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iiberhaupt nicht beschickt worden, 

womitman, wie es hieB, ex ante auf 

mehr als 40 Goldmedaillen verzich- 

tet babe. VerhaltnismaBig dtinn 

waren die Siege auch bei den 

Leichtathleten gesat.

Die chinesische Seite ist sich der 

Relativitat von Siegen bei den 

Asienspielen wohl bewuBt; gewan- 

nen doch beispielsweise bei den 

XXIII .Olympischen Spielen in Los 

Angeles nur 4 der insgesamt 32 

asiatischen Lander, die an den 

Spielen teilnahmen, Goldmedaillen 

und nur 8 Lander Silber- oder Bron- 

zemedaillen. In einigen wichtigen 

Disziplinen wie in der Leichtathle- 

tik und im Schwimmen konnte uber- 

haupt kein Asiate Siege erringen, 

was dem Boden- und Bevblkerungs- 

anteil Asiens an der Welt in keiner 

Weise entspricht. Die einzige wirk- 

lich einigermaBen erfolgreiche 

Mannschaft war damals China, das 

immerhin 15 Goldmedaillen errang.

Die XI. Asienspiele finden 1990 in 

Beijing statt. Chinawilldabei noch 

erfolgreicher sein als bisher. Schon 

bei den X.Spielen war es machtig 

stolz auf die Leistungen seiner 

Mannschaft; nationalistische Un- 

tertbne klangen bei der ungemein 

breiten Berichterstattung nicht 

selten durch, vor allem bei den har- 

ten Auseinandersetzungen mit Ko

rea urn die entscheidenden Platze. 

Korea war urspriinglich unter der 

Parole angetreten: "China folgen, 

Japan uberholen"; doch diesmal 

hatte es fast auch China uberholt, 

wobei die siidkoreanischen Erfolge 

im Tischtennis fiir die chinesische 

Seite besonders schmerzlich waren. 

Der chinesische Kommentar fiihrt 

die Niederlage des chinesischen 

Vertreters Jiang Jialiang denn vor 

allem auch auf eine FuBverletzung 

zuriick (XNA, 29.9.86).

Stolz zahlte sich China mit zu den 

"groBen Drei", die 80% der insge

samt 709 Gold-, Silber- und Bronze- 

medaillen errungen hatten. Weit sei 

der Abstand gegeniiber dem Vier- 

ten, namlich dem Iran, der nur noch 

17 Medaillen errungen habe, dar- 

unter 5 Siege (XNA, 6.10.86). 

Gleichsam besanftigend wird jedoch 

hinzugefiigt, daB der Sieg der "drei 

Sportgiganten" fiir die anderen ein 

Ansporn sei, sich mehr anzustren- 

gen und kiinftig aufzuschlieBen 

(XNA, 6.10.86). -we-
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Die Stockholmer Abriistungskonfe- 

renz - ein Schritt vorwarts im Ost- 

West-Dialog

Die Stockholmer Abriistungskonfe- 

renz von 35 Nationen, die am 17.Ja- 

nuar 1984 begonnen hatte und am 

19.September 1986 mit der Verbf- 

fentlichung eines Gemeinsamen Do- 

kuments zu Ende ging (das Doku- 

ment ist abgedruckt in Nr. 110, 

S.929ff. im Bulletin des Presse-und 

Informationsamts der Bundesregie- 

rung vom 28.9.86), hat nach chine- 

sischer Meinung einen Abbau der 

Spannungen in Europa mit sich ge- 

bracht, wenngleich man das Er- 

reichte nicht tiberschatzen diirfe, 

da die beiden Supermachte immer 

noch weit von wesentlichen Abrii- 

stungsvereinbarungen entfernt 

seien.

Immerhin liege ein Teilerfolg vor, 

der das Ergebnis von Zugestand- 

nissen beider Seiten sei - der So

wjetunion wird hier also durchaus 

ein Bonus eingeraumt!

In zwei Punkten vor allem habe die 

Sowjetunion nachgegeben: Hatte sie 

vorher verlangt, daB samtliche mi- 

litarischen Luftwaffen- und Mari- 

neaktivitaten angekiindigt werden 

miiBten, so gab sie sich bei der 

ll.Sitzung in Stockholm damit zu- 

frieden, daB samtlich Bodenmanb- 

ver im voraus anzukiindigen seien 

und daB liber Luftwaffenmanbver 

erst auf der nachsten Sicherheits- 

konferenz beraten werden solle.

Ferner habe die Sowjetunion ihren 

Jahrzehnte alten Widerstand gegen- 

iiber den Forderungen der westli

chen Lander nach Vor-Ort-Inspek- 

tionen aufgegeben und drei ein- 

schlagigen Inspektionsarten zuge- 

stimmt. Damit sei ein wichtiges Hin- 

dernis auf dem Wege zu einer Eini- 

gung bei der Stockholmer Konferenz 

beseitigt worden.

Die westlichen Lander hatten sich 

im Gegenzug ebenfalls flexibel ge- 

zeigt, indem sie das Kriterium fiir 

die GrbBenordnung solcher anmel- 

dungspflichtiger Bodenmanbver 

von urspriinglich 6.000 Mann auf 

13.000 Mann erhbhte. Ferner hatten 

die USA sich darauf eingelassen, 

bei den Vor-Oi?t-Inspektionen nicht 

partout die eigenen Flugzeuge zu 

verwenden, sondern sich auch mit 

den von der inspizierten Seite zur 

Verfiigung gestellten Transportmit- 

teln zu begniigen.

