch alles Produktiveigentum 

entweder dem Volke oder aber 

Kollektiven gehbre, iiberhaupt 

noch Klassen und Klassenkampfe 

gebe. Diese Frage zieht sofort eine 

Unterfrage nach sich, wie denn 

heutzutage iiberhaupt noch "Klas

sen" voneinander unterschieden 

werden kbnnen.

Mao Zedong hatte hier noch mit 

politischen Kategorien gearbeitet 

und auf die Einstellung sowie auf 

das Verhalten des einzelnen zu den 

"Massen" abgestellt. Auf diese Wei

se kam Mao zu dem SchluB, daB es 

auch nach Aufhebung des Privatei- 

gentums an Produktionsmitteln 

noch Gesinnungs-"Feudalisten" 

oder -"Kapitalisten" gebe. Die 

Denkriickstande und das konkrete 

Verhalten unterschieden den Revo- 

lutionar vom "Feind" der Revolu

tion. Auf die Spitze getrieben 

fiihrte dieser Ansatz (wahrend der 

Kulturrevolution) zu der Aussage, 

daB die Hauptfeinde nicht irgend- 

wo an den Rand der neuen Gesell

schaft geriickt seien, sondern daB 

sie sich mitten im "Hauptquartier" 

der Kommunistischen Partei befan- 

den. Permanenter Klassenkampf 

wurde damit zum Gebot der Stun- 

de!

Die Reformer benutzen demgegen- 

iiber bkonomische Kategorien fur 

die Hypostasierung von Klassen. 

Seit mit dem Jahr 1956 das Eigen- 

tum an Produktionsmitteln ver- 

staatlicht oder kollektiviert wurde, 

gebe es keine eigentlichen Unter- 

driickerklassen mehr, sondern nur 

noch "Uberreste" (Kriminelle, Wirt- 

schaftsverbrecher usw.), denen man 

freilich auch mit rein rechtlichen 

Mitteln beikommen kbnne, ohne 

den "groBen Klassenkampf bemii- 

hen zu miissen.

Aus diesem Grunde auch diirfe es 

von der "Gleichheit vor dem 

Gesetz" keine Ausnahme geben.

2.2.

Politrecht in der Praxis

Auch nach 1978 konnte das - als 

Rechtsquelle so zweifelhafte - Po

litrecht nicht sogleich zum alten 

Eisen geworfen werden, sondern 

hatte, im Gegenteil, nun zwei neue 

wichtige Funktionen, namlich er- 

stens, altes Politrecht aus dem Weg 

zu schaffen und, zweitens, dem 

neuen Recht Bahn zu brechen.

2.2.1.

Regelungen zur Entlassung aus der 

"politischen Sippenhaft"

Bereits vier Wochen nach den gro

Ben Reformbeschliissen vom 

Dezember 1978 veranstaltete die 

neue Fuhrung vom 22. bis 26.Janu- 

ar 1979 ein Forum, bei dem die 

Wiedergutmachung des jahrzehnte- 

langen Unrechts an der sog. 

"Nationalen Bourgeoisie" sowie an 

den "Grundbesitzern" (di), "Reichen 

Bauern" (fu), Konterrevolutionaren 

(fan) und schlechten Elementen 

(huai fenzi) diskutiert wurde (30).

2.2.1.1.

Rehabilitierung der "Nationalen 

Bourgeoisie"

Die "Kapitalisten" gehbrten zu den 

ersten Adressaten der nachmaoisti- 

schen Rehabilitierungspolitik. Die 

Reformer wuBten, daB ohne die 

aktive Mitwirkung dieser vor allem 

im internationalen Handel erfahre- 

nen Personengruppe die neuen 

Reformansatze auf Sand gebaut 

sein wiirden.

Die Nationale Bourgeoisie hatte 

Anfang der fiinfziger Jahre noch 

zu jenen "vier Klassen" (Arbeiter, 

Arme und Untere Mittelbauern, 

Kleinbourgeoisie und Nationale 

Bourgeoisie) gehbrt, die zumindest 

theoretisch im Ubergangsstadium 

eine gemeinsame Diktatur gegen- 

iiber den Feinden des Volkes 

(GroBgrundbesitzern, Komprado- 

renbourgeoisie etc.) ausiiben soil- 

ten. Der Widerspruch zwischen der 

Nationalen Bourgeoisie und der 

Arbeiterklasse gait als ein Wider

spruch "im Volk", hatte also keinen 

"antagonistischen Klassencharakter". 

Gleichwohl waren die Mitglieder 

dieser "Klasse" schon Ende der 

fiinfziger Jahre, vor allem aber 

wahrend der Kulturrevolution, un- 

ter die Rader gekommen. Um hier 

Wiedergutmachung zu leisten, er- 

ging im Januar 1979 ein Acht- 

Punkte-BeschluB folgenden Inhalts:

(1) Sparguthaben, Staatsanleihen, 

Gold und Silber sowie anderes 

Eigentum biirgerlicher Industriel- 

ler und Kaufleute, das wahrend der 

Kulturrevolution beschlagnahmt 

wurde, solle zuriickerstattet und 

der gesetzmaBige Zins nachgezahlt 

werden.
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(2) Die den Industriellen und 

Kaufleuten aus der Nationalen 

Bourgeoisie als "Entschadigung" fiir 

alle Enteignungen seit den fiinfzi- 

ger Jahren gezahlten, aber wahrend 

der Kulturrevolution gekiirzten 

Gehalter sollen in der alten Hbhe 

wiederaufgenommen werden. Samt- 

liche Kiirzungsverluste seien nach- 

zuentrichten.

(3) Alle konfiszierten Privathau- 

ser sind zuriickzugeben.

(4) Unternehmer, die seit 1956 in 

ihren friiheren Betrieben auf Lei- 

tungsposten gearbeitet hatten, dann 

aber wahrend der Kulturrevolution 

abgesetzt und zu kbrperlicher 

Arbeit geschickt worden waren, 

seien erneut auf Fiihrungspositio- 

nen zu versetzen und diirften auch 

Titel wie Ingenieur, Techniker oder 

Berater tragen.

(5) Mitglieder der ehemaligen Na

tionalen Bourgeoisie sollen sich an 

"sozialistischen Arbeitswettbewer- 

ben innerhalb der Betriebe" genau- 

so beteiligen durfen wie Personen 

aus der Arbeiterklasse. Sie kbnnen 

also Pramien erhalten oder als Mo- 

dellarbeiter ausgezeichnet werden.

(6) Angehbrige der Nationalen 

Bourgeoisie sollen im Krankheits- 

oder Pensionsfall die gleichen Vor- 

ziige genieBen wie Arbeiter.

(7) Im September 1966 war die 

Zahlung fester Entschadigungszin- 

sen fiir VerstaatlichungsmaBnah- 

men eingestellt worden. Diese 

Betrage seien nunmehr nachzuen- 

trichten.

(8) In Zukunft seien Angehbrige 

aus ehemaligen Kapitalistenfami- 

lien hauptsachlich nach ihrem poli

tischen Verhalten zu beurteilen und 

nicht mehr ausschlieBlich nach ih- 

rer Klassenherkunft. Dies gelte vor 

allem bei der Aufnahme in die 

Partei, in den Jugendverband, in 

eine Hochschule und bei der 

Anstellung in einem Betrieb (31).

In der Tat erhielten die ehemaligen 

"Kapitalisten" bereits seit 1979 ihr 

wahrend der Kulturrevolution und 

in den vorausgegangenen Jahren 

beschlagnahmtes Kapitaleigentum 

zuriick; auBerdem wurden sie fiir 

nichtgeleistete Lohn- und Dividen- 

denzahlungen entschadigt. Im Ge- 

genzug sollten sie mit ihren Kennt- 

nissen und mit ihren Auslandsver- 

bindungen zur Modernisierung 

Chinas beitragen. Als "Modellkapi- 

talist" trat insbesondere der friihere 

Shanghaier Unternehmer Rong
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Yiren hervor, der u.a. zum Prasi- 

denten der CITIC, also der Zentra- 

len Investitions- und Treuhandge- 

sellschaft, avancierte, und dessen 

Aufgabe es von nun an hauptsach- 

lich war, auslandische Unterneh- 

men fur Investitionen in China zu 

interessieren. Rong erwies sich 

hierbei angesichts seiner ehemali- 

gen Auslandskontakte als Idealbe- 

setzung.

In Shanghai, dem friiheren Zen- 

trum der Nationalen Bourgeoisie, 

profitierten von der neuen Rehabi- 

litierungspolitik 1.752 "Kapitali

sten", die seit Jahrzehnten in ihren 

friiheren Betrieben als Angestellte 

arbeiteten (32). In Tianjin erbten 

zwei Tbchter eines ehemaligen 

"Kapitalisten" eine Hinterlassen- 

schaft in Hohe von rd. 

370.000 Yuan - eine fur China 

unerhorte Summe (33). Die allge- 

meine politische Richtlinie lautete 

von jetzt an: "Keine Diskriminie- 

rung der friiheren Nationalen 

Bourgeoisie mehr" (34).

Die meisten rehabilitierten Indu- 

striellen brachten ihre riickwirkend 

gezahlten Entschadigungsgelder 

allerdings - unter sanftem Druck? 

- in eine nationale Baugesellschaft 

ein, die sowohl im In- als auch im 

Ausland Bauvorhaben durchfiihren 

sollte (35).

2.2.I.2.

Rehabilitierung der "Vier Elemen- 

te"

Auch die vier anderen "Elemente" 

(fenzi) wurden politisch entlastet - 

gleichsam eine "Entnazifizierung" 

auf chinesisch!

