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wandeln" werde. Wird es also der 

erste Staat der Welt sein, der die 

gewaltigen Krafte, die ihm eines 

Tages zuwachsen, nicht zum Nach- 

teil anderer Staaten einsetzt? 

Letztlich wird die Antwort auf diese 

Frage davon abhangen, ob China zu 

seiner traditionellen Erziehungs- 

haltung zuriickkehrt. 2000 Jahre 

auBenpolitischer Praxis bieten An- 

schauungsmaterial dafiir, daB ein 

Nachbarvolk, das die chinesischen 

Lektionen verinnerlicht und der VR 

China ihr Gesicht laBt, in seiner 

Eigenstandigkeit respektiert wird, 

also nichts zu befiirchten hat.

Anmerkungen:

1) Vgl. den vollen Text der Rede in 

C . a. , August 1975, S. 432-435.

2) Ebenda.

3) Naheres zu diesen Uberlegun- 

gen ist ausgefiihrt in: Dra- 

guhn/Schier (Hrsg.), "Indo

china: Der permanente Kon- 

flikt?", Bd.139 der Mitteilun- 

gen des Instituts fiir Asienkun- 

de, Hamburg 1985, S.245-270, 

und Weggel, "Entwicklungen 

der Indochina-Frage seit dem 

Ende des Vietnamkriegs. Ge- 

scheiterte Perspektiven, denk- 

bare Lbsungsansatze" in: Eu- 

ropaarchiv 1985, Nr.2, S.49- 

56.

4) XNA, 21.11.85.

5) Weitere Einzelheiten hierzu in: 

Oskar Weggel, "Die Weltgeltung 

Chinas. Zwischen Verweige- 

rung und Impansionismus", 

Miinchen 1986, lll.Kap.

6) In diesem Sinn XNA, 21.11.85.

7) Einzelheiten dazu in: Oskar 

Weggel, "Neue Entwicklungen 

im AuBenhandelsrecht: Die Pro- 

vinzen melden sich zu Wort", 

C.a., November 1981, S.725- 

731.

8) Dazu Oskar Weggel, "Bleiben 

diePlaneten auf ihren Bahnen? 

Peking und die Provinzen", 

C.a., November 1972, S. 15-21.

9) Eine hbchst lesenswerte Auf- 

schliisselung findet sich bei 

Wolfgang von Lingelsheim- 

Seibicke, "Das China-Geschaft 

heute und morgen . Chancen und 

Risiken neuer Marketingkon- 

zeptionen", Kbln 1985, S.261ff.

10) HQ 1982/8 in BRu 1982, Nr.22, 

S.14-17.
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Anfang Marz 1986 fand in Beijing 

eine nationale Arbeitskonferenz 

liber das Erziehungswesen statt, 

auf der die Fortschritte seit In- 

krafttreten der Erziehungsreform 

vom Mai 1985 sowie die Aufgaben fur 

das laufende Jahr diskutiert wur- 

den. Auf der AbschluBveranstal- 

tung am 10.Marz hielt Li Peng, der 

Vorsitzende der Staatlichen Erzie- 

hungskommission, eine Rede liber 

die Schwerpunkte der diesjahrigen 

Arbeit auf dem Gebiet des Erzie- 

hungswesens (vgl. GMRB , 12.3.86). 

Die Rede vermittelt einen guten 

liberblick liber die Probleme, mit 

denen sich die Kommission und die 

lokalen Erziehungsbehbrden zur 

Zeit konfrontiert sehen. Sie soli 

deshalb im folgenden kurz analy- 

siert werden.

1.