U.a. hatten die Bundesrepublik, 

GroBbritannien und Frankreich 

wichtige Vermittlungsfunktionen 

iibernommen und dadurch zu kon- 

struktiven Kompromissen zwischen 

den beiden Supermachten beigetra- 

gen (XNA, 22.9.86). -we-
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Deng zur Fbrderung der Jugend

In einem Gesprach mit dem 75jahri- 

gen amerikanischen Mathematiker 

Chern betonte Deng Xiaoping er- 

neut, daB "das hbchste Ziel der po- 

litischen Strukturreform Chinas in 

der Befbrderung jiingerer Menschen 

auf verantwortungsvolle Positio- 

nen" bestehe. Ohne junge Menschen 

"gabe es keinen Schwung". Das gel- 

te nicht nur fiir die Politik , sondern 

auch fiir die Wissenschaft. "Akade- 

mische Institutionen sollten junge 

Menschen befbrdern, urn sich intel- 

lektuell selbst lebendig zu erhal- 

ten ... Sich nur auf die alten Genos- 

sen zu verlassen, reicht nicht aus."

Deng verwies darauf, daB die mei- 

sten Fiihrer Chinas 1949 zum Zeit- 

punkt der Griindung der Volksrepu- 

blik in ihren vierziger Jahren wa

ren. Es sei daher sinnvoll, heutzu- 

tage eine ahnliche Verjiingung zu 

erzielen. "Ichwiirde gerne Leute in 

den dreiBiger und vierziger Le- 

bensjahren sehen, die Verantwor- 

tung als Politiker, Wissenschaft- 

ler, Wirtschaftler und Experten fiir 

bffentliche Verwaltung iiberneh- 

men ." Deng verwies auf seine eigene 

Person: "Ich war gerade 25 Jahre 

alt, als ich Generalsekretar des 

Zentralkomitees der Kommunisti- 

schen Partei Chinas wurde. Ich 

glaube, daB das recht ordentlich 

lief." Altere Menschen sollten sich 

aus dem Berufsleben zuriickziehen, 

urn Jiingeren eine Chance zu geben. 

"Wir miissen den Mut aufbringen, 

junge Leute zu befbrdern, selbst 

wenn das zu Neid fiihrt." Auch im 

Bereich der Wissenschaft "sollten 

wir unsere Politik klar machen und 

mutig genug sein, das Senioritats- 

prinzip zu durchbrechen" (XNA, 

4.11.1986) -ma- 

* (9)

Hu Yaobang-Interview

In einem langeren Gesprach mit 

einer Reportergruppe der Washing

ton Post nahm Chinas Parteichef Hu 

Yaobang zu einer Reihe von auBen- 

und innenpolitischen Fragen des 

Landes Stellung . Zur Frage des Ge- 

nerationenwechsels in der nationa- 

len Fiihrung meinte Hu, daB die 

Nachfolgeregelung fur Partei- und 

Staatsfuhrer auf dem XIII. Partei- 

tag der Kommunistischen Partei "in 

wirksamer Weise gelbst" werden 

soil. Insgesamt verlaufe der Re- 

formkurs bisher "reibungslos und 

unaufhaltsam". Dennoch gabe es 

eine Reihe von Schwierigkeiten. Wi

derstand komme zum Teil "von fiih- 

renden Gruppen, denen es an Erfah- 

rung fehlt und zum Teil von einer 

Minderheit von Leuten, die aus Ge- 

wohnheit iiberholte Ansichten vom 

Kleinproduzenten haben." Macht- 

miBbrauch sei nicht mit der ange- 

strebten "sozialistischen Demokra

tie und dem Rechtssystem" verein- 

bar. Um MachtmiBbrauch einzu- 

schranken, sei eine Reihe von MaB- 

nahmen eingeleitet worden. "Wir 

kbnnen nichts anderes tun, als hart 

zu arbeiten, um das Bild desSozia- 

lismus wiederherzustellen."
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Zur Fuhrungsrolle Deng Xiaopings, 

die im Mittelpunkt der Fragen der 

amerikanischen Reporter stand, 

meinte Hu Yaobang:

"Genosse Deng Xiaoping ist ein Par- 

tei- und Staatsfiihrer, der die grbB- 

te Unterstiitzung der chinesischen 

Bevblkerung gefunden hat. Warum 

wird er vom chinesischen Volk so 

stark unterstiitzt? Aus meiner Sicht 

gibt es dafiir zwei Griinde: 1. Auf- 

grund ihrer praktischen Lebenser- 

fahrung wahrend der letzten Jahr- 

zehnte ist es den Chinesen klar ge- 

worden , daB er gegeniiber der Sache 

des chinesischen Volkes auBerst 

loyal ist und daB seine Weisheit un- 

vergleichlich ist. 2. In einem Zeit- 

raum von zehn Jahren vom Sturz der 

"Viererbande" bis zum heutigen Tag 

haben die Chinesen aus eigener Er- 

fahrung begriffen, daB Ansichten 

und Politik, die vom Genossen Deng 

Xiaoping erarbeitet wurden, in ho- 

hem MaBe richtig sind. Er ist eine 

Person, die eine Schliisselrolle ge- 

spielt hat. In gewisser Weise ist 

dieser zweite Grund wesentlicher 

als der erste. Deshalb wollen die 

Chinesen , daB er seine fuhrende Po

sition in Partei und Staat behalt. 

Das ist natiirlich verstandlich."

Im Bereich der AuBenpolitik stand 

das sino-sowjetische Verhaltnis im 

Mittelpunkt der Fragen. Insbeson- 

dere ging es darum, ob die Sowjet

union "die chinesisch-sowjetischen  

Beziehungen wirklich verbessern 

mochte". Hu meinte dazu :

"Das ist schwer zu beurteilen. Es ist 

moglich, daB er (Gorbatschov) die 

Beziehungen wirklich verbessern 

mochte. Um jedoch die Beziehungen 

wirklich zu verbessern, ist es no

tig , die drei Hindernisse zu beseiti- 

gen. Das Haupthindernis ist die 

Kambodscha-Frage. Das liegt dar- 

an, daB die Sowjetunion Vietnam 

unterstiitzt. Gabe es die sowjetische 

Unterstiitzung nicht, ware es fiir 

Vietnam unmoglich, den Krieg auch 

nur fiir ein Jahr fortzusetzten. Wir 

haben die Sowjetunion nicht vor ein 

schwieriges Problem gestellt, weil 

es sehr leicht gelbst werden kann. 