Die Zahl der ehemaligen "Grund- 

herren" und "GroBbauern" hatte 

Ende 1978 knapp vier Millionen 

betragen. Seit Anfang 1971 waren 

bis auf rd. 50.000 alle aus ihrer 

politischen Sonderbehandlung ent- 

lassen worden. Vor 1949 hatten die 

"Grundherren und GroBbauern", 

deren Zahl nach kommunistischer 

Einschatzung bei rd. 8% der Land- 

bevolkerung lag, etwa 70 bis 80% 

des Bodens besessen, wahrend um- 

gekehrt die "Armen Bauern" und 

Landarbeiter - iiber 70% der Land- 

bevolkerung - sowie die "Mittel- 

bauern" (rd. 20%) nur iiber 20 bis 

30% des Bodens verfiigt hatten. 

Hauptform der "Ausbeutung" durch 

den Grundherrn war laut Anschul- 

digung die Eintreibung des Pacht- 

zinses gewesen. Wahrend der 

Bodenreform (1949 ff.) wurden auf 

den Dorfern "Bauernvereinigun- 

gen", bestehend aus Landarbeitern, 

Armen Bauern und Mittelbauern, 

mit dem Auftrag organisiert, die 

Bodenreform durchzufiihren. Dazu 

gait es, entsprechend den von der 

Partei vorgegebenen "Hauptthesen 

des Bodengesetzes" die einzelnen 

Personen zu klassifizieren und den 

- zu enteignenden - Boden unter 

die Landarbeiter, Armen Bauern 

und Mittelbauern aufzuteilen. Auf 

groBeren Versammlungen wurden 

die friiheren Bodenurkunden ver- 

brannt. Mehrere Millionen von 

Grundbesitzern und Reichen Bau

ern wurden damals auch von 

Volkstribunalen hingerichtet. Im 

Winter 1952 war die Bodenreform 

im wesentlichen abgeschlossen. Ca. 

300 Millionen friiher landlose bzw. 

landarme Bauern hatten insgesamt 

46,6 Mio.ha Boden erhalten und 

wurden von den bisherigen Pacht- 

zinsen befreit. Die neuen Eigentii- 

mer konnten sich ihres Besitzes je- 

doch nur kurze Zeit erfreuen; denn 

schon wenige Monate spater wurde 

der Boden in einem dreistufigen 

VergenossenschaftungsprozeB kol- 

lektiviert. Die einzelnen Stationen 

waren hierbei die Griindung von 

Gruppen fiir gegenseitige Hilfe so

wie von Landwirtschaftlichen Pro- 

duktionsgenossenschaften zuerst 

niederer und spater hoherer Stufe.

Was nun die Kontrolle iiber die 

friiheren "Vier Kategorien von 

schlechten Elementen" (Grundbesit- 

zer, Reiche Bauern, Konterrevolu- 

tionare und Schlechte Elemente) 

anbelangt, so hatten im allgemeinen 

je zehn Haushalte Armer und 

Unterer Mittelbauern eine Gruppe 

zu bilden, die verpflichtet war, je 

eine Person dieser Kategorien zu 

iiberwachen und "umzuerziehen". 

Die Angehdrigen der "Vier Katego

rien" hatten kein aktives und pas

sives Wahlrecht, muBten Zwangsar- 

beit leisten und bekamen theore- 

tisch gleichen, haufig aber wesent- 

lich niedrigeren Lohn als Personen 

aus den "richtigen" Klassen. Einmal 

im Monat wurde eine Sitzung ein- 

berufen, auf der das Verhalten der 

"Vier Kategorien" bewertet wurde. 

"Elemente", die sich besonders gut 

betrugen, konnten neu klassifiziert, 

d.h. also politisch entlastet wer- 

den. Dies geschah auf Versamm

lungen der betreffenden Danweis, 

also innerhalb der Produktions- 

mannschaften. Kamen die Dan- 

wei-Mitglieder zu einem positiven 

Ergebnis und wurde diese Bewer- 

tung auch von der Kreisregierung 

anerkannt, so waren die "Elemente" 

politisch entlastet und galten von 

nun an als gleichberechtigte Kom- 

munemitglieder. Freilich geschahen 

solche "Entklassifizierungen" sehr 

selten. In der Stadt Beijing bei-

spielsweise, wo es im September 

1959 11.000 Grundherren und

GroBbauern gegeben hatte, waren 

es bis Februar 1979 immer noch 

8.500. Schlimmer noch: Nicht nur 

die eigentlichen "Elemente", son- 

dern auch ihre Kinder und Ver- 

wandten wurden diskriminiert und 

verfolgt, vor allem wahrend der 

Kulturrevolution. Hier gait also das 

Gesetz der politischen Kollektiv- 

haftung! (36)

Die Reformer waren fest entschlos- 

sen, mit diesem absurden Kurs der 

politischen Erbsiinde so schnell wie 

mdglich SchluB zu machen. In 

einem ZK-Zirkular, das bereits im 

Januar 1979 erschien, wurde fest- 

gelegt, daB die Formaleinstufungen 

als "Grundbesitzer, Reiche Bauern, 

Konterrevolutionare und Schlechte 

Elemente" aufgehoben werden sol- 

len (37). Von dieser Streichung des 

Klassenfeindvermerks aus den Per- 

sonalakten profitierten insgesamt 

79.504 Personen, darunter 28.227 

"Grundbesitzer", 14.343 "Reiche 

Bauern", 16.260 "Konterrevolutio

nare" und 20.674 "Schlechte Ele

mente". Urspriinglich hatte es 20 

Millionen Betroffene gegeben, von 

denen die meisten allerdings in den 

vorangegangenen dreiBig Jahren 

bereits verstorben waren. Bis Ende 

1984 waren bei 98,5% der obenge- 

nannten noch verbliebenen 79.504 

"Gebrandmarkten" die Bezeichnun- 

gen geldscht worden. Man hatte 

auch herausgefunden, daB 982 Per

sonen von vornherein falsch einge- 

stuft worden waren. Die verblei- 

benden 195 hatten sich eines Ver

brechens schuldig gemacht und wa

ren deshalb zu entsprechenden 

Strafen verurteilt worden. Die ab- 

schlieBende Streichung der Ver- 

merke markierte, wie es hieB, das 

Ende der historischen Umerziehung 

friiherer Klassenfeinde (38). Ganz 

im Gegensatz zu den Angehdrigen 

der Nationalen Bourgeoisie erhiel- 

ten die "Vier Elemente" keine Ent- 

schddigung fiir ihr friiheres Ver- 

mdgen. Sie waren ja, im Gegensatz 

zu den Nationalen Kapitalisten, 

"Klassenfeinde" gewesen - so ein- 

fach ist dies! Sogar eine Nichte 

Chiang Kai-sheks wurde "entregi- 

striert" (39). Riickblickend wurde 

die "Umerziehung der Ausbeuter" 

als "strategische MaBnahme" und 

als "erfolgreiche Politik" gewiirdigt 

(40).

2.2.13.

Rehabilitierung der "Rechtsab- 

weichler"

Als dritte Gruppe neben den 

"Nationalen Kapitalisten" und den 

"Vier Elementen", die beide prak-
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tisch seit Beginn der Volksrepublik 

als solche klassifiziert worden 

waren, trat i.J. 1957 noch eine 

dritte Gruppe hinzu, namlich die 

sog. "Rechten" (you), so dab man 

von jetzt an von den "Fiinf 

schlechten Elementen" (Grundbesit- 

zern, Reichen Bauern, Konterrevo- 

lutionaren, Schlechten Elementen 

und Rechtsabweichlern) sprach. 

Bekanntlich hatte 1957 - unmittel- 

bar im AnschluB an die Kampagne 

der Hundert Blumen - die sog. 

"Rechtsabweichlerkampagne" be- 

gonnen, deren Opfer hauptsachlich 

aus der "Kleinbourgeoisie", d.h. aus 

den Reihen der Intellektuellen, 

kamen, die wahrend der "Hundert 

Blumen" den Mund allzu weit auf- 

getan und Kritik an der Partei zu 

weit getrieben hatten. Vielleicht 

hat keine andere "linke" MaBnahme 

den Aufbau und Fortschritt der 

VR China jahrzehntelang so nach- 

haltig beeintrachtigt, wie dieser 

katastrophale Fehlgriff gegen die 

geistige und kiinstlerische Elite des 

Landes. Gerade die in den letzten 

Jahren erscheinende "Narbenlitera- 

tur" zeigt, wie an alien Ecken und 

Enden Physiker zu Schweinehirten 

und Juristen zu Ziegeleiarbeitern 

degradiert wurden. Jahrzehntelang 

hatte hier m.a.W. eine ungeheure 

Verschwendung an "Ressourcen" 

stattgefunden, die in China ohne- 

hin schon knapp bemessen waren. 

Kein Wunder, daB die Rehabilitie- 

rung der "Rechten" als erste be- 

gann, namlich bereits aufgrund ei- 

nes ZK-Beschlusses vom November 

1978, also noch vor dem 3.Plenum 

des XI.ZK! Den "Rechten" sollten, 

wie es hieB, endlich die "Hiite" 

(maozi) abgenommen werden, also 

jene hohen Schand-"Zylinder" aus 

Papier, mit denen sie 1957 durch 

die StraBen getrieben wurden (41). 

Die "Volkszeitung" (42) hob hervor, 

daB es sich hier weder um eine 

Mildtatigkeit handle, noch um eine 

"Verneinung unseres ganzen Kur- 

ses", sondern um eine "unausweich- 

liche Pflicht" zur Korrektur gewis- 

ser "Fehler", deren Gesamtzahl sich 

1957 auf immerhin 400.000 belief! 

