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1.

Ist Ideologic im nach

maoistischen China iiber- 

haupt noch von Bedeutung?

Ideologie hat in China seit lan- 

gem, spatestens aber seit der so 

uber alle Mafeen desillusionieren- 

den Kulturrevolution, ihre Moti- 

vationsfunktion verloren und 

dient im wesentlichen nur zur Le- 

gitimierung und Absicherung ak- 

tueller politischer Beschliisse.

1.1.

Bedeutung der Interpre- 

tationsmacht?

Gleichwohl sollte der Faktor Ideo

logie nicht unterschatzt werden; 

denn in einer bis in die letzten 

Fasern hinein so verbalen politi- 

schen Kultur, wie sie in China 

(und zwar sowohl im alten wie im 

neuen China) nun einmal exi- 

stiert, gehort zur politischen 

Macht letztlich auch die Interpre- 

tationsmacht in der sich politi- 

sche Macht sogar besonders 

deutlich manifestiert. "Gehorchen" 

heifet auf chinesisch "hinhoren 

auf Worte" (tinghua). Wer von 

der Bevolkerung also Gehorsam 

verlangt, mu6 die richtigen "Wor

te" setzen und sich dadurch le-



CHINA aktuell -20- Januar 1983

gitimieren. Die hierbei prasen- 

tierte Ideologie kann entweder 

eine neuformulierte Ideologie oder 

aber die Neuinterpretation einer 

alten sein. Sogar "Mao-Zedong- 

Ideen" sind demnach nicht iden- 

tisch mit der Ideologic des histo- 

rischen Mao Zedong, sondern 

werden in einer Form prasentiert, 

die dem Kurs der jeweils vorherr- 

schenden Fiihrungsmacht ent- 

spricht. Sie werden m.a.W. als 

Legitimierungsinstrument einge- 

setzt, so dal?> am Ende Mao-Ze- 

dong-Ideen und Mao Zedong ge- 

trennt voneinander dastehen, ja 

sich sogar widersprechen kbnnen. 

Der friihe Mao wird feinsauberlich 

vom spaten Mao abgetrennt, 

Richtiges und Falsches fein sau- 

berlich auseinandersortiert und so 

eine neue Ideologic in alter Ver- 

packung prasentiert.

Wer so vorgeht, braucht auch 

nicht von "Entmaoisierung" zu 

sprechen. Die seit dem Reformple

num vom Dezember 1978 geltende 

Hauptthese etwa, daR> der Haupt- 

akzent nicht mehr beim Klassen- 

kampf, sondern bei der Moderni- 

sierung liege, lafct sich ohne 

weiteres dadurch als typisch 

"maoistisch" verifizieren, daft man 

auf friihere Modernisierungsbe- 

kenntnisse Maos verweist, seine 

spatere Hinwendung zum Klassen- 

kampf aber als "Fehler" dekla- 

riert. Das Bild der Mao-Zedong- 

Ideen braucht also nur von ein 

paar Flecken gereinigt zu werden 

und schon hat man wieder die 

"echten" und authentischen Mao- 

Zedong-Ideen, die ja nicht nur 

als Produkt einer einzelnen Per- 

sonlichkeit, sondern als "Kristal- 

lisation" aus den langjahrigen Er- 

fahrungen der Gesamtheit aller 

chinesischen Revolutionare defi- 

niert werden.

Nicht "Entmaoisierung", sondern 

Reinigung der Mao-Zedong-Ideen 

von einigen "wenigen" Fehlern 

der Spatzeit - dies ist die Parole 

und offizielle Sprachregelung! 

(1)

1.2.

Zynismus?

Dieser willkiirliche Umgang mit 

der Ideologic veranla&t verschie- 

dene auslandische Beobachter (2) 

zu der Feststellung, dafe Politik 

und Ideologic bei den interfrak- 

tionellen Auseinandersetzungen 

iiberhaupt keine Rolle spielten, 

sondern dak das gesamte politi- 

sche Verhalten durch eigensiichti- 

ge und partikularistische Interes- 

sen bestimmter Gruppen verur- 

sacht sei. Der Fraktionenbilduiig 

liegen dieser Auffassung zufolge 

keinerlei weltanschauliche Diffe- 

renzen zugrunde; daraus auch 

resultiere die haufig zufallige Zu- 

sammensetzung der einander be- 

kampfenden Gruppen. Irgendwel- 

che Lernprozesse fanden nicht 

statt - deshalb auch der repeti

tive und zyklisch angelegte Sche- 

matismus, der auch schon fur die 

Eliten des traditionellen China 

charakteristisch gewesen sei.