Zumindest ist es nicht schwierig , es 

zu Ibsen."

Ein zweiter Fragenkomplex bezog 

sich auf die Taiwan-Frage und die 

Modalitaten einer mbglichen Wie- 

dervereinigung. Diese Frage er- 

scheine umso komplizierter, als auf 

Taiwan nur sehr wenige Leute dar- 

an interessiert seien. Hu meinte da

zu :

"Sie sagen die Wahrheit und be- 

schreiben die wirkliche Situation 

auf Taiwan. Aber ich mochte doch 

zwei Punkte hinzufiigen, die auch 

zur wirklichen Situation gehbren. 

Erstens kennt die groBe Mehrheit 

der Bevblkerung auf Taiwan wegen 

der Nachrichtensperre der Behbr- 

den Taiwans die wirkliche Situation 

auf dem Festland nicht. Zweitens 

nimmt die Zahl der Menschen, die 

auf Taiwan fur eine Wiedervereini- 

gung sind, von Jahr zu Jahr zu. 

Deshalb bin ich zuversichtlich we

gen der Wiedervereinigung Chi

nas. ... Nach der Wiedervereini

gung wird Taiwan mehr Entschei- 

dungsmacht haben als Hongkong, 

und es kann seine Streitkrafte be- 

halten. Es ist unmoglich, noch 

groBzugigere Bedingungen als die

se zu bekommen, weil wir es sonst 

schwierig fanden, eine Uberein- 

stimmung zuerzielen. Ein Zeitplan 

kann nicht aufgestellt werden, 

aber die Wiedervereinigung muB er- 

reicht werden. Wir miissen die Wie

dervereinigung erreichen, und das 

ist unser Zeitplan ."

Auf die Frage, welche Rolle die Ver- 

einigten Staaten in diesem Zusam- 

menhang spielen kbnnten, ging Hu 

wie folgt ein:

"Was Ihre Regierung und bffentli- 

che Persbnlichkeiten tun kbnnen , so 

denke ich, daB sie viele Dinge tun 

kbnnen. Selbstverstandlich mbch- 

ten wir nicht, daB Ihre Regierung 

und bffentliche Persbnlichkeiten 

Druck ausiiben, urn andere Men

schen zu zwingen, dies Oder das zu 

tun, die Bevblkerung von Taiwan 

eingeschlossen. Eine solche Situa

tion wunschen wir nicht zu sehen. 

Beziehungen mit dem Ausland be- 

deuten nicht einfach, Hilfe zu lei- 

sten oder Druck auszuiiben. Ich 

glaube, wir kbnnen viele andere 

wirkungsvollere Formen des Han- 

delns finden." (SWB, 24.10.1986) 

-ma-
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Verfassung liber Partei?

Im Rahmen der gegenwartigen Dis- 

kussion urn die demokratischen 

Rechte der Bevblkerung gehbrt der 

Beitrag des chinesischen Philoso- 

phen Wang Ruoshui insofern zu den 

bemerkenswerten, als er fur chine- 

sische Verhaltnisse extrem weite 

Forderungen stellt. Wangs Kernsatz 

ist, "daB die Verfassung die hbch- 

ste Autoritat darstellt und daB die 

Partei sich der Verfassung unter- 

ordnen muB". Wang fiihrte ferner 

aus: "Die Freiheit der wissen- 

schaftlichen Forschung, die Frei

heit kreativer Arbeit und die aka- 

demische Freiheit sind Grundrechte 

der Burger, die durch die chinesi- 

sche Verfassung gewahrt werden 

und unverauBerliche Freiheiten 

darstellen." Es gehe jedoch nicht 

nur urn akademische Belange, son- 

dern auch urn politische im weiteren 

Sinn. "Die neue Verfassung wurde 

auf der Grundlage der Diskussion 

durch alle Menschen aufgestellt. 

Warum also soli es den Menschen 

nicht erlaubt sein , frei zu diskutie- 

ren? Die Freiheit der Rede sollte die 

freie Diskussion politischer Ange- 

legenheiten mit einschlieBen. Das 

ist ein Grundrecht unserer Burger."

Die Forderungen nach allgemeiner 

politischer Diskussionsfreiheit 

werden aus Wangs Sicht durch die 

Ereignisse der letzten drei Jahr- 

zehnte gerechtfertigt. "Die groBe 

Mehrheit der 'Kritik' der letzten 30 

Jahre fiihrte zu Dogmatismus, und 

es gab kaum richtige Kritik. Eine 

der grundlegenden Lektionen ist 

es, daB Verwaltungsfuhrer vor- 

schnell Urteile uber akademische 

und ideologische Probleme fallten. 

Die Menschen neigten dazu , nur den 

Reden gewisser Fiihrer Aufmerk- 

samkeit zu schenken, und sie ver- 

gaBen die Verfassung. Das zeigt 

einen Mangel an Sinn fiir ein 

Rechtssystem ." (SWB, 25.10.1986) 

-ma-
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Meinungsumfrage zum Reformkurs

Nach einer vom chinesischen Ge- 

werkschaftsverband durchgefiihr- 

ten Meinungsumfrage "unterstiitzen 

mehr als 95% der chinesischen Ar- 

beiter, Regierungsangestellten und 

akademischen Forscher die laufen- 

de Reform der Wirtschaftsstruktur 

des Landes". Die Meinungsumfrage 

erfolgte auf einer gesamtnationalen 

Basis und umfaBte insgesamt mehr 

als 600.000 Menschen verschieden- 

ster Bereiche. Zwei Drittel der Be- 

fragten stimmten der Auffassung 

zu, daB die laufende Reform "China 

auf dem Weg zum Sozialismus chine- 

sischer Art voran bringt" und daB 

dieser Weg zu einer "starken Nation 

mit wohlhabenderen Menschen fiih- 

ren" wird. Rund 15% der Befragten 

bewerteten die Reform als "Kapita- 

lismus auf der Grundlage soziali- 

stischer Prinzipien". 13% meinten, 

daB sie sich uber die Natur der Re

form nicht im klaren waren, "ob- 

wohl sie die Ergebnisse begriiB- 

ten". 2,6% der Befragten hielten die 

Reform "fiir mehr oder weniger das 

gleiche wie Kapitalismus".