(43)

Noch bis Mitte 1979 waren die 

Zeitungen voll von Vollzugsmel- 

dungen dieses modernen "Zheng- 

ming", d.h. des "Richtigstellens der 

Namen", die im modernen Chine- 

sisch "gaizheng" (Andern und 

berichtigen) genannt wurde (44).

1980 wurde bekannt, daB im Ver- 

lauf der "Antirechtsbewegung" von 

1957/58 rd. zwei Millionen Perso- 

nen in Mitleidenschaft gezogen 

worden waren. 550.000 waren 

damals als "Rechte" eingestuft und 

in ihren Freiheitsrechten erheblich 

eingeschrankt worden. Bis Mitte 

1980 waren von diesem Personen- 

kreis bereits 93% mit der Begriin- 

dung rehabilitiert worden, daB es 

eines sozialistischen Staates unwiir- 

dig sei, uber seine Mitglieder eine 

Art Sippenhaft zu verhangen (45).

2.2.2.

Politrecht als Waffe gegen das Dis- 

sidententum

Nur wenige Wochen nach den Re- 

formbeschliissen des "3.Plenums" 

begann Anfang 1979 der "Beijinger 

Friihling". Anfangs schienen die 

Baume der Biirgerrechtler in den 

Himmel zu wachsen: sie veroffent- 

lichten zahlreiche "Kleine Zeitun

gen", veranstalteten Demonstratio- 

nen und schlugen immer mehr 

Wandzeitungen an, vor allem an 

der "Mauer der Demokratie" am 

Xidan-Markt - unweit vom Kai- 

serpalast.

AuBerdem schossen neue Vereini- 

gungen wie Pilze aus dem Boden. 

Am 21.1.1979 z.B. wurde in der 

Hauptstadt die Beijinger Sektion 

der "Gesellschaft des Lichts" 

gegriindet, die sich als erste chi- 

nesische Menschenrechtsorganisa- 

tion verstand. Dabei wurden im 

Sun-Yatsen-Park Handzettel der 

chinesischen "Menschenrechtserkla- 

rung" verteilt (46).

Die von diesem "Friihlingssturm" 

aufgeschreckten Reformer, die 

nicht ganz zu Unrecht das Gefiihl 

hatten, sie seien die falschen 

Adressaten der uberall lautwerden- 

den Regime-Vorwiirfe, erlieBen 

eine Reihe von MaBnahmen und 

schafften z.B. den Art.45 der Ver- 

fassung (Gewahrung des Rechts zu 

"groBer Kritik", "groBen Wandzeit

ungen" etc.) ab und sorgten auch in 

den Provinzen fiir den ErlaB "Vor- 

laufiger Bestimmungen", die z.B. in 

den Stadten Beijing und Hangzhou 

folgende vier Vorschriften enthiel- 

ten: (1) Wandzeitungen diirften nur 

noch in der eigenen Danwei oder 

aber an der dafiir vorgesehenen 

Stelle im Mondaltar-Park (Beijing) 

bzw. im FluBufer-Park (Hangzhou) 

angeschlagen werden. (2) Registrie- 

rungspflicht fiir Wandzeitungen. 

(3) Verbot von Falschanschuldigun- 

gen oder Verrat von "Staatsgeheim- 

nissen". (4) Verbot von Unruhestif- 

tung.

Weg von den StraBen und hinein in 

die Danweis - dies also sollte 

kiinftig die EinbahnstraBe fiir die 

"demokratische Bewegung" mit 

ihren Wandzeitungen sein (C.a., 

Dezember 1979, U 21).

Gegen die Biirgerrechtler wurden 

immer wieder die gleichen Vor- 

wiirfe ins Feld gefiihrt: Sie wende- 

ten sich gegen die "Vier Grundle- 

genden Prinzipien", sie griindeten 

unter dem Deckmantel der "Demo

kratie" illegale Organisationen und 

Publikationen, betrieben "extreme 

Demokratisierung, kleinbiirgerliche 

Liberalisierung und anarchistischen 

Individualismus" und zogen mit 

vorgeblich antibiirokratischen Pa- 

rolen gegen die Politik der Partei 

zu Felde. Auch schiitte ihre "Ent- 

hiillungsliteratur" gegen Biirokratis- 

mus und Privilegienwesen das Kind 

mit dem Bade aus (47) (48).

Immer wieder ging es auch um die 

Frage, inwieweit abweichende 

Meinungen toleriert werden sollen, 

wo die "Hundert Blumen" enden 

und wo die "geistige Verschmut- 

zung" durch "biirgerliche Liberali

sierung" beginnt. In der Verfassung 

steht zwar schwarz auf weiB, daB 

die Burger das Recht auf Rede- 

freiheit haben. Die Grenze aller- 

dings wird auch hier wieder durch 

die "Vier grundlegenden Prinzipien" 

gezogen. Wer also vor allem die 

Parteifiihrung und den Sozialismus 

in Frage stellt und sich damit 

"konterrevolutionar" artikuliert, 

kann sich - dies ist die Konsequenz 

aus dem "Politrecht" der "Vier 

grundlegenden Prinzipien" - nicht 

auf das Grundrecht der Redefrei- 

heit berufen.

Hier gerat man nebenbei auch mit

ten hinein in die schwierige "Intel- 

lektuellen"-Frage. Kein Wunder, 

daB die Partei auch in den nach- 

folgenden Jahren immer wieder 

rote Warnzeichen aufrichteten 

muBte, sei es nun in Form etwa 

der Diskussion um den allzu re- 

gimekritischen Film "Bittere Liebe" 

(1982?) oder aber des Vorgehens 

"gegen die geistige Verschmutzung" 

(1984). 1986 wurden dann aller- 

dings die Ziigel wieder etwas lok- 

kerer gelassen, nachdem namlich 

Wang Meng Kulturminister gewor- 

den war. Schriftsteller und Kiinst- 

ler sahen sich nun zu einem ver- 

antwortungsvollen Umgang mit den 

"Hundert Blumen" aufgerufen (49).

1979 freilich war man hier noch 

weniger tolerant - ein Aktivist der 

demokratischen Bewegung nach 

dem anderen war damals ins Ge- 

fangnis gewandert! (50)

Mit dieser Riickkehr zu einem po- 

litisch "eindimensionalen" Kurs 

folgten die Reformer u.a. den 

Postulaten des uberkommenen chi

nesischen Wertesystems: Auch in
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der konfuzianischen Gesellschaft 

hatte es immer nur eine Lehre von 

Staat und Gesellschaft gegeben und 

hatten Dogmatismus und Konfor- 

mismus mit zu den nur ausnahms- 

weise in Frage gestellten Erschei- 

nungen gehdrt. Insofern werden die 

"Vier grundlegenden Prinzipien" 

von der breiten Bevolkerung zwar 

nicht in ihren Einzelheiten, wohl 

aber in ihrem Grundtenor als 

"normal" empfunden.

AuBerdem kiindigte am 16.Marz 

1979 kein Geringerer als Deng 

Xiaoping eine Neubewertung der 

demokratischen Bewegung an, und 

in einer Plenarsitzung des ZK im 

April 1979 wurden dann die "Vier 

grundlegenden Prinzipien" (si xiang 

jiben yuanzi) bekanntgegeben 

(Festhalten am Sozialismus, an der 

KP-Fiihrung, an der Diktatur des 

Proletariats und am Marxismus/ 

Leninismus/Mao Zedong-Denken). 

Die "Vier grundlegenden Prinzi

pien" bedeuteten, wie die Verfasser 

fast beschworend kommentierten, 

keineswegs eine EinschrSnkung der 

demokratischen Bewegung, sondern 

dienten, ganz im Gegenteil, ihrer 

Fdrderung sowie der "Befreiung des 

Geistes" (51). In der Folgezeit kam 

es zur Verhaftung zahlreicher An- 

hanger der "Demokratiebewegun- 

gen", die regimekritische Wandzei- 

tungen angeschlagen hatten Oder als 

Verfasser jener "Kleinen Zeitun- 

gen" hervorgetreten waren, die 

gerade in diesen Tagen reiBenden 

Absatz fanden. Am bekanntesten 

wurden in diesem Zusammenhang 

die Verfolgung der Li-Yi-Zhe- 

Gruppe (52) sowie die Verurteilung 

des Biirgerrechtlers Wei Jingsheng 

zu 15 Jahren Haft. Zur Begriin- 

dung hieB es, daB "wir ein Ex- 

empel statuieren" miissen. Wei habe 

reaktionare Artikel und Zeitschrif- 

ten herausgegeben, habe sie z.T. 

auch als Wandzeitungen ausgehingt 

und sie iiber VerbindungsmSnner 

sogar ins Ausland geschleust. Fer

ner habe er Ausiandern "militari- 

sche Geheimnisse verraten". 

Dadurch habe Wei die "Vier 

Modernisierungen" unterminiert, 

die "Vier grundlegenden Prinzipien" 

sabotiert und einen "Sturz der Dik

tatur des Proletariats vorbereitet" 

(53).

Noch im Marz 1981 zirkulierte das 

ZK-Dokument Nr.9, in dem die 

lokalen Sicherheitsbehdrden aufge- 

fordert wurden, den Aktivitaten 

der demokratischen Oppositionellen 

ein schnelles Ende zu bereiten. Be- 

zeichnenderweise wurden dabei die 

"linken" Dissidenten schwerer be

straft als eine Reihe von Rechtsex- 

tremisten (54).

2.2.3.