Einfiihrung der neunjahrigen 

Schulpflicht

Li Peng setzte sich zunachst mit dem 

Hauptproblem des chinesischen Er- 

ziehungssystems auseinander, 

namlich der Einfiihrung der allge- 

meinen Schulpflicht. Diese soli auf 

neun Jahre ausgedehnt werden, 

eine Forderung, die in den Be- 

schliissen zur Erziehungsreform 

vom Mai 1985 enthalten ist und fiir 

die erst kiirzlich ein Gesetzentwurf 

vorgelegt wurde (vgl. C.a. 1986/1, 

U19). Da sich die chinesische Re

gierung bewuBt ist, daB die neun- 

jahrige Schulpflicht nicht gleich- 

zeitig in ganz China zu verwirkli- 

chen ist, geht sie den Weg der un- 

gleichen Ent wicklung, ahnlich wie 

in der Wirtschaft, d.h., den loka

len Einheiten sind je nach Entwick- 

lungsstand unterschiedliche Fri- 

sten zur Erreichung des Zieles ge- 

setzt. Diese Strategic bekraftigte Li 

Peng in seiner Rede vom 10.3.86, 

indem er betonte, daB bei der Ein- 

fiihrung der neunjahrigen Schul

pflicht von den unterschiedlichen 

wirtschaftlichen und kulturellen 

Bedingungen der verschiedenen Ge- 

biete und Orte auszugehen sei. Zu

nachst einmal miisse die Grund- 

schulbildung iiberall gut einge- 

fiihrt werden. Die Erscheinung, daB 

die Grundschulbildung gelegent- 

lich vernachlassigt werde, sei zu 

korrigieren. AuBerdem sei auf den 

Grund- und Mittelschulen die Lern- 

belastung der Schuler zu verrin- 

gern; zugleich solle die Tendenz 

unterbunden werden, blind danach 

zu streben, mbglichst viele Schuler 

auf weiterftihrende Schulen uber- 

wechseln zu lassen . Im iibrigen sol

le den Schiilern eine umfassende 

Bildung zuteil werden, die die mo- 

ralische, wissensmaBige und kbr- 

perliche Entwicklung einschlieBt. 

Besonderer Wert solle auf den Un- 

terricht in Sprache und Mathematik 

gelegt werden, daneben seien aber 

auch Facher wie Musik, Sport und 

Kunst nicht zu vernachlassigen .

Das Hauptproblem bei der Einfiih- 

rung der neunjahrigen Schulpflicht 

sei nach wie vor das Lehrerpro- 

blem. Zur Lbsung dieses Problems 

nannte Li Peng drei verschiedene 

Wege: a) langer- und kurzfristige 

Ausbildungskurse an padagogi- 

schen Hochschulen, b) Entsendung 

von Lehrergruppen aus dem der 

Zentrale unterstellten Bildungs- 

sektor in unterentwickelte Gebiete, 

wo sie Lehrer ausbilden helfen sol- 

len, und c) Lehrerfortbildung 

durch Fern- und Fernsehkurse. Ne- 

ben der Ausbildung erwahnte Li 

Peng als weiteres Problem die sozi- 

ale Stellung und die wirtschaftli

chen Bedingungen der Lehrer im 

nichtstaatlichen Bereich, also im 

nicht der Zentrale unterstellten 

Sektor (minban-Sektor), dem der 

iiberwiegende Teil der Lehrerschaft 

angehbrt. Das Ziel miisse sein , die

se Lehrer wirtschaftlich den der 

Zentrale unterstehenden Lehrern 

gleichzustellen. SchlieBlich er- 

munterte Li Peng insbesondere den 

nichtstaatlichen Erziehungssektor 

zu hbheren Investitionen im Erzie

hungswesen .

Aus den in diesem Punkt ange- 

schnittenen Problemen geht hervor, 

daB das Ziel der neunjahrigen 

Schulpflicht auf zweierlei Schwie- 

rigkeiten stbBt: einmal den Mangel 

an qualifizierten Lehrern, zum an- 

deren die Finanzknappheit der Ge- 

meinden, die die Hauptlast der all- 

gemeinen Schulbildung zu tragen 

haben, da sie fiir die Grundschuler- 

ziehung zustandig sind. DaB die lo- 

kale Ebene nicht geniigend im Er

ziehungswesen investiert, hatmeh- 

rere Griinde. Einige Gemeinden 

scheinen finanziell tatsachlich 

iiberfordert zu sein, andere wollen 

die Prioritaten zugunsten wirt- 

schaftlicher Projekte setzen, wie- 

der andere sehen keinen Sinn dar- 

in, im Bildungssektor zu investie- 

ren , in dem es lange dauert, bis die 

Investitionen sichtbare Ergebnisse 

einbringen. Das von Li Peng kriti- 

sierte Streben vieler Schulen, eine 

mbglichst groBe Anzahl von Schii- 

lern auf weiterfiihrende Schulen zu 

bringen, erklart sich daraus, daB 

diese Schulen bffentliche Zuschlisse 

zu erlangen hoffen, denn der Staat 

unterstutzt nur die qualitativ her- 

ausragenden Schulen.
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2.