70% der Befragten waren Industrie- 

arbeiter, 17% Angestellte und 13% 

Akademiker oder Freiberufler. 

Insgesamt wurden die Frageperso- 

nen zu funf Aspekten ihres Lebens 

befragt. Darunter waren Fragen 

zur gegenwartigen Wirtschaftssitu- 

ation, zur laufenden Reform und zu 

den Einkommen. Knapp die Halfte 

der Befragten waren entweder Mit- 

glied der Kommunistischen Partei, 

der Kommunistischen Jugendliga 

oder einer anderen politischen Par

tei. Die andere Halfte gehbrte zu 

keiner politischen Organisation.

Auch die Politik der wirtschaftli- 

chen Offnung nach auBen wurde 

"von der groBen Mehrheit als wich- 

tig fiir den Aufbau des Sozialismus 

chinesischer Art" bezeichnet und 

als "unerlaBliche Voraussetzung"
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fur die Modernisierung des Landes 

bewertet. Knapp 3% der Befragten 

waren jedoch der Meinung, dab die 

Offnungspolitik "das Wachstum der 

nationalen Industrie behindert ha- 

be".

Zum Gesamtstand der chinesischen 

Wirtschaft auBerten sich nur 15% 

ohne jeglichen Vorbehalt positiv. 

82% der Befragten "hielten die wirt- 

schaftliche Situation fiir gut, 

schrankten ihre Antworten jedoch 

ein. Einige meinten, daB eine Viel- 

zahl von Problemen noch angegan- 

gen werden miisse, wahrend andere 

das Empfinden batten, daB das so- 

ziale Verhalten noch verbessert 

werden miisse." (XNA, 14.10.1986) 

-ma-
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Egalitarismus-Kritik

Das Phanomen des Egalitarismus 

stellt aus heutiger chinesischer 

Sicht "ein moralisches Konzept dar, 

das einer unsichtbaren psychologi- 

schen Kette gleichkommt, die aufge- 

brochen werden muB". Die Betonung 

des Egalitarismus habe "die Men- 

schen moralisch verwirrt". Das ha

be zu schweren Beeintrachtigungen 

des wirtschaftlichen Lebens ge- 

fiihrt.

Der Egalitarismus sei weitgehend 

als eine falsche Reaktion auf die 

traditionelle Wirtschaftsphiloso- 

phie des Landes zu erklaren . In der 

Tradition sei der "gesellschaftliche 

Wohlstand auf der Grundlage des 

Bodens und der einfachen menschli- 

chen Arbeit begrenzt" gewesen. 

DemgemaB "konzentrierten die Men- 

schen ihre Aufmerksamkeit darauf, 

den Wohlstand aufzuteilen, statt 

ihn zu schaffen." Dementsprechend 

wurde die Gleichheit auch nach 

Griindung der Volksrepublik de fac

to zu einer "moralischen Norm, die 

die wirtschaftliche Entwicklung 

und den gesellschaftlichen Fort- 

schritt behinderte". Die Haupt- 

schwache des Egalitarismus als mo- 

ralischer Norm liege darin, daB er 

"die Vereinbarkeit von Interessen 

zwischen Individuen, Kollektiven 

und dem Staat unter sozialistischen 

Bedingungen leugne". Tatsachlich 

jedoch sei "eine verniinftige Diffe- 

renzierung bei der Verteilung" Vor- 

aussetzung fiir "die Schaffung ge

sellschaftlichen Wohlstandes durch 

Arbeit, Initiative und Kreativi- 

tat". Dennoch gabe es immer noch 

einige Gebiete, in denen die Dinge 

fiir diese Leute bewuBt schwierig 

gemacht werden. Sie sind sogar ge- 

zwungen worden, ihren Gewinn an 

andere abzutreten. Diesem Phano

men muB ideologische Aufmerksam

keit geschenkt werden." (XNA, 

3.10.1986) -ma-

*(13)

Riickblick auf Kulturrevolution

Zehn Jahre nach dem formalen Ende 

der Kulturrevolution (1976) haben 

sich friihere Rotgardisten , die heu- 

te den Reformkurs Chinas unter- 

stiitzen, zur Rolle der Kulturrevo

lution in der jiingsten Geschichte 

Chinas erinnernd geauBert.

Von besonderem Interesse scheint 

die Tatsache, daB eine Reihe der 

ehemaligen Rotgardisten (so u.a. 

Chen Jiangong, 37 Jahre, Schrift- 

steller), die Kulturrevolution im 

nachhinein als eine Art "heilsamen 

Schocks" bewerten: "Es besteht kei- 

ne Notwendigkeit, das, was gesche- 

hen ist, zu bereuen. Es muBte ein- 

fach geschehen." Der Schaden, den 

die Kulturrevolution angerichtet 

habe, habe das chinesische Volk 

gezwungen, "die Notwendigkeit zur 

Modernisierung zuerkennen". Chen 

weiter:

"Im Riickblick glaube ich, daB die 

Kulturrevolution ein Geschwiir war, 

das friiher Oder spater aufbrechen 

muBte, und es ist ein gliicklicher 

Umstand, daB es aufbrach. Ware 

das nicht geschehen, ware China 

heute nicht so gesund wie es ist."

Chen, der 1966/68 zwei Jahre als 

Rotgardist agiert hatte, arbeitete 

seit 1968 in einem Bergwerk nahe 

Beijing. 1978 nahm er ein Studium 

auf.