Die Ersetzung der Massenmobili- 

sierungs-Kampagne durch Recht 

und Gesetz

Der "Klassenkampf" soli im Zeital- 

ter der Reformen tendenziell nur 

noch mit rechtlichen Mitteln ge- 

fiihrt werden - nicht mehr mit 

dem politischen Hammer.

Die Kampagne (yundong) war seit 

Griindung der KPCh im Jahre 1921 

eine der Hauptinstrumente der KP 

zur Durchsetzung politischer Ziele 

gewesen. Vor allem nach 1949 fan

den mehr als zwei Dutzend GroB- 

kampagnen statt, von denen der 

"GroBe Sprung" und die Kulturre- 

volution als Ganze sowie die in der 

Kulturrevolution "eingekapselten" 

Minikampagnen besonders

beriihmt - und beriichtigt - wur

den (55).

Die Hauptvertreter der Reform, die 

personlich unter solchen Kampag- 

nen gelitten hatten, waren nach 

dem Sturz der "Viererbande" von 

Anfang an fest entschlossen, das 

Kampagnenwesen abzuschaffen. Im 

Zentrum der Reformbeschlusse 

vom Dezember 1978 stand das 

Postulat, daB die Klassenkampfe 

groBen Stils zu Ende seien und daB 

an ihre Stelle nunmehr die Vier 

Modernisierungen zu treten hatten. 

Dies war eine verdeckte Kampfan- 

sage an die Kampagne, die durch 

vier Strukturmerkmale gekenn- 

zeichnet ist, namlich durch KP- 

Initiative (die KP und nicht etwa 

die "Spontaneitat der Massen" war 

von jeher Motor solcher "Bewegun- 

gen"), durch ein Viertaktschema, 

durch ein "revolutionares Milieu" 

(dies ist gleichsam der Treibstoff) 

und, besonders wichtig, durch ihre 

genaue zeitliche Terminierung (56).

Die Reformer begannen vor allem 

mit dem Abbau des vierten Krite- 

riums: Kurtftig solle eine politische 

Bewegung nicht mehr vom 10.Ja- 

nuar bis 28.Mai, sondern perma

nent andauern, d.h. die Kampagne 

sei stillschweigend durch eine kon- 

tinuierliche Strukturreform zu 

ersetzen.

Filr die Abschaffung der "Kam

pagne" als Gestaltungsinstrument 

der KPCh laBt sich zwar keine for

male Direktive finden, doch zeigt 

die konsequente Tabuisierungspo- 

litik, daB es hierzu seit Anfang 

1979 eine innerparteiliche Weisung 

gegeben haben muB. Auch die Art 

und Weise, wie VerstoBe gegen das 

Kampagnenverbot, wie z.B. die Be- 

handlung des Bai-Hua-Falles Oder 

aber das Vorgehen gegen die 

geistige Verschmutzung abgebremst 

wurden, zeigt, daB zwar immer 

wieder spontane Neigungen zum 

Auslosen dieser oder jener Kam

pagne vorhanden sind, daB aber 

andererseits die Krafte gegen sol- 

che Versuchungen am Ende starker 

sind. So z.B. betonte Deng Xiao

ping wahrend des Vorgehens gegen 

Bai Hua und gegen die "burgerliche 

Liberalisierung" ausdriicklich, daB 

die KPCh nicht wieder in ihre 

alten Siinden zuriickverfallen und 

"Kampagnen" anzetteln diirfe. 

Offensichtlich hatte ein Teil der 

Partei 1981 bereits zum GroBrei- 

nemachen gegen die sog. "biirger- 

liche Liberalisierung" angesetzt, 

war dann aber, wie geriichteweise 

verlautete, vor allem von Zhao 

Ziyang zuriickgepfiffen worden, 

der eine Beeintrachtigung des Wirt- 

schaftsaufbaus befiirchtete; hatten 

doch die ersten Auslandschinesen 

seit Einsetzen der Kritik bereits 

das Land verlassen (dazu C.a., Sep

tember 1981, U 8).

Politbiiromitglied Chen Yun 

schrieb in diesem Zusammenhang: 

"Ich meine, daB die Partei in den 

drei Jahrzehnten seit der Befreiung 

zu viele politische Kampagnen ent- 

facht hat und daB die Kulturrevo

lution uns um ein Haar den Kopf 

gekostet hatte. Das Volk verab- 

scheut politische Kampagnen, 

deren Sinn es nicht begreift. Die 

Massen und selbst die Parteimit- 

glieder haben Angst davor... Wir 

haben beschlossen, daB wir keine 

politischen Kampagnen mehr ver- 

anstalten wollen - doch in meinen 

Augen ist diese Kritik (gemeint ist 

an Bai Hua und der "burgerlichen 

Liberalisierung", d.A.) bereits wie

der der Anfang einer politischen 

Kampagne. Diese Massenbewegung 

ist von der Zentrale per Anweisung 

gestartet worden, und es handelt 

sich keinesfalls um eine Bewegung, 

die von den Massen ausgeht... Dies 

ist die alte Methode, die nur in 

einer Sackgasse endet und zu nichts 

fiihrt. Wahrend der Anti-Rechts- 

Bewegung (1957) wurden die Intel- 

lektuellen kritisiert, und wahrend 

der Kulturrevolution hat es sie 

ebenfalls wieder als erste erwischt. 

Das Ergebnis war, daB wir unge- 

heure Verluste erlitten haben und 

der Aktivismus der Intellektuellen 

dahin war... Es ist unvermeidlich, 

daB kiinstlerisch-literarische Werke 

den einen oder anderen Fehler 

aufweisen... Die Genossen (des 

Politburos) meinen, daB solche 

Fehler objektiv dem Ansehen der 

Partei schaden und daB sie die 

Stabilitat und Einheit, die zur 

Verwirklichung der Vier Moderni-
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sierungen notwendig sind, sabotie- 

ren. Ich kann dieser Ansicht nicht 

zustimmen. Der Fehler der Kultur- 

revolution kann nicht allein der 

Person Mao Zedongs zugeschrieben 

werden. Vielmehr handelt es sich 

hier um den groBten Fehler, der je 

von unserer Partei begangen wurde. 

Da wir nun entschlossen sind, die

sen Fehler auszubiigeln, sollten wir 

keine Angst davor haben, wenn die 

Leute unsere wunden Punkte 

offenlegen... Die Intellektuellen 

sind zu oft bekampft worden... Die 

"biirgerliche Liberalisierung" sollte 

man zwar bekampfen, doch haupt- 

sachlich mit erzieherischen Mit- 

teln... Nur jene Personen, die ganz 

offen gegen die Fiihrung durch die 

Partei und gegen das sozialistische 

System auftreten, sollten bestraft 

werden. Keinesfalls darf man sie 

wie Hiihner abschlachten." Der 

Kampf gegen den Burokratismus, 

die Privilegiensucht und die Kor- 

ruption innerhalb der Partei - kurz: 

die "Verbesserung des Arbeitsstils 

der Partei" - sei weitaus wichtiger 

als der Kampf gegen die "burger- 

liche Liberalisierung" (57).

2.2.4.

Parteiorganisation und Parteimit- 

glieder als Adressaten des Polit- 

rechts

Steht die KP liber dem Recht Oder 

ist sie "gesetzesgebunden"?

Die Antwort der Reformer ist 

inzwischen mit aller Deutlichkeit 

erfolgt: Die KPCh schafft einer- 

seits - um dies einmal in deutscher 

Terminologie auszudriicken - ein 

"besonderes Gewaltverhaltnis", in 

dem parteiinterne Sonderregelungen 

gelten, sie hat jedoch, vor allem 

unter reformerischem EinfluB, si- 

chergestellt, daB sowohl die Orga

nisation als Ganze als auch das ein- 

zelne Parteimitglied den allgemei- 

nen Rechtsvorschriften unterliegen, 

z.B. in straf-, haftungs- Oder aber 

in arbeitsrechtlicher Hinsicht - 

zumindest theoretisch!

Die oben bereits festgestellte Nei- 

gung des chinesischen Offentlichen 

Rechts zur Herausbildung besonde- 

rer Gewaltverhaitnisse erfahrt frei- 

lich hier, im Parteibereich, eine 

ganz besonders kraftige Ausbil- 

dung. Das "Politrecht" ist hier so- 

zusagen in seinem ureigensten Ele

ment!

Die wichtigsten "partei/polit- 

rechtlichen" Regelungen sind nach- 

folgend zweckmaBigerweise in der 

Reihenfolge ihres zeitlichen Erlas- 

ses anzufiihren.

2.2.4.1.

Die Wiedereinfuhrung des ZK-Se- 

kretariats als Sanktuarium fur die 

Reformen

Zu den politischen Wiederaufbau- 

maBnahmen nach 1978 gehorte 

auch die Renaissance des ZK- 

Sekretariats, das aus einem Gene- 

ralsekretar und einer Reihe von 

Sekretaren und Kandidaten besteht, 

die direkt vom ZK gewahlt werden 

und von denen jeder fur einen 

speziellen Zustandigkeitsbereich 

verantwortlich ist.

Ein ZK-Sekretariat hatte lange 

Zeit gegeben: Bis zum Beginn der 

Kulturrevolution hatte es z.B. die 

laufende Arbeit des ZK und seines 

Politburos bzw. Standigen Aus- 

schusses zu erledigen und dabei 

unter anderem zu entscheiden, wel- 

che Belange diesen Gremien jeweils 

zur Entscheidung vorgelegt Oder 

nicht vorgelegt werden sollten. Da 

das Sekretariat von Liu Shaoqi- 

Personal durchsetzt war (unter 

anderem fungierte Deng Xiaoping 

seit Mai 1954 als Generalsekretar), 

geriet es zu Beginn der Kulturre

volution unter BeschuB und wurde 

schlieBlich aufgeldst. Erst 14 Jahre 

spater beschloB das 5.Plenum des 

XI.ZK am 29.2.1980 seine Wieder- 

errichtung - ein geschickter politi- 

scher Schachzug, da es gleich von 

Anfang an mit elf reformtreuen 

Sekretaren - Generalsekretar Hu 

Yaobang an der Spitze - besetzt 

werden konnte (58).