Hochschulsektor

Zunachst bestatigte Li Peng die be- 

reits vor einiger Zeit getroffene 

Entscheidung, auf absehbare Zeit 

keine neuen Hochschulen zu griin- 

den, sondern das vorhandene Po

tential auszuschbpfen und das Ni

veau der bestehenden Hochschulen 

anzuheben (vgl. C.a., 1985/12, 

U 21). Ferner sprach er sich fur eine 

Vielfalt der Hochschulbildung aus. 

Neben den regularen Ganztags- 

hochschulen fiihrte er die nichtre- 

gularen Hochschulen an, nament- 

lich die Fernseh-, Fern- und Frei- 

zeituniversitaten sowie Einrich

tungen zum Selbststudium. Unter 

den gegenwartigen Bedingungen 

kbnne auf diesen nichtregularen 

Sektor keinesfalls verzichtet wer- 

den, sondern rniisse dieser im Ge- 

genteil noch starker ausgebaut 

werden . Die Fernsehuniversitat sei 

zum einen zur Fortbildung fiir Be- 

rufstatige gedacht, zum anderen 

solle sie Abiturienten, die keinen 

regularen Studienplatz erhalten, 

die Mbglichkeit zum Studieren ge- 

ben . Durch zwei Methoden sei es dem 

Staat mbglich, noch mehr Hoch- 

schulstudenten auszubilden: durch 

die Zulassung selbstzahlender Stu- 

denten und durch die starkere Ein- 

schrankung der Arbeitsplatzga- 

rantie fiir Hochschulabsolventen. 

Beide Methoden ermbglichen die Zu

lassung einer hoheren Zahl von Stu- 

denten zum Hochschulstudium, ohne 

daB dem Staat dadurch eine zusatz- 

liche Belastung entstehen wurde.

Wahrend diese beiden Methoden 

schon seit einiger Zeit versuchs

weise praktiziert werden (vgl. 

C.a., 1985/4, U20), soil in diesem 

Jahr eine weitere ReformmaBnahme 

hinzukommen: Wie Li Peng ankiin- 

digte, soli das Stipendiensystem 

reformiert werden. Bisher war es 

so, daB alle regularen Hochschul- 

studenten automatisch staatliche 

Stipendien erhielten. Jetzt soil 

nicht mehr nach dem Prinzip des 

"Essens aus dem groBen Reistopf" 

verfahren werden, sondern die Sti

pendien sollen - dieses Jahr zu

nachst versuchsweise an ausge- 

wahlten Hochschulen - nach Lei- 

stung vergeben werden. Wie schon 

bei der Zulassung von Selbstzah- 

lern und der Einschr ankung der Ar- 

beitsplatzgarantie abzulesen, 

macht auch diese MaBnahme deut- 

lich, daB sich der Staat immer mehr 

darauf konzentriert, Spitzenlei- 

stungen zu finanzieren, also eine 

Elite heranzuziehen, wahrend die 

Allgemeinbildung in bezug auf fi- 

nanzielle Unterstiitzung fiir ihn se- 

kundare Bedeutung hat.

Auch in bezug auf die Postgraduier- 

ten kiindigte Li Peng eine Reform 

an, die in erster Linie der unlieb- 

samen Tendenz entgegenwirken 

soil, "daB gegenwartig eine ganze 

Reihe von Postgraduierten vbllig 

wirklichkeits- und bedarfsfern" 

studiere. Urn diese Tendenz einzu- 

dammen und die Wissenschaft noch 

mehr in den Dienst der Vier Moder- 

nisierungen zu stellen, soil eben- 

falls versuchsweise der Weg fiir 

Leute aus der Praxis gebffnet wer

den, einen wissenschaftlichen Grad 

zu erwerben, wenn der entspre- 

chende Standard vorhanden ist.

3.