"Jetzt als Schriftsteller schaffe ich 

Charaktere, die iiberlebten. Ich 

hoffe, daB meine Arbeit den Leuten 

hilft, den andauernden EinfluB des 

Feudalismus, der Chinas Moderni

sierung aufhalt, zuerkennen."

Geschichtswissenschaftler sind 

heute der Ansicht, daB "diemeisten 

der Rotgardisten aus dem Wunsch 

heraus handelten, ihre Hingabe an 

die revolutionare Sache ihrer 

Eltern-Generation und ihre Loyali- 

tat gegeniiber dem Vorsitzenden Mao 

Zedong zu beweisen. Der blinde 

Glaube habe sie aus den Schulen 

herausgefiihrt und sie dazu veran- 

laBt, alles zu zerstdren , was sie als 

nicht proletarisch betrachteten".

Ein anderer friiherer Rotgardist ist 

heute Eigner eines kleinen Restau

rants mit einem Monatseinkommen 

von rund 3.000 Yuan. Er betrachte 

sich nicht "als Opfer des Schick- 

sals" in der Art, wie es diejenigen 

waren, die in der Kulturrevolution 

leiden muBten:

"Vor 1982 war ich nicht in der Lage, 

ein Restaurant zu erbffnen . Ich war 

wie ein Doktor der traditionellen 

chinesischen Medizin, der den Puls 

der Kommunistischen Partei fiihlte 

und darauf wartete, ob die neue Po- 

litik sich andern wurde. Die Dia

gnose war, daB die neue Politik, 

China stark und die Bevdlkerung 

wohlhabend zu machen, sich nicht 

andern werde. Die Partei ist weiser 

aus der Kulturrevolution herausge- 

kommen." (XNA, 14.10.1986) -ma-

*(14)

Recht auf Privatsphare

In einem Kommentar vom 3. November 

1986 spricht sich die chinesische 

"Arbeiterzeitung" (Gongren ribao) 

fiir eine starkere Beachtung der 

Privatsphare in der chinesischen 

Gesellschaft aus. Zwar sei das sog. 

"Recht auf Privatsphare" ur- 

spriinglich ein westliches Konzept, 

aber dennoch "ware es Zeit, das 

Konzept auch in China anzuwen- 

den". Gemeint ist vor allem "das 

Recht, Privatangelegenheiten be- 

deckt zu halten, einschlieBlich des 

persbnlichen Eigentums, des Fami- 

lienlebens, der persbnlichen Ge- 

fiihle, des Gesundheitszustandes, 

seelischer und geistiger Empfin- 

dungen und religibser Uberzeugun- 

gen". Bisher habe sich die Vorstel- 

lung von einer jedem Einzelnen zu- 

stehenden Privatsphare in China 

nicht durchsetzen kbnnen, weil dem 

"tief verwurzelte und engstirnige 

Vorstellungen der kleinbauerlichen 

Wirtschaft und des Linksextremis- 

mus" entgegenstanden , die die "in- 

dividuelle Freiheit und Wiirde igno- 

riert" haben. Im Rahmen der gegen- 

wartigen Reformentwicklung sei 

wahrend der letzten Jahre eineent- 

spanntere und freiere Atmosphare 

in den Bereichen Politik, Kultur 

und Ideologic entstanden, so daB in 

Zukunft Vorstellungen von einer 

individuellen Privatsphare eher zu 

verwirklichen seien.

Ein Unterschied zu westlichen Vor

stellungen wird insofern gemacht, 

als das Recht auf Privatsphare 

durch die Belange des "iibergeord- 

neten gesellschaftlichen Wohls" be

grenzt wird. Andererseits heiBt es, 

daB dann, wenn "das Recht auf Pri

vatsphare respektiert wird, die 

Menschen frei von psychologischem 

Druck sind, durch andere standig 

beobachtet zu werden. Nur in einer 

solchen Umgebung kann ein Mensch 

seine gesamte Energie und seinen 

Einsatzwillen auf die Arbeit rich- 

ten, seine Verantwortung gegen- 

iiber der Gesellschaft tragen und 

angemessene Beitrage fiir die Ge

sellschaft leisten."-ma-

*(15)

Krankenhauser fiir traditionelle 

Medizin

Rund die Halfte der gut 2.000 Kreise 

Chinas verfugt liber ein Kranken- 

haus mit traditioneller chinesisch- 

-medizinischer Ausrichtung. Fiih- 

rend auf diesem Gebiet sind die Pro- 

vinzen Liaoning, Jilin, Heilong

jiang und Jiangsu sowie Hubei und 

Hunan. Insgesamt belaufe sich die 

Zahl der Betten in traditionellen 

medizinischen Krankenhausern des
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Landes auf 6.400. Der Personalbe- 

stand liege bei 89.000. (XNA,

4.11.1986) -ma- 

*(16)

Bettlertum

Nach einem Bericht der Shanghaier 

Monatszeitung Wenhui vom Oktober 

1986 ist Bettelei zu einem standig 

wachsenden Phanomen der letzten 

Jahren in China geworden. Allein 

fur die Stadt Guangzhou belief sich 

die Zahl der Bettier, die von den 

Behbrden registriert wurden, 1985 

auf 12.662. 1983 hatte ihre Zahl 

10.858 betragen. In dem Artikel 

heiBt es, daB vor den siebziger Jah

ren die Bettier "zumeist mittleren 

Alters oder hohen Alters waren", 

aber in jiingster Zeit "sind sie zu

meist junge Leute". Unter ihnen be- 

finden sich "die Nachkommen alter 

Bettier, Versehrte, uneheliche Kin

der, solche, die von Zuhause oder 

aus zerbrochenen Familien fortge- 

laufen sind, Mittelschul- oder 

Hochschulaussteiger , entfiihrte

Kinder, solche, dieeine Pilgerreise 

nach buddhistischen Schriften un- 

ternehmen oder eine Ausbildung in 

den Kampfkiinsten suchen, solche, 

die aufsassig sind, und solche, die 

durch ungesunde und schadliche 

Literatur beeinfluBt worden sind 

und Unsterblichkeit suchen. Sie al- 

le sind das Ergebnis geschichtli- 

cher Tragheit, und ihre geistige 

Haltung ist auBerst ungesund."