2.2.4.2.

Die Neuordnung des "politischen 

Lebens in der Partei"

Vom 5.Plenum des XI.ZK 

(29.2.1980) wurden auch die 

"Richtlinien fur das politische 

Leben innerhalb der Partei" 

"Zwblf Punkte" genannt - verab- 

schiedet, die als Erganzung des 

Parteistatuts gedacht waren. Das ca. 

11.000 Schriftzeichen umfassende 

Dokument wurde am 14.Marz 1980 

offiziell veroffentlicht (59). Stich- 

wortartig laufen die 12 Punkte auf 

folgendes hinaus: (1) Beachtung der 

Parteilinie, (2) Kollektivfiihrung, 

(3) Parteidisziplin, (4) kein Frak- 

tionismus, (5) Wahrheitsliebe,

(6) innerparteiliche Demokratie,

(7) Schutz der Parteimitglieder,

(8) Ausfiihrung des Wahlerwillens,

(9) Kampf gegen "falsche Stromun- 

gen", (10) Sanktionen gegen Genos- 

sen, (11) keine Privilegien, (12) "rot 

und fachkundig" (eine instruktive 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

des 5.Plenums stammt von Peter 

Schier) (60).

2.2.43.

Abschaffung des Personenkults

Anfang August 1980 erging ein

parteiinternes Rundschreiben, in 

dem die KP-Mitglieder angewiesen 

wurden, den wahrend der Kultur

revolution so iippig gepflegten Per- 

sonenkult abzuschaffen. Von jetzt 

an diirften keine neuen Gedenkhal- 

len oder Denkmaier fur Revolutio- 

nare der aiteren Generation mehr 

errichtet werden (hierbei war wohl 

an die zahllosen Mao-Statuen und 

-Gedenkstatten gedacht worden); 

ferner miiBten die Zeitungen eher 

die Errungenschaften der Bevolke- 

rung als die Ruhmestaten einzelner 

Personen herausstellen. Trauerfei- 

ern fur hohe Kader seien moglichst 

einfach und sparsam durchzufiih- 

ren. AuBer dem Mao-Portrait am 

Tian-An-Men-Tor wurden

gleichzeitig samtliche Portraits des 

verstorbenen Vorsitzenden entfernt 

(61).

2.2.4.4.

Der ProzeB gegen die "Viererban- 

de" - ein erster SchluBstrich unter 

die maoistische Personalpolitik

Der groBte politische ProzeB der 

Nach-Mao-Zeit begann im Herbst 

1980, als vier Spitzenmitglieder und 

sechs hohe Militars wegen ihrer 

wahrend der Kulturrevolution be- 

gangenen "Verbrechen" vor Gericht 

gestellt wurden. Das Verfahren be

gann mit der Errichtung einer Son- 

derstaatsanwaltschaft sowie eines 

Sondergerichts, das aus zwei 

Gerichtshofen bestand, die jeweils 

fur Zivilisten und fur Militars 

zustandig sein sollten.

Samtliche Richter und Staatsanwai- 

te waren einst Verfolgte der Kul

turrevolution gewesen: Die Opfer 

saBen also uber ihre ehemaligen 

Feinde zu Gericht.

Das Verfahren war nicht nur ein 

politischer SchauprozeB, der ver- 

filmt und z.T. auch per Fernsehen 

iibertragen wurde, sondern gleich

zeitig eine MusterprozeB, in dem 

sich vor einem riesigen Publikum 

die neuen Errungenschaften der 

gerade 1 1/2 Jahre vorher erlasse- 

nen Codices des StGB und der 

StPO hatten entfalten sollen.

Was am Ende herauskam, war frei- 

lich kein Ruhmesblatt. Summiert 

man namlich die einzelnen Fehler, 

so kommt man auf nicht weniger 

als neun VerstoBe gegen die Straf- 

prozeBordnung und drei VerstoBe 

gegen das StGB (62). Das Strafver- 

fahren wurde hier m.a.W. vom 

Politverfahren schnell eingeholt 

und schlieBlich vollig iiberlagert - 

kein Wunder angesichts der Tat- 

sache, daB der ProzeB Hohepunkt 

umfassender Sauberungs- und Re-
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habilitierungsvorgange war. Bei der 

Anklageerhebung ging die Staats- 

anwaltschaft uberdies auBerst 

selektiv vor, da sie die Ereignisse 

vom Januar 1967 und vom April 

1976, an denen Mao Zedong selbst 

unmittelbar Anteil gehabt hatte, 

nicht in die Anklage aufnahm. 

Auch zeigte die Aufschiebung der 

Todesstrafe gegen die Mao-Gattin 

Jiang Qing, die ja alle nur erdenk- 

lichen "Verbrechen" begangen und 

keinerlei Reue gezeigt hatte, zu- 

tiefst politisches Kalkul. Die Ehe- 

frau Maos vor ein ErschieBungs- 

kommando zu stellen - dies hieB 

nicht nur, incidenter auch ein 

Todesurteil gegen den ehemaligen 

Vorsitzenden zu vollziehen, son- 

dern dariiber hinaus auch eine 

Martyrerin zu schaffen. Auch sonst 

war viel politisches Kalkul mit im 

Spiel: Mao hatte, der Urteilsbe- 

griindung zufolge, die "Fehler", die 

"Viererbande" aber die "Verbre

chen" begangen!(63)

In etwas kleinerem Rahmen fanden 

zahlreiche Prozesse auch gegen un- 

tergeordnete Anhanger der Vierer

bande in den einzelnen Provinzen 

statt. Der Standardvorwurf gegen 

sie lautete, sie hatten willkiirliche 

Festnahmen vorgenommen und 

blutige Auseinandersetzungen 

angezettelt, bei denen Dutzende 

von "aufrichtigen Revolutionaren" 

zu Tode kamen und Hunderte ver- 

letzt wurden.

Die Angeklagten dieser Prozesse 

wurden in der Regel mit mehreren 

Jahren Gefangnis, zu mehreren 

Jahren "Arbeit unter Aufsicht der 

Massen" und zum Verlust der poli- 

tischen Rechte verurteilt. Todesur- 

teile gab es in diesem Zusammen- 

hang allerdings nur selten (64).

2.2.4.5.

Politrecht zur Anderung des politi- 

schen Systems

Die seit Ende 1978 laufenden 

Reformen konzentrieren sich zwar 

hauptsachlich auf die Wirtschaft, 

doch hat die Fiihrung inzwischen 

langst eingesehen, daB wirtschaft- 

liche Reformen ohne eine grundle- 

gende Veranderung des politischen 

Systems nicht vonstatten gehen 

kbnnen.

Modernisierung kann nach Ein- 

schatzung der chinesischen Fiih- 

rung nur dann erreicht werden, 

wenn vier Arten von Hindernissen 

auf der Strecke blieben, die haupt

sachlich politischer Natur sind, 

namlich

- ideologische Skepsis, womit biir- 

gerliche Liberalisierungstendenzen 

sowie fehlender Glaube an den 

Sozialismus und Kommunismus ge- 

meint sind;

- schlechter Arbeitsstil der Funk- 

tionare (AmtsmiBbrauch fur private 

Zwecke, Privilegien, Korruption, 

Schiebungen);

- Disziplinlosigkeit, die sich vor 

allem darin auBert, daB der einzel- 

ne sich nicht dem Willen der Ein- 

heit, die Minderheit sich nicht der 

Mehrheit und die untergeordnete 

Stelle sich nicht der vorgesetzten 

Organisation beugt;

- Nicht zuletzt aber auch Organi- 

sationsmangel genannt, die sowohl 

im personlichen (Unzuverlassigkeit, 

Uberalterung, fachliche Unzulang- 

lichkeit) als auch institutionellen 

Bereich (Biirokratismus) zutage tre- 

ten (65).

Nur wenn diese Hindernisse besei- 

tigt sind, laBt sich - nach Deng 

Xiaoping - Chinas "zweite Revolu

tion", namlich die Reformpolitik 

vor allem im Bereich des Wirt- 

schaftssystems, verwirklichen.

Der Wille des Gesetzgebers ist oft 

das eine, die Macht der biirokrati- 

schen Gewohnheiten das andere; 

viele hoffnungsvoile Ansatze wur

den namlich nicht nur gebremst, 

sondern z.T. sogar wieder riickgan- 

gig gemacht. Unter dem Vorwand, 

Verwaltungsgesellschaften zu griin- 

den, hatten z.B. nicht wenige 

Behbrden die den Betrieben einge- 

raumten Entscheidungsbefugnisse 

schon bald wieder an sich gezogen. 

Ursachlich fur ein solch reform- 

widriges Verhalten war offensicht- 

lich das Fortbestehen alter Denk- 

formen, nicht zuletzt aber auch der 

PersonaliiberschuB, der die Behor- 

den immer wieder dazu veranlaBt, 

Personal auf alle nur moglichen 

Positionen zu plazieren, nicht zu

letzt auch auf die Nahtstellen zwi- 

schen Administration und Betriebs- 

verwaltung.