Auslandsstudium

Li Peng sprach sich fiir eine lang- 

fristige Fortfiihrung der Politik 

aus, Studenten und Wissenschaftler 

mit staatlichen Stipendien wie auch 

als Selbstzahler zum Studium ins 

Ausland zu schicken. Hochgradige 

Fachleute auszubilden, die im Aus

land mit fortgeschrittener Wissen

schaft und Technik sowie Wirt- 

schaftsmanagement vertraut ge- 

macht werden, sei unbedingt zu be- 

jahen, auch wenn es dabei einige 

Probleme gebe. Er betonte, daB bei 

der Entsendung von Studenten und 

Wissenschaftlern vom Bedarf aus- 

zugehen sei, insbesondere vom Be

darf der einstellenden Einheiten, 

damit die Fahigkeiten der Studen

ten und Wissenschaftler nach ihrer 

Riickkehr voll zur Geltung gebracht 

werden kbnnten. Deutet sich schon 

in dieser AuBerung an , daB man den 

Kreis der Auslandsstudenten ge

genwartig nicht unnbtig ausdehnen 

mbchte, so wird dieser Eindruck 

durch Lis Erklarung bestatigt, daB 

mittlerweile sehr viele Hochschul- 

institutionen in China in der Lage 

seien, Postgraduierte auszubilden 

und daB daher der Schwerpunkt der 

Postgraduiertenausbildung kunf- 

tig in China selbst zu liegen habe. 

Als weitere Methode schlug er ge- 

meinsame Ausbildungsprogramme 

von chinesischen und auslandi- 

schen Hochschulen vor. Auf diese 

Weise kbnne man auch von der aus- 

landischen Wissenschaft und Tech

nik profitieren und noch Schneller 

eine noch grbBere Zahl von Postgra

duierten ausbilden. Im Klartext 

bedeutet das, daB Dozenten und 

Professoren von auslandischen 

Hochschulen an chinesischen Hoch

schulen Vorlesungen halten. Diese 

Methode hat neben Kosteneinspa- 

rung auch den Vorteil, daB die 

Postgraduierten weniger den ver- 

meintlich schadlichen Einfliissen 

des Westens ausgesetzt sind, als 

wenn sie im Ausland studierten .

4.

Erwachsenenbildung sowie berufli- 

che und technische Ausbildung

Hier vertrat Li Peng die Ansicht, 

daB die Erwachsenenbildung einen 

wichtigen Weg darstelle, Fachleute 

heranzubilden, insbesondere sol- 

che in mittleren und jungen Jahren . 

Er widersprach der Vermutung , daB 

man mit der Einfiihrung einheitli- 

cher Aufnahmepriifungen in diesem

Jahr (vgl. C.a., 1986/2, U20) die 

Erwachsenenbildung einschranken 

wolle; vielmehr diene die MaBnahme 

dazu, das gegenwartig herrschen- 

de Durcheinander zu iiberwinden. 

Zugleich pladierte er dafur, die 

Erwachsenenbildung haupt-

sachlich in die Freizeit zu verlegen 

und die Beurlaubung von der Arbeit 

so weit wie mbglich zu verringern, 

"urn bei den Betrieben und Organi- 

sationen den gegenwartigen Wider- 

spruch zwischen Arbeit und Studium 

zu Ibsen". Die Einheiten sollten fiir 

die sich Fortbildenden allerdings 

die notwendigen Bedingungen 

schaffen. Er wies darauf hin, daB 

das von der Zentrale eingerichtete 

Satellitenfernsehen der Situation 

Rechnung trage, indem es die Er- 

wachsenenbildungsprogramme der 

Fernsehuniversitat in die Abend- 

stunden lege, damit ohne Beurlau

bung von der Arbeit die Gelegenheit 

zum Studieren gegeben sei.

Offensichtlich scheinen viele Be- 

triebe zu bemangeln, daB eine zu- 

nehmende Zahl von Angestellten 

und Arbeitern Bildungsurlaub in 

Anspruch nehmen will und darunter 

die Produktion leidet. Ob den Be

trieben letztlich mit der vom Staat 

angestrebten Lbsung, die Fortbil

dung in die Abendstunden zu verle

gen, gedient ist, bleibt fraglich, 

denn einerseits durfte der Lerneifer 

nach einem vollen Arbeitstag stark 

gemindert sein, und andererseits 

miissen auch die Betriebe sehen, 

daB eine besser qualifizierte Mitar- 

beiterschaft fur die Produktion nur 

fbrderlich sein kann.