GroBe Stadte wie Guangzhou, 

Shanghai, Jinan, oder auch die 

Provinzen Hunan und Shanxi haben 

"ihre eigenen Bettler-Kbnigrei- 

che". Diese als "Zigeunerstamme 

chinesischer Art" bezeichneten 

Gruppierungen "sind auf freiwilli- 

ger Basis organisiert. Sie befinden 

sich standig in Bewegung, und sie 

hangen standig zusammen. Jedes- 

mal wenn sie zu Sammelpunkten ge- 

bracht und zu ihren Geburtsplatzen 

zuriickgeschickt werden, fliehen 

sie sofort wieder hier oder dorthin 

in alle Richtungen der Gesell

schaft. Die groBe Mehrheit unter 

ihnen fiihrt ein Leben, bei dem sie 

nichts auBer essen und schlafen 

tut."

Befragungen der Bettier nach ihrer 

geistigen Grundhaltung ergaben im 

Normalfall, daB "das Gesicht wert- 

los ist, warum also sich dariiber 

Sorgen machen, es zu verlieren". 

Andere Grundaussagen waren, daB 

"es sinnlos sei, gegen das Schicksal 

zu kampfen" bzw. daB "man im Le

ben soviel Freude wie mbglich ha

ben solle".

Als Lbsung des Bettierproblems 

schlagt die Monatszeitschrift vor, 

daB man "den kriminellen Handlun- 

gen der Bettier einen schweren 

Schlag versetzen miisse". Die 

Grundlagen, auf denen "die Bettier 

ihre Existenz aufbauen, miissen 

ausgeldscht werden". (SWB,

24.10.1986) -ma-

*(17)

Hohe Hochzeitskosten

Nach einem Untersuchungsbericht 

des chinesischen Frauenverbandes 

sind die Kosten fur Hochzeitsfeier- 

lichkeiten wahrend der letzten 

sechs Jahre urn ein Vielfaches ge- 

stiegen. Hauptursache hierfiir "ist 

die alte Sitte, landliche Hochzeiten 

so luxuries wie mbglich zu gestal- 

ten". Diese Gewohnheit bezeichnet 

der Verbandsbericht als "gesell- 

schaftliche Verschmutzung".

1980 beliefen sich die Kosten einer 

Hochzeit im Durchschnitt auf 100 bis 

130 Yuan. 1985 lagen sie im Durch

schnitt zwischen 1.000 und 

3.000 Yuan. Gebiete, in denen Hoch

zeiten mehr als 3.000 Yuan koste- 

ten, beanspruchten 1980 nur 0,5% 

aller landlichen Gebiete Chinas, 

1985 hingegen 10,5%. Hauptgrund 

des Kostenanstiegs sind standig 

steigende Forderungen der Fami

lien der Braut an die zukunftigen 

Schwiegersbhne. Aufgrund dieser 

Entwicklung "ist die Zahl der Kon- 

fliktfalle zwischen Ehepaaren, er- 

zwungener Hochzeiten, Selbstmorde 

und Morde stark angestiegen".

Auch in den stadtischen Gebieten ist 

es zu einer gewissen Wiederbele- 

bung alter Sitten gekommen; denn 

"die Hochzeitskosten haben sich 

auch in den Stadten dramatisch er- 

hbht". Ein Untersuchungsbericht 

liber 100 Familien aus Tianjin 

zeigt, daB wahrend der 60er Jahre 

ein Kostendurchschnitt von 

670 Yuan erreicht wurde. In den 

70er Jahren lag der Durchschnitt 

bereits bei 1.400 Yuan, und gegen- 

wartig ist ein Durchschnitt von 

3.200 Yuan erreicht. Der GroBteil 

des Geldes wurde fiir die Hochzeits- 

feierlichkeiten selbst und fur den 

Kauf von Mbbeln und anderen Din

gen ausgegeben. (XNA, 29.10.1986) 

-ma-

*(18)

Ausbildungskurse Stadtverwaltung 

Im Rahmen von speziellen Ausbil- 

dungskursen fiir stadtische Ver- 

waltungsleiter sind bisher mehr als 

300 Krafte ausgebildet worden. Die 

betreffenden Kurse erstrecken sich 

uber einen Zeitraum von vierein- 

halb Monaten. Im Durchschnitt neh- 

men rund 50 Teilnehmer an jedem 

Kursteil. Die Kurse werden vom Mi- 

nisterium fiir stadtischen und land

lichen Aufbau und Umweltschutz or

ganisiert. Zielpersonen sind vor 

allem Biirgermeister und Spitzen- 

beamte mit dem Aufgabenbereich 

Stadtebau.

Wesentliche Kursinhalte sind die 

Bereiche Stadtverwaltung, stadti

sche Wirtschaft, Wirtschaftsreform 

und Stadtplanung. Unterrichts- 

krafte sind vor allem Spezialisten 

und Professoren aus Universitaten 

und Forschungseinrichtungen .

"Da Chinas Modernisierungsbemii- 

hungen einen deutlichen Mangel an 

modernen Verwaltungsbeamten auf- 

gedeckt haben, scheinen die Aus

bildungskurse eine Mbglichkeit zu 

sein, das Problem zu Ibsen, zumin- 

dest fiir die Stadte."