Gerade an diesem Punkt wird der 

enge Zusammenhang zwischen 

wirtschaftlicher und politischer 

Strukturreform besonders augenfai- 

lig. Das eine kann nicht ohne das 

andere voranschreiten.

Magna Charta dieser Bemuhungen 

ist eine Rede, die Deng Xiaoping 

am 18.August 1980 bei einer Er- 

weiterten Sitzung des Politburos 

unter dem Titel "Uber die Reform 

des Fiihrungssystems von Partei 

und Staat" hielt (66).

Nach Dengs Auffassung sind es vor 

allem fiinf MiBstande, die es zu 

iiberwinden gilt, namlich Biirokra- 

tismus, iibermaBige Machtkonzen- 

tration, patriarchalische Praktiken, 

lebenslange Amtsdauer von Fiih- 

rungskadern und das notorische 

Privilegienwesen.

- Als Formen des Biirokratismus 

zahlt Deng auf: Entscheidungen 

hoch uber den Kbpfen der Massen, 

MachtmiBbrauch, Loslbsung von 

der Realitat, Phrasendrescherei, 

Starrheit und Festklammern an 

Uberkommenem, personelle Uber- 

besetzung von Amtern, Entschei- 

dungsflucht, Verantwortungsscheu, 

Selbstherrlichkeit, Vetternwirt- 

schaft, Korruption und Papierkrieg.

Griinde fiir diesen "Arbeitsstil" sei- 

en Uberzentralisierung, Mangel an 

genauen Zustandigkeitsregelungen, 

Abteilungsdenken und Essen aus 

der "eiserenen Reisschale": Kader 

kbnnten leider zwar eingestellt, 

aber nicht entlassen, kbnnten zwar 

befbrdert, aber nicht abgesetzt 

werden.

- "UbermSBige Machtkonzentra- 

tion" (oder Uberzentralisierung) 

auBert sich darin, daB sich die 

Entscheidungskompetenzen im 

jeweiligen Parteikomitee zu kon

zentrieren pflegen - und hier wie- 

derum in der Hand einiger weniger 

Sekretare oder vielleicht iiberhaupt 

nur des Ersten Sekretars, der wie 

ein Kbnig schaltet und waltet.

- Eng verbunden mit dem Makel 

der "iibermaBigen Machtkonzentra- 

tion" ist der "patriarchalische 

Arbeitsstil", der demokratischen 

Konsultationen im Wege steht. 

Besonders ausgepragt habe sich 

dieses Verhalten bei Mao Zedong 

in den letzten Jahren entfaltet. Um 

ihn habe sich geradezu ein Perso- 

nenkult entwickelt. Ein Ausdruck 

des Patriarchalismus sei auch das 

Guanxi-Denken, das dazu fiihre, 

daB die Beziehungen zwischen obe- 

ren und unteren Instanzen aussehen 

"wie zwischen Katze und Maus, 

zwischen Kaiser und Untertanen, 

Vatern und Sbhnen in der alten 

Gesellschaft oder aber zwischen 

dem Anfiihrer einer Fraktion und 

seinen Anhangern". Was Deng 

Xiaoping hier kritisiert, sind 

moderne Lehnsverhaltnisse!

- "Lebenslange Amtsdauer von 

Fiihrungskadern" auBerte sich lange 

Zeit darin, daB es bisher keine 

pr^zisen Vorschriften fiir Wahl, 

Ernennung, Abberufung, Bewer- 

tung und Sanktionierung gibt - 

man fiihle sich hier an das feudale 

China erinnert!
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- Besonders verhangnisvoll sei fer- 

ner das Privilegienunwesen, das die 

Fiihrenden nicht nur von den Mas- 

sen entfremde, sondern Betriigerei- 

en geradezu heraufbeschwore.

Aus dieser Diagnose ergeben sich 

schnell die wichtigsten Therapiebe- 

diirfnisse; sie lauten, in Stichwor- 

ten, Kampf dem Biirokratismus 

durch Wiederbelebung von Kritik 

und Selbstkritik, Kampf dem Un- 

wesen der iibermaBigen Machtkon- 

zentration durch eine neue Politik 

der Dezentralisierung, Kampf dem 

patriarchalischen Arbeitsstil durch 

Festlegung demokratischer Prozes- 

se, Kampf der lebenslangen Amts- 

dauer durch Einfiihrung von Wah- 

len sowie durch ErlaB von Abberu- 

fungs- und Sanktionierungsvor- 

schriften und Kampf nicht zuletzt 

dem Privilegienwesen durch ver- 

starkte Beachtung der "Gleichheit 

vor dem Gesetz".

Noch im gleichen Jahr (1980) lie

fen Reformen an, in denen vor 

allem sechs Teilziele angestrebt 

wurden (67), namlich (1) die Star- 

kung der Volkskongresse aller Ebe- 

nen gegeniiber der bisher allmach- 

tigen Partei- und Staatsbiirokratie, 

(2) die Trennung zwischen Partei- 

ausschuB und Verwaltung/Manage- 

ment (die Partei sollte kiinftig nur 

noch indirekt fiihren und sich 

nicht mehr direkt in Verwaltung 

Oder Justiz einmischen), (3) die 

Starkung der ortlichen Ebenen (bis 

dahin gait der Grundsatz "Je zen- 

traler, desto sozialistischer"), (4) die 

Autonomie/Teilautonomie der 

Betriebe, (5) die Reform des 

Kadersystems (Wahl, laufende 

Kontrolle und Absetzbarkeit des 

Amtstragers durch Beschliisse der 

Basis) und (6) Starkung des 

Rechtssystems, um so die Perso- 

nenherrschaft durch Rechtsherr- 

schaft abzulbsen.

Wichtige Beitrage zur Erfullung 

dieser Teilziele lieferten u.a. die 

Verabschiedung der Verfassung 

von 1982 sowie einer Reihe von 

Gesetzen, vor allem im Betriebs- 

und Verwaltungsbereich, ferner die 

Beforderung jiingerer Leute auf 

fiihrende Posten aller Ebenen, die 

Zusammenlegung verschiedener 

Ministerien und die dadurch 

bewirkte Vereinfachung der Ver

waltung, die Reorganisation der 

Armee, die Erweiterung der Ent- 

scheidungsbefugnisse der Betriebe 

(vor allem durch den ZK-BeschluB 

vom Oktober 1984) und die Ein- 

fiihrung des Verantwortlichkeits- 

systems fur Fabrikdirektoren, nicht 

zuletzt auch die Wiederherstellung 

der Verwaltungsbefugnisse der 

Gemeinden (xiang).

2.2.4.6.

Das neue Parteisatzungsrecht

Am 6.September 1982 verabschie- 

dete der Xll.Parteitag das neue 

Statut der KPCh, in dem die 

typisch spatmaoistischen Vorstel- 

lungen von der "permanenten 

Revolution" und dem permanten 

"Klassenkampf" eliminiert und 

strengere Anforderungen an die 

Parteimitgliedschaft sowie an die 

innerparteiliche Demokratie gestellt 

wurden. Der Text besteht aus 50 

Paragraphen, die in 10 Kapitel ein- 

geteilt sind (Mitglieder, Organisa- 

tionssystem, zentrale Organisatio- 

nen, lokale Organisationen, Grund- 

organisationen, Kader, Disziplin, 

Disziplinkontrollorgane, Fiihrungs- 

gruppen, Beziehungen zur KJL) 

und die teilweise im Wortlaut wie- 

der an die Parteisatzung des Jahres 

1956 (damals 60 Artikel) anknii- 

pfen, wahrend es in der Zwischen- 

zeit nur drei Schrumpfsatzungen 

gegeben hatte, namlich die von 

1969 (IX.Parteitag: 12 Artikel), von 

1973 (X.Parteitag: 12 Artikel) und 

von 1977 (XLParteitag: 19 Artikel) 

(Der Statutentext ist auf chinesisch 

und deutsch abgedruckt in C.a. 

Dezember 1982, S.760-783).

Insgesamt ist das Statut von 1982 

das elfte seiner Art seit der Partei- 

grundung von 1921. Im Unter- 

schied zu den Vorgangern handelt 

es sich hier um eine Satzung, die 

zum erstenmal den Geist der Re

formen atmet. Dies macht sich vor 

allem, wie nicht anders zu erwar- 

ten, in der Praambel bemerkbar, 

die angefullt ist mit Parolen und 

Wortregelungen des Reformbe- 

schlusses vom Dezember 1979 - 

beginnend mit dem Postulat, daB 

nicht mehr der Klassenkampf, son

dern das Gefalle zwischen den 

wachsenden materiellen Bediirfnis- 

sen des Volkes und der zuriickge- 

bliebenen gesellschaftlichen Pro- 

duktion Hauptwiderspruch in der 

heutigen chinesischen Gesellschaft 

sei. Gesattigt ist der Wortlaut wei- 

terhin mit Formulierungen aus der 

fur die nachmaoistische Ideologic 

so substantiellen "Resolution uber 

einige Fragen in unserer Parteige- 

schichte seit Griindung der VR 

China", die vom 6.Plenum des 

XI.ZK am 27.6.1981 verabschiedet 

wurde und in der es u.a. heiBt, daB 

die Mao-Zedong-Ideen nicht 

Schopfung einer einzelnen Person, 

sondern vielmehr die "Kristallisa- 

tion der kollektiven Weisheit der 

KPCh" seien. Auch die "Vier 

grundlegenden Prinzipien", die 

Betonung der "sozialistischen Mo- 

dernisierung" und das Postulat, daB 

die "Wahrheit in den Tatsachen lie

ge", daB also der (Modernisie- 

rungs)Erfolg die Mittel heiligt, sind 

typische Reformaussagen. Im letz- 

ten Absatz der Praambel wird 

schlieBlich noch auf die Gesetzes- 

bindung der KP hingewiesen - ein 

ganz neues Element in der KP-Sta- 

tutengeschichte!