GrbBte Bedeutung maB Ling Peng 

der beruflichen Bildung bei. Der 

Ausbau dieses Bildungssektors, 

einschlieBlich der Umwandlung all- 

gemeinbildender in berufsbildende 

Mittelschuloberstufen, sei ein 

dringendes Erfordernis fur die Mo- 

dernisierung. Er nannte zwei Pro

bleme, die der beruflichen Bildung 

gegenwartig zu schaffen machten 

und rechtzeitig einer Lbsung be- 

diirften. Erstens rniisse den Schii- 

lern wahrend ihrer Ausbildung 

mehr Gelegenheit zu praktischer 

Arbeit gegeben werden, denn nur 

dann kbnne man qualifizierte Fach

leute mit speziellen Fertigkeiten 

heranbilden. Zweitens bestehe ein 

groBer Mangel an Berufsschulleh- 

rern. Zur Behebung dieses Mangels 

miiBten auch die Hochschulen ihren 

Beitrag leisten.

SchlieBlich hob Li Peng die Bedeu

tung der Kindergartenerziehung 

hervor. Auch in diesem Sektor, der 

ganz in die Verantwortung der Kol- 

lektive fallt, bezeichnete er den 

Lehrermangel als das Hauptpro- 

blem.

5.

Ideologisch-politische Arbeit an 

den Schulen
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Obwohl dieser Punkt in Li Pengs Re

de den letzten Platz einnahm , lag er 

ihm offensichtlich am meisten am 

Herzen, denn er nahm, zumindest 

der Zusammenfassung in der 

Guangming-Zeitung nach zu urtei- 

len, den breitesten Raum ein. Li 

Peng wandte sich in erster Linie an 

die Hochschulen, deren Aufgabe es 

sei, Fachleute mit sozialistischem 

BewuBtsein heranzubilden. Der 

Mehrzahl der Studenten bescheinig- 

te er, daB sie ideologisch in Ord- 

nung sei . Die Studenten glaubten an 

den Marxismus-Leninismus und 

wollten ihn studieren, sie erkenn- 

ten die Fiihrungsrolle der Kommuni- 

stischen Partei und den sozialisti- 

schen Weg an und wiirden die Revo

lution unterstutzen, sagte er, 

d.h., er billigte der Mehrheit zu, 

daB sie die sog. "Vier grundlegen- 

den Prinzipien" akzeptiere. Sorge 

bereiten ihm allerdings die Libera- 

lisierungsgedanken, die "in den 

Hochschulen einen bestimmten Ein- 

fluB austiben". Auch gebe es eine 

Reihe von Studenten, die sich von 

der Wirklichkeit und den Massen 

trennten, diese geringachteten und 

ein iibermaBiges Selbstwertgefiihl 

hatten. Diesem Problem sei mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. Li 

Peng machte drei Empfehlungen, 

wie dem Problem beizukommen sei:

a) Zunachst einmal miissen die Par- 

teikomitees der Schulen und die Or- 

ganisationen aller Ebenen Klarheit 

dariiber haben, was sie unterstut- 

zen und gegen welche Haltung sie 

sich wenden sollen. In bezug auf 

ideologische Kenntnisse miissen al- 

le Studenten gleich behandelt wer- 

den. Man soli argumentativ und 

nach der Methode der demokrati- 

schen Diskussion vorgehen, nicht 

jedoch nach der Methode, einfach 

streng Druck auszuiiben. Man muB 

die Ansichten und Einschatzungen 

der Studenten achten und sich be- 

miihen, die Lern- und Lebensbedin- 

gungen der Studenten zu verbes- 

sern.

An dieser Anweisung ist deutlich zu 

erkennen, daB man die ideologische 

Erziehung der Studenten auBeror- 

dentlich behutsam angehen will, urn 

diese fiir die Modernisierung so 

wichtige Gruppe kiinftiger Fachleu

te nicht der Partei zu entfremden. 