Dies gilt umsomehr, als Chinas Bur- 

germeister nicht direkt gewahlt 

werden, sondern "durch die brtli- 

chen Volkskongresse oder Behbrden 

einer hbheren Ebene ernannt" wer

den. Um Anwarter fur ein solches 

Amt zu werden , "benbtigt man weder 

Geld noch Kenntnisse in stadti

schen Angelegenheiten". Die man- 

gelnde Qualifikation vieler Biirger- 

meister sei jedoch immer deutlicher 

geworden. "Die Biirgermeister se- 

hen sich vielen Schwierigkeiten ge- 

geniiber, wenn sie einmal das Bur- 

germeisteramt ubernommen haben." 

Einer der Teilnehmer: "Bevor ich 

an dem Ausbildungskurs teilnahm, 

habe ich mich immer mit Routinever- 

waltungsangelegenheiten beschaf- 

tigt. Jetzt ist mir klargeworden, 

daB ich mich auf wesentliche Ent- 

scheidungen konzentrieren muB, urn 

die Stadt zu entwickeln." (XNA,

3.11.1986) -ma-

*(19)

Liu Bocheng verstorben

Am 7.Oktober 1986 verstarb Mar

schall Liu Bocheng im Alter von 94 

Jahren. Liu Bocheng, der auch un

ter seinem Beinamen "einaugiger 

Drachen" bekannt war, wurde in 

Anwesenheit von insgesamt mehr als 

3.000 Beerdigungsteilnehmern be- 

stattet. Unter den Teilnehmern be- 

fanden sich Deng Xiaoping, Zhao 

Zhiyang und Hu Yaobang sowie die 

Spitzen der Armee und 1.500 weitere 

Fuhrer aus Partei, Staat und ande

ren Organisationen. Zeremonien- 

meister war Deng Xiaoping persbn- 

lich, da er liber Jahrzehnte hinweg 

unter Liu gedient hatte und mit ihm 

eng verbunden war. Parteichef Hu 

Yaobang nannte Liu in seiner Er- 

innerungsrede einen groBen Mili- I 

tartheoretiker und "einen der Grlin- 

der der chinesischen Volksbefrei- 

ungsarmee". Liu war der Kommuni- 

stischen Partei Chinas bereits im 

Mai 1926 beigetreten. Er hatte am 

Aufstand von Nanchang 1927 teilge- 

nommen. Von Ende 1927 bis 1930 stu- 

dierte er in der Sowjetunion, und 

wahrend des Langen Marsches 

1934/35 war er einer der groBen 

Fuhrer. Wahrend des anti-japani- 

schen Krieges 1937/45 diente Deng 

Xiaoping unter Liu im Guerilla- | 

kampf in Nordchina. Auch wahrend 

des Blirgerkrieges 1946/49 spielte 

Liu eine entscheidende Rolle. Nach 

der Gpundung der Volksrepublik 

wurde i er Kommandant der Militar-



CHINA aktuell -637- Oktober 1986

akademie der Volksbefreiungsar- 

mee. 1955 wurde er zum Marschall 

der Volksrepublik Chinas ernannt. 

1966 bis 1982 diente er als stellver- 

tretender Vorsitzender der Militar- 

kommission des Zentralkomitees der 

Partei. (XNA, 17.10.1986) -ma- 

*(20)

Ye Jianying verstorben

Am 22.0ktober 1986 verstarb Mar

schall Ye Jianying im Alter von 90 

Jahren. Ye war bereits seit einig-en 

Jahren schwer erkrankt und seit 

September 1985 aus der politischen 

Arbeit des inneren Fiihrungskreises 

der Kommunistischen Partei ausge- 

schieden.

Ye wurde als "groBer proletarischer 

Revolutionar und Militarstratege" 

gewiirdigt. Er hatte sich bereits 

1927 der Kommunistischen Partei 

angeschlossen und gehdrte neben 

Mao Zedong und Zhou Enlai zu den 

groBen Fiihrungsgestalten Chinas. 

Wahrend des Langen Marsches 1934 

war er eine der entscheidenden Per- 

sbnlichkeiten. 1975 hatte er das 

Verteidigungsministerium iiber- 

nommen und 1978 bis 1983 den Vor- 

sitz des Standigen Ausschusses des 

Nationalen Volkskongresses. Er 

war wahrend dieser Zeit de facto 

das Staatsoberhaupt der Volksre

publik China. In den letzten Jahren 

hatte Ye zunehmend als Kritiker des 

gegenwartigen Reformkurses gegol- 

ten. (XNA, 23.10.1986) -ma-

*(21)

Demokratievorstellungen

Ein langerer Artikel der Guangming 

Ribao vom 7.0ktober 1986 befaBt 

sich mit dem Verhaltnis von Mehr- 

heit und Minderheit in der demokra- 

tischen Ordnung. Diese Frage wird 

als ein Grundproblem der Demokra

tie dargestellt. "Der urspriingliche 

Sinn der Demokratie ist die Macht 

der Mehrheit ... Um genau zu sein, 

eine Reihe von Handlungen muB 

nach dem Prinzip vorgenommen wer- 

den, daB die Minderheit der Mehr

heit untergeordnet ist. Unter nor- 

malen Bedingungen ist es un- 

mbglich, ohne ein solches Prinzip 

Beschliisse zu fassen ."

Das Mehrheitsprinzip ist aus histo- 

rischer Sicht fortschrittlicher als 

"die Gegeniiberstellung einer ein- 

zelnen Person und der Massen sowie 

willkiirliches Handeln". Entschei- 

dungen der Mehrheit sind im Nor

malfall nicht nur "richtigere Ent- 

scheidungen". Sie kbnnenihrerNa- 

tur nach mit geringerem Widerstand 

durchgefiihrt werden, und Fehllei- 

stungen kbnnen schneller berich- 

tigt werden. Als Beispiel fur eine 

solche Fehlentwicklung, die nach 

dem Prinzip der Mehrheitsentschei- 

dungen nicht zustandegekommen 

ware, erwahnt der Artikel die "Gro- 

Be Kulturrevolution", die "nicht in 

Gang gesetzt" worden ware, "wenn 

wir die Dinge strikt in Ubereinstim- 

mung mit dem Prinzip geregelt hat- 

ten, daB die Minderheit der Mehr

heit untergeordnet ist."