2.2.4.7.

"Politrecht" und Partei- 

"Ausrichtung"

Drei Entwicklungen waren es vor 

allem, die es den Reformern ratsam 

erscheinen lieBen, personalpoliti- 

sche Uberprtifungen anzuordnen, 

namlich (in quantitativer Hinsicht) 

die Mitglieder-"Explosion" und - 

qualitativ - die hohe Uberlebensra- 

te kulturrevolutionarer Parteikader 

sowie die grassierende Korruption.

Gab es 1949 lediglich 4,5 Millionen 

KP-Mitglieder, 1957 12,7 Millio

nen, 1969 22 Millionen und 1979 

36 Millionen, so waren es 1985 be- 

reits 42 Millionen. Durchschnittlich 

sind also seit 1949 jedes Jahr eine 

Million hinzugekommen. Ginge 

dies so weiter, so hatte die KP bis 

zum Jahr 2000 fast genauso viele 

Mitglieder, wie die Bundesrepublik 

Einwohner. Wie kann diese gewal- 

tige Zahl diszipliniert, d.h. auf eine 

einheitliche Linie eingeschworen 

werden, und zwar nicht nur orga- 

nisatorisch, sondern auch ideolo- 

gisch? Die Aufgabe ist wahrhaft 

gigantisch und kann keineswegs 

dem "revolutionaren Pneuma" iiber- 

lassen werden, bedarf also m.a.W. 

der Institutionalisierung.

Noch vordringlicher aber war der 

Kampf gegen die "Linken" (sic!) in 

der Partei.

Nach dem oben beschriebenen Pro- 

zeB gegen die "Viererbande" ging 

die SSuberung in verschiedenen 

Phasen und Formen weiter. Im Fe- 

bruar 1980 wurden z.B. vier pro- 

minente maoistische Politbiiromit- 

glieder all ihrer Fiihrungspositionen 

enthoben. 1981 erfolgte ein umfan- 

greiches Revirement im Staatsrat, 

und in den darauffolgenden Jahren 

auch in der Armee sowie in den 

Massenorganisationen. Beginnend 

mit dem 2.Plenum des XII.ZK im 

September 1982 wurden diese 

ruckartigen Sauberungsmandver 

durch einen eher institutionalisier- 

ten Personal-"Ausrichtungs-"ProzeB  

ersetzt.

Die "Ausrichtung" der KPCh war, 

wie gesagt, beim Xll.Parteitag 

(September 1982) angekiindigt und 

durch ein am 12.Oktober 1983 ver- 

kiindetes ZK-Dekret ("BeschluB
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des ZK uber die Ausrichtung der 

Partei") dahingehend konkretisiert 

worden, daB der Gesamtvorgang 

drei Jahre dauern, und daB ein 

vierfaches Ziel (ideologische Ver- 

einheitlichung auf der Basis der 

Reformvorstellungen, Bestrafung 

"degenerierter" Parteimitglieder, 

Sicherstellung der Parteidisziplin 

und Sauberung von besserungsun- 

willigen Elementen) bestimmt sein 

solle. Mit den besserungsunwilligen 

Mitgliedern waren vor allem Ange- 

horige der kulturrevolutionaren 

Linken, Reformgegner und Wirt- 

schaftsverbrecher - also die sog. 

"Drei Kategorien" - gemeint, aber 

auch "rechte Elemente", die mit der 

"geistigen Verschmutzung an der 

ideologischen Front" nicht fertig- 

geworden waren.

Die dreijahrige Sauberungsbewe- 

gung sollte sich im ersten Jahr auf 

die Spitzen in Partei, Regierung 

und Armee, im zweiten Jahr auf 

die mittleren Ebenen und im drit- 

ten Jahr auf die Basis konzentrie- 

ren. Genauer:

- Die erste Phase der Neu- 

"Ausrichtung", dauerte vom Winter 

1983 bis zum Winter 1984 und hat- 

te vor allem das Ziel, AmtsmiB- 

brauch und "straflichen Burokra- 

tismus" zur Rechenschaft zu ziehen. 

Zielgruppe war hierbei, wie gesagt, 

die alleroberste Fuhrungsschicht 

sowohl in den zivilen Partei- und 

Regierungs- als auch in den zen- 

tralen MilitSrorganen.

- Die zweite Phase folgte von 

Winter 1984 bis Winter 1985 und 

richtete sich gegen den mittleren 

Kaderbau, also gegen Partei-, 

Regierungs- und VBA-Personal im 

Bereich der Sonderbezirks-und 

Kreisebene sowie, beim Militar, 

gegen Personal in den Militarregio- 

nen und den Provinzmilitarbezir- 

ken.

- Die dritte Phase schlieBlich, die 

vom Winter 1985 bis zum Winter 

1986 dauerte, sollte die Parteiorga- 

nisationen unterhalb der Kreisebe

ne sowie die KP-Organe der 

VBA-Basis erfassen (68).

Politische Sauberungen in rechtli- 

chem Gewande - auch dies ist chi- 

nesischer "Arbeitsstil".

Das dritte Motiv war, wie erwahnt, 

die schnell um sich greifende Ka- 

der-Korruption.

In einem Rundschreiben vom l.Ja- 

nuar 1984 warnte die "ZK-Kom- 

mission zur Leitung der Parteiaus- 

richtung" vor Verquickung von 

Amt und personlichen Interessen. 

Vor allem hute sich ein Parteikader 

davor, unter Ausnutzung seiner 

Amtsgewalt einem Verwandten 

oder Bekannten Arbeitspostchen 

zukommen zu lassen, Wohnungen 

zuzuteilen, oder sie aus einem lau- 

fenden Untersuchungs- oder 

Gerichtsverfahren "herauszubugsie- 

ren". Vor allem aber gehe er mit 

den ihm anvertrauten Geldern 

sachgerecht um und hiite sich auch 

vor passiver Bestechung (69).

Korruption war auch Gegenstand 

des gemeinsamen Rundschreibens 

von ZK und Staatsrat von Anfang 

Dezember 1985. Sechs schwerwie- 

gende Formen von Korruption soil- 

ten im Laufe des Jahres 1986 ein- 

gedammt werden, namlich (1) zii- 

gelloser, unnbtiger Import von Per- 

sonenwagen, (2) unndtige Aus- 

landsreisen primar privater Natur 

auf offentliche Kosten, (3) privater 

Inlandstourismus auf Staatskosten, 

(4) verschwenderische Empfange, 

Gelage und Geschenke auf Staats

kosten, (5) illegale Nebeneinnah- 

men, vor allem in Form von Beste- 

chungsgeldern und (6) illegale 

Geschafte und Profite von Partei- 

und Staatsorganen unter MiBbrauch 

amtlicher Vollmachten bzw. fami- 

liSrer Guanxi (Beziehungen) (70).

2.2.4.8.

Politrecht und Dezentralisierung in 

der KP-Personalverwaltung

Auf BeschluB des ZK-Sekretariats 

wurde mit Wirkung vom 1.8.1984 

die Frage der Personalpolitik neu 

geregelt. Hatte die Parteizentrale 

ihre Personalkontrollkompetenzen 

bis dahin fast ins Grenzenlose aus- 

gelegt, so sollte sie sich in Zukunft 

nur noch um Fiihrungskader der 

allerersten Garnitur, d.h. der sog. 

"ersten nachgeordneten Ebene" un- 

mittelbar kiimmern miissen - dazu 

gehdren die Funktionare vom stell- 

vertretenden Minister und vom 

stellvertretenden Provinzgouverneur 

an aufwSrts sowie die Leiter einer 

Reihe von GroBbetrieben, For- 

schungseinrichtungen und Hoch- 

schulen.

Bis dahin hatte die Organisations- 

abteilung das Personal auch der 

zwei nachfolgenden Ebenen direkt 

kontrolliert, d.h., zusdtzlich noch 

an der Ernennung und Absetzung 

der Amts- und Hauptabteilungslei- 

ter mitgewirkt - und teilweise 

sogar noch weiter unten im Perso- 

nalbereich mitbestimmt.

In Zukunft werden die Kader die- 

ser zweiten nachgeordneten Ebene 

von den Parteikomitees der zustan- 

digen Ministerien bzw. der zustan- 

digen Provinzregierungsorgane 

ernannt und abberufen.

Durch diese Neuregelung wurde 

dem Dezentralisierungsgedanken 

auch im Personalwesen Rechnung 

getragen. Offensichtlich fuhlte sich 

die Deng-Xiaoping-Fiihrung stark 

genug, um sich einen so folgen- 

schweren Schritt leisten zu konnen 

(71).

2.2.5.

Politrecht und "Sozialistische geisti- 

ge Zivilisation"

Sowohl nach marxistischer als auch 

nach konfuzianisch/metakonfuzia- 

nischer Anschauung kommt dem 

"Uberbau" ein nicht weniger hoher 

Stellenwert als der materiellen "Ba

sis" zu. Die Kulturrevolution sollte 

(zumindest theoretisch) der sozia- 

listisch gewordenen "Basis" ein so- 

zialistisch-klassenkampferisches 

BewuBtsein zur Seite stellen. Den 

reformerischen Nachfolgern geht es 

demgegeniiber um Schaffung von 

ModernisierungsbewuBtsein. Hier- 

fiir hat sich der Ausdruck "Soziali

stische geistige Zivilisation" einge- 

biirgert.