In letzter Zeit hatte es wiederholt 

Aufrufe gegeben, den Politikunter- 

richt interessanter und anspruchs- 

voller zu gestalten, d.h., die Par

tei sieht inzwischen, daB der man- 

gelnde Enthusiasmus nicht allein 

den Schiilern und Studenten anzula- 

sten ist.

b) So forderte Li denn auch als 

nachstes, das {Contingent der Leh

rer fiir die ideologisch-politische 

Arbeit an den Schulen aller Ebenen 

durch eine starkere Professionali- 

sierung zu verbessern.

c) Nicht zuletzt soil der Politikun- 

terricht selbst reformiert werden, 

indem man den Lehrstoff erweitert 

dadurch, daB man z.B. eine enge 

Verbindung zur Lage in der Welt 

und zu der Wirklichkeit des chine- 

sischen Aufbaus herstellt. Es soil 

ein aufgeklarter, auf freier Dis

kussion beruhender Unterricht 

sein.

Auch die Jugendliga und die Stu- 

dentenorganisationen miissen nach 

Ansicht Li Pengs in der politischen 

Erziehung eine wichtige Rolle spie- 

len. SchlieBlich pladierte Li fiir 

eine engere Verbindung der Studen

ten mit der gesellschaftlichen Wirk

lichkeit. Fiir ihre politisch-ideolo- 

gische Bildung sei es wichtig, daB 

die Studenten ihre Ferien fiir einen 

engeren Kontakt mit der Gesell

schaft nutzten, indem sie z.B. in 

die Produktion gingen, Untersu- 

chungen und Erhebungen in der Ge

sellschaft anstellten oder militari- 

sche Ubungen machten. SolcheAkti- 

vitaten sollten formalisiert und in 

die Lehrplane aufgenommen wer

den .

Kritiker der Betonung von Buch- 

und Fachkenntnissen sehen die Ge- 

fahr der Entstehung einer neuen 

Bildungskaste, die den Kontakt zum 

Volk verliert und deren politisch- 

ideologische Einstellung zu wiin- 

schen iibrig laBt. Die Regierung 

freilich hat es schwer, den Eind- 

ruck zu widerlegen, sie wolle eine 

neue Bildungselite heranziehen. 

Tatsachlich tut sie im Interesse der 

Modernisierungspolitik alles, um 

die Ausbildung hochqualifizierter 

Fachleute zu fbrdern. Um dem Vor- 

wurf zu entgehen, sie vernachlas- 

sige dariiber die ideologische Bil

dung, muB sie diese zu ihrem eige- 

nen Anliegen machen. Die Betonung 

der ideologischen Bildung ist ein 

Zugestandnis an die Kritiker, das 

die Regierung machen muB, um ih- 

ren derzeitigen Kurs der konzen- 

trierten Fbrderung einer Bildungs

elite durchsetzen zu kbnnen. Des- 

halb wird es nicht ungern gesehen, 

wenn Studenten und Schuler wieder 

kbrperliche Arbeit in der Landwirt- 

schaft oder in Betrieben leisten, 

eine Tendenz, die in den letzten ein 

bis zwei Jahren zu beobachten ist 

(vgl. C.a. 1984/4, U27, und 1985/3, 

U19). Allerdings ist der kbrperli- 

chen Arbeit der Charakter einer 

ZwangsmaBnahme weitgehend da

durch genommen, daB heute der ma- 

terielle Anreiz im Vordergrund 

steht, sei es, daB Schuler Geld er- 

wirtschaften, das ihrer Schule zu- 

gute kommt, sei es, daB Studenten 

mit der Arbeit ihr Studium finanzie- 

ren. Gerade das letzte diirfte zu- 

nehmend notwendig sein angesichts 

der Tatsache, daB kiinftig nicht 

mehr generell alle Studenten mit 

staatlichen Stipendien rechnen 

kbnnen.

6.

Duales Bildungssystem

Die fiinf von dem Vorsitzenden der 

Staatlichen Erziehungskommission 

angesprochenen Punkte lassen er

kennen, daB die Regierung an dem 

bisherigen Erziehungskonzept, wie 

es in den Reformbeschliissen vom 

Mai 1985 (vgl. C.a., 1985/5, U 16) 

zum Ausdruck kommt, festhalten 

will, d.h., die Reform soil weiter- 

gefiihrt und konsolidiert werden. 