DaB das Prinzip der Mehrheitsent- 

scheidung bisher in China noch 

nicht gefestigt ist, wird auf die 

"lange Feudalgeschichte und ge- 

ringe demokratische Tradition un

seres Landes" zuruckgefiihrt. So sei 

es nicht verwunderlich, daB viele 

Fuhrungskader der Partei sich dar- 

an gewbhnt hatten, "willkurliche 

Entscheidungen zu treffen, obwohl 

sie das haufig mit den besten Ab- 

sichten taten. Solche willkiirlichen 

Entscheidungen werden durch die 

individuelle Arbeitsfahigkeit und 

durch andere Faktoren begrenzt. 

Sie fiihren dazu, daB Fehler ge- 

macht werden, und sie fiihren zu 

grbBeren und kleineren Verlusten 

fur Partei und Staat. Deshalb ist es 

immer noch eine wichtige Aufgabe, 

sich gegen willkurliche Entschei

dungen durch Einzelne zu wenden ."

Andererseits stellen "Minderheit 

und Mehrheit die Einheit von Gegen- 

satzen" dar. Die Unterordnung der 

Minderheit unter die Mehrheit 

verpflichte die Mehrheit jedoch, 

"die Minderheit zu schiitzen". Ein 

solcher Schutz der Minderheit bein- 

halte vor allem zwei Aspekte:

1. Die Mehrheit sei verpflichtet, 

abweichende Minderheitsansichten 

angemessen in Betracht zu ziehen 

und "die vernunftigen Teile dieser 

Ansichten zu akzeptieren".

2. Wenn eine Entscheidung offiziell 

auf der Grundlage "voller Diskus- 

sion" getroffen sei, diirfe sich die 

Mehrheit nicht gegen die Minderheit 

wenden, selbst wenn diese "weiter- 

hin ihre Ansichten ". 

Vor allem diirfe es keine "Diskrimi- 

nierung, Angriffe und Verfolgung 

geben". Das bedeute nicht, daB die 

Entscheidung nicht durch jeder- 

mann befolgt werden miisse. Die 

Minderheit diirfe ihrerseits nicht 

"auBerlich zustimmen, aberinsge- 

heim Widerstand leisten".

aufrechterha.lt

Das Problem, wie Mehrheit und Min

derheit sich gegenseitig behan- 

deln, ist "seinem Wesen nach ein 

Problem der Demokratie". Ohne 

Mehrheitsprinzip sei Demokratie 

nicht mbglich. "Ohne Prinzip des 

Minderheitenschutzes kann eine 

Demokratie nicht als vollstandig 

betrachtet werden. Nur durch die 

Verbindung der beiden Prinzipien 

kann eine Demokratie als wirklich 

angesehen werden ." -ma-
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Symposien liber Mao Zedong

Im Oktober 1986 fanden zwei Sympo

sien liber Mao Zedongs Ideen mit 

Teilnehmern aus ganz China statt. 

Die eine der beiden Tagungen wurde 

in Chengdu abgehalten. Sie war 

von der Chinesischen Akademie der 

Sozialwissenschaften, der Zentra- 

len Parteischule und der Sichuaner 

Akademie der Sozialwissenschaften 

organisiert worden. Die insgesamt 

160 Teilnehmer waren Theoretiker 

verschiedener Schwerpunktein- 

richtungen. Wahrend der Tagung 

wurde eine nationale Gesellschaft 

zum Studium der philosophischen 

Ideen Mao Zedongs gegrundet 

(RMRB, 10.10.86; XNA, 15.10.86). 

Die zweite Tagung fand in der 

Hauptstadt von Maos Heimatprovinz 

Hunan, Changsha, statt. Auch auf 

diesem Symposium, zu dem gut 150 

Fachleute kamen, ging es urn Maos 

Ideen. Veranstalter waren das 

Institut fur Marxismus-Leninismus 

und Mao-Zedong-Ideen der Chinesi

schen Akademie der Sozialwissen

schaften, die wissenschaftlich- 

technische Hochschule fur Landes- 

verteidigung und die Akademie der 

Sozialwissenschaften der Provinz 

Hunan. Die Entwicklung der Mao- 

Zedong-Ideen seit dem 3.Plenum 

(1978) bildete das Hauptthema, wo- 

bei sich die Diskussionen besonders 

urn die Frage drehten, wie Maos 

Ideen zu behandeln und weiter- 

zuentwickeln seien (RMRB, 

17.10.86).

Nachdem in den vergangenen zehn 

Jahren seit Maos Tod die Politiker 

eine weitgehende Entmaoisierung 

vollzogen haben, ist es nunmehr 

Aufgabe der Wissenschaftler, aus 

wissenschaftlich-theoreti scher

Sicht eine Neubewertung der Ideen 

Mao Zedongs vorzunehmen und aus 

kritischer Distanz das den heutigen 

Bediirfnissen Entsprechende vom 

unpassenden Gedankengut zu 

scheiden. -st-

*(23)

Mao Zedong-Studiengesellschaft

Im Oktober 1986 wurde eine sog. 

"Chinesische Gesellschaft zum Stu

dium der Theorie und Praxis der 

Mao Zedong-Gedanken gegrundet. 

President der neuen Gesellschaft 

ist Su Shaozhi, Direktor des For- 

schungsinstituts fur Marxismus- 

Leninismus-Mao-Zedong-Gedanken 

der Chinesischen Akademie fur So

zialwissenschaften. Die Grundung 

der Gesellschaft wurde wahrend 

eines nationalen Seminars zu Mao 

Zedong-Gedanken in Changsha ver- 

kiindet. Das Seminar wurde gemein- 

sam von der Chinesischen Akademie 

fur Sozialwissenschaften, der Na-

aufrechterha.lt