Der Begriff muBte allerdings einen 

langeren KlarungsprozeB durchlau- 

fen. Im Februar 1981 wurden im 

Namen der "Sozialistischen geisti

gen Zivilisation" noch die "Funf 

Gebote" (wu jing: Anstand, Hbf- 

lichkeit, Hygiene, Selbstdisziplin, 

Moral) und die "Vier guten Tugen- 

den" (si mei: korrektes Denken, 

hofliche Sprache, gesittetes Verhal- 

ten und anstandiges AuBeres) pro- 

pagiert (72). 1082 wurde der Be

griff "Sozialistische geistige Zivili

sation" in die Verfassung aufge- 

nommen (Art.24).

Wahrend des "Sozialistischen Hof- 

lichkeitsmonats" 1983 (Marz) wur

den die "Funf Gebote" und die 

"Vier Tugenden" durch die "Drei 

Geliebten" (1) Vaterland, (2) der 

Sozialismus und (3) die Kommunis- 

tische Partei erg^nzt (73). Hier 

handelt es sich um einen weitge- 

hend aus konfuzianischen Werten 

bestehenden Katalog, der Quasi- 

Gesetzesgeltung beansprucht!

Die entscheidende Kiarung und 

Absegnung des Inhalts der "Soziali

stischen geistigen Zivilisation" er- 

folgte durch ZK-BeschluB vom 

28.September 1986. Nunmehr kam 

der Gesichtspunkt des "Modernisie- 

rungsbewuBtseins" besonders deut- 

lich ins Visier (74). Auch diesmal 

wollte man ohne den Gesetzgeber 

auskommen und iiberlieB die Aus- 

formulierung dem ZK - wie ge- 

habt!
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2.2.6.

Politrecht als (auch heute noch be- 

nutztes) Vehikel zur Durchsetzung 

der groBen Reformschritte

Auch nach 1978 wurden die groBen 

Reformschritte nicht, wie nunmehr 

eigentlich zu erwarten gewesen wa

re, im Wege von Gesetzen vollzo- 

gen, sondern erneut durch ZK- 

Beschliisse. Dies war zunachst ein- 

mal verstandlicherweise beim 

ersten groBen BeschluB vom 

Dezember 1978 der Fall, durch den 

Kurs der "Vier Modernisierungen" 

in seinen Grundlinien festgelegt 

wurde, gait aber auch fur spatere 

MaBnahmen, so z.B. fur den 

"BeschluB uber die Reform der 

Wirtschaftsstruktur" vom Oktober 

1984, fur den "BeschluB uber die 

Reform der Struktur der Wissen- 

schaft und Technik" (13. Marz 

1985) und schlieBlich auch fur den 

"BeschluB uber die Reform des 

Bildungssystems" vom 27.Mai 1985, 

der durchaus konkrete Richtlinien 

enthalt und z.B. die Dezentralisie- 

rung des Elementarausbildungswe- 

sens, die Einfuhrung der allgemei- 

nen neunjahrigen Schulpflicht, die 

Umgestaltung der Mittelschulstruk- 

tur und die Voranstellung der be- 

ruflichen und technischen Ausbil- 

dung, nicht zuletzt aber auch die 

Erweiterung der Hochschulent- 

scheidungsbefugnisse und Modali- 

taten der Arbeitsplatzzuweisungs- 

politik fur Hochschulabsolventen 

regelt.

Eigentlich hatte man erwarten sol- 

len, daB solche Reformregeln durch 

den Staat erlassen wurden - wo- 

mdglich sogar in Form formeller 

Gesetze.

Doch wirken, wie im vorliegenden 

Zusammenhang deutlich wird, die 

"Politrecht"-Traditionen der "Par- 

teigesetzgebung" bis ins reformeri- 

sche Zeitalter herein - und werden 

sich wohl auch nicht so schnell ab- 

schaffen lassen.

Anmerkungem

1) Dazu C.a., Oktober 1985, 0 38.

2) Faltl zhishi wenda, Beijing 1979.

3) Ebend a, S.9 f.

4) Hongqi 1986, Nr.18, S.24-27, 26.

5) "Neueste Gesamtausgabe der Secha 

Gesetze", Taibei 1966, S.893-1609.

6) Deng Xiaoping wenxuan (1975-1982 

nian), Beijing 1983, S.288.

7) Hongqi 1986, Nr.18, 16.8.86, S.24-27.

8) Ebenda, S.27.

9) Ebenda, S.27.

10) Ebenda, S.26.

11) Ebenda, S.24-27, 24, 26.

12) Ebenda, S.25.

13) Ebenda, S.26.

14) GMRB, 24.5.84; C.a., Juni 1984, U 24.

15) XNA, 2.11.84.

16) C.a., Februar 1985, U 17.

17) XNA, 5.11.85.

18) Vgl. dazu C.a., Februar 1985, U 17.

19) Nachweise im einzelnen bei Oskar Weg- 

gel, "Die Gesetzgebung in der VR Chi

na", Verfassung und Recht in Ubersee, 

1970, Heft 2, S.139-166, 140.

20) Zhonghua renmin gongheguo minfa jiben 

wenti, Beijing 1958, S.12.

21) Dazu SCMM (Service of China Mainland 

Magazines), Hongkong, Nr.625, S.27 f.

22) Dazu ausfiihrlich mit Nachweisen Weg- 

gel, "Die Gesetzgebung...", a.a.O., S.147.

23) Ebenda, S.147.

24) Ebenda, S.148.

25) Und zwar in @ 9, vgl. PRu 1966, Nr.33, 

S.6 f.

26) Im einzelnen dazu Oskar Weggel, "Die 

chinesischen Revolutionskomitees", Mit- 

teilungen des Institute fiir Asienkunde, 

Hamburg 1968, S.69 ff.

27) NSheres Oskar Weggel, "Chinesische 

Rechtsgeschichte", Leiden, Koln 1980, 

S.14 ff.

28) Dazu Hongqi 1977, Nr.10, S.81-84.

29) Diese Argumentation war schon am Vor- 

abend der Kulturrevolution tiblich, vgl. 

z.B. RMRB, 28.10.64.

30) Dazu Zhonghua fazhibao, 2.11.84.

31) BRu 1979, Nr.7, S.14 ff.

32) XNA, 26.1.79.

33) XNA, 16.12.79.

34) RMRB, 15.2.79.

35 XNA, 14.11.79.

36) BRu 1980, Nr.3, S.16-23.

37) RMRB, 29.1.79.

38) XNA in SWB, 6.11.84.

39) Radio Hangzhou in SWB, 2.3.79.

40) RMRB, 29.1.79.

41) RMRB, 3.2.79.

42) Ebenda.

43) Zhengming, Nr.17, 1.3.79, S.45. Der 

Autor dankt seinem Kollegen Peter 

Schier fiir diesen Literaturhinweis.

44) Zhengming, Nr.55, 1.9.82, S.38.

45) C.a., August 1980, U 19.

46) C.a., Januar 1979, U 25.

47) N&heres C.a., Februar 1981, U 13.

48) Weitere MaBnahmen gegen Btirgerrecht- 

ler, vor allem im Zusammenhang mit 

Anschlkgen an der "Mauer der Demokra

tie", in C.a., November 1979, U 35.

49) BRu 1986, Nr.27, S.15-21.

50) N&heres C.a., November 1979, U 35.

51) Einzelheiten C.a., April 1971, U 19.

52) NSheres dazu "Der Fall Li Yi Zhe, ein 

Paradigma fiir die MSglichkeit und offi- 

zielle Behandlung politisch abweichen- 

den Verhaltens in der VR China 1966- 

79" von Peter Schier in C.a., April 1979, 

S.489-502, mit authentischen Dokumen- 

ten.

53) XNA, 9.11.79.

54) Dazu im einzelnen C.a., August 1982, 

U 8.

55) Ubersicht dazu bei Oskar Weggel, "Die 

Kampagne ist tot, es lebe die Struktur- 

reform - Eine weitere Kehrtwendung im 

nachmaoistischen China", C.a., Januar 

1984, S.24 ff.

56) Einzelheiten dazu ebenda, S.27-30.

57) Dazu mit Nachweisen C.a., November 

1981, U 8.

58) Zu den Personen vgl. C.a., Februar 1980, 

S.123; zur Arbeitsteilung innerhalb des 

ZK-Sekretariats vgl. C.a., Mkrz 1980, 

U 20.

59) DGB, 15. und 16.3.80.

60) C.a., Februar 1980, S.111-127.

61) C.a., August 1980, 0 18.

62) Einzelheiten dazu: Oskar Weggel, "Theo- 

rie und Praxis der chinesischen Rechts- 

pflege" (Anmerkungen zur juristischen 

Handhabung des Prozesses gegen die 

Vierer/Zehnerbande), C.a., Januar 1981, 

S.32-40.

63) Ebenda, S.40.

64) Einzelheiten C.a., Januar 1980, U 24.

65) RMRB, 15.7.85; C.a., Juli 1985, U 7.

66) Deng Xiaoping wenxuan (1975-1982 

nian), AusgewShlte Schriften Deng Xiao- 

pings (1975-1982), Beijing 1983, S.345 ff.

67) RMRB, 25.11.80.

68) Dazu C.a., Mai 1986, S.274 f.

69) RMRB, 3.1.84; C.a., Januar 1984, U 9.

70) RMRB, 10.12.85; C.a., Dezember 1985, 

U 9.

71) RMRB, 20. und 29.7.84; C.a., Juli 1984, 

U 15.

72) C.a., Dezember 1981, U 12.

73) C.a., Marz 1983, U 23.

74) BRu, Beilage S.I-XII zu 1986, Nr.40.