Dieser Kurs findet jedoch durchaus 

nicht nur Befiirworter. Fachleute in 

China wie im Ausland bezeichnen 

das gegenwartig verfolgte Konzept 

haufig als "duales Bildungssy

stem", das sich in einen Elitesektor 

und einen Massensektor unterteilt 

(vgl. hierzu Stanley Rosen, "Re

centralization , Decentralization, 

and Rationalization. Deng Xiao

ping's Bifurcated Educational Pol

icy", in: Modern China 11/3 (July 

1985), S.301-346). Dem Elitesektor 

werden vor allem die sog. Schwer- 

punktschulen (das sind Eliteschu- 

len), die es bekanntlich auf alien 

Ebenen gibt, sowie die regularen 

Hochschulen zugeordnet, wahrend 

der iiberwiegende Teil der Grund- 

schulen und Sekundarschulen, bei 

letzteren insbesondere diejenigen 

mit berufsbildender Oberstufe, so

wie die nichtregularen Hochschulen 

dem Massensektor zugerechnet wer

den. Die Kritiker werfen der Regie

rung vor, einseitig den Elitesektor 

zu fbrdern und die Massenbildung 

zu vernachlassigen. Tatsachlich 

ist seit Wiedereinfiihrung der Hoch- 

schulaufnahmeprufungen im Jahre 

1977/78 der Zugang zu den regula

ren Hochschulen immer restriktiver 

gehandhabt worden (vgl. ebd., 

S.311-14). Es ist schwer zu beurtei- 

len, ob der Elitesektor mbglicher- 

weise zu klein und zu exklusiv ge- 

halten wird. Der Staat orientiert 

sich in dieser Hinsicht eindeutig an 

seinem Bedarf, und zwar sowohl in 

quantitativer wie in qualitativer 

Hinsicht. Das zeigt schon die Tatsa

che, daB nur noch ein Teil der Stu

denten in den GenuB einer Arbeits- 

platzgarantie kommt.

Die Kritiker wenden sich vor allem 

gegen die Einrichtung der Schwer- 

punktschulen, die einseitig auf die 

Elitebildung ausgerichtet sind 

(vgl. C.a., 1984/9, U23). In der 

Praxis ist es schon heute so, daB 

Schiilern anderer Schulen der Zu

gang zu den regularen Hochschulen 

versperrt ist. Ein weiterer Punkt 

der Kritik gilt der offiziell propa- 

gierten Umwandlung regularer Se

kundarschulen in berufsbildende 

Sekundarschulen, eine MaBnahme, 

die als der Allgemeinbildung ab- 

traglich erachtet wird (vgl. S. Ro

sen , a.a.0., S.318-23).

Li Peng ging in seiner Rede auf die

se kritischen Punkte nicht ein, was 

nicht bedeutet, daB sich die Regie

rung ihrer nicht bewuBt ware.
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Tatsachlich unternimmt sie viel, um 

die Argumente der Kritiker zu 

schwachen, z.B. wenn sie Lehrer 

aus der Zentrale unterstellten 

Institutionen in unterentwickelte 

Gebiete schickt, damit sie dort Leh

rer aus- oder fortbilden. Der Vor- 

wurf, die Regierung setze sich nicht 

geniigend fur die Einfiihrung der 

allgemeinen Schulpflicht ein, laBt 

sich schwerlich aufrechterhalen. 

Wie allerdings in der Praxis die 

Verteilung der finanziellen Lasten 

aussieht, ist ein anderes Kapitel. 

Formal sind fur die Schulbildung 

die brtlichen Regierungen zustan- 

dig, doch hat die Regierung fur be- 

sonders riickstandige Gebiete fi- 

nanzielle Unterstiitzung zugesagt. 

Angesichts ihrer Finanzknappheit 

muB die Regierung Prioritaten set- 

zen - im Bildungswesen die Heran- 

bildung von qualifizierten Fach- 

leuten -, doch ist sie sich der Be- 

deutung der Anhebung des allge

meinen Bildungsniveaus der Bevbl- 

kerung voll bewuBt. So gerechtfer- 

tigt es ist, das chinesische Bil— 

dungssystem als ein duales System 

zu bezeichnen, so vorsichtig sollte 

man mit dem Urteil sein, die Regie

rung kummere sich nicht geniigend 

um den sog . Massensektor.