Ein so uberpessimistischer Ansatz 

wird dem Stellenwert der Ideologie 

im heutigen China ganz gewi8> 

nicht gerecht; sicherlich begegnet 

der intellektuelle Durchschnitts- 

chinese ideologischen Fragen seit 

der Kulturrevolution mit Skepsis - 

ja Zynismus. Andererseits ist er 

bei den haufigen Versammlungen 

politischen Charakters in seiner 

Danwei oder Massenorganisation 

immer wieder zu verbalen Lippen- 

bekenntnissen gezwungen. Ein 

hochgradiger Affirmationsdruck, 

wie er nun einmal das politische 

Leben Chinas seit 1949 bestimmt, 

veranlafet ihn, regelmafeig die 

einschlagigen ideologischen Leit- 

artikel zu lesen, sich mit ihnen 

diskutierend auseinanderzusetzen 

und in ihrem Sinne auch "Be- 

kenntnisse" abzulegen.

Worte und Argumente aber ent- 

falten, oft genug wiederholt, ihre 

eigene Uberzeugungs- und Moti- 

vationsdynamik. Auch wenn man 

ihnen vielleicht nicht auf Anhieb 

Glauben schenkt, setzt man sie 

doch in dem Augenblick mit 

"hbchster tlberzeugungskraft" 

ein, da es gilt, einen Zweifler 

oder Opponenten zur Raison zu 

bringen - trete dieser "Opponent" 

auch nur mit hypothetischen Ge- 

genargumenten auf, wie sie bei 

ideologischen Schulungsveranstal- 

tungen ja immer wieder vorgetra- 

gen werden.

Selbst wenn die Ideologie bei "Ka- 

dern" und "Massen" Zweifel hin- 

terlafet, ist sie doch von hbchster 

Bedeutung fur die verbale und 

argumentative Kommunikation zwi- 

schen Partei und "Volk". Kein 

Wunder, daft die KPCh alien 

ideologischen Anzweifelungen mit 

unbeugsamer Scharfe begegnet 

und die sog. "Vier Grundprinzi- 

pien" zu Tabus erhoben hat, die 

nicht angezweifelt werden diirfen: 

namlich das Festhalten am Sozia- 

lismus, an der "demokratischen 

Diktatur des Volkes", an der KP- 

Fiihrung und an den Mao-Zedong- 

Ideen. Wer hier auch nur einen 

Stein herausnimmt, bringt das 

ganze Gebaude in Einsturzgefahr. 

Vor allem die beiden Grundbau- 

steine, namlich KP-Fiihrung und 

"Sozialismus", sind aufs engste 

mit bestimmten Argumentationswei- 

sen und einem bestimmten Voka- 

bular verbunden, das zwar 

hierin Modulen ahnlich - da und 

dort austauschbar ist, aber nie 

als ganzes zur Disposition stehen 

darf.

Die Ideologie ist daher wie eine 

kostbare Porzellansammlung zu 

behandeln: Das eine Stuck wird 

als Blickfang aufgestellt und das 

andere verschwindet im Hinter- 

grund; spa ter mag dann wieder 

ein Austausch erfolgen; auf kei- 

nen Fall aber darf die Sammlung 

zerbrochen werden.

Allein schon die Notwendigkeit, 

sich uber die Transmissionswir- 

kungen der Ideologie so viel Ge- 

danken machen zu miissen, zwingt 

wiederum die Fiihrung, Ideologie 

ernster zu nehmen als ihr dies in 

der esoterischen Kommunikation 

eigentlich lieb ware.

1.3.

"Drei-Glaubens-Krise"?

Die chinesische Bevblkerung 

durchlauft - unter dem Eindruck 

so zahlloser Wendungen des KP- 

Kurses in den letzten drei Jahr- 

zehnten - z.Zt. eine "Drei-Glau- 

bens-Krise", namlich eine Loyali- 

tats- (gegeniiber der KP-Biiro- 

kratie) , eine Glaubens-(gegeniiber 

den Mao-Zedong-Ideen) und eine 

Vertrauenskrise (in die Zukunft). 

Auch aus diesem Grund fiihlt sich 

die Parteifiihrung verpflichtet, 

der iiberkommenen Ideologie ein 

neues Stiitzkorsett zu verpassen 

und das Bekenntnis zu ideologi

schen "tlberzeugungen" notfalls 

zu erzwingen.

2.

Das Dilemma der "zorni- 

gen alten Manner": "Ent- 

maoisierung" oder "Wie- 

derherstellung der Mao- 

Zedong-Ideen"?

2.1.

Der historische Verlauf 

der Ideologie-Diskussion 

im nachmaoistischen China

Nach dem Sturz der "Vier" am 

6.Oktober 1976 stand die gesamte 

ideologische Diskussion zunachst 

im Kampf gegen den Linksradika- 

lismus. Hier gab es keine Diffe- 

renzierung, sondern nur Pau- 

schalverurteilungen und Schwarz- 

weifcmalerei. Die Abrechnung mit 

der "Viererbande" verlief in nicht 

weniger derben Formen als es bei 

der friiheren "Revisionismus"- 

Kritik der Kulturrevolutionare ge

gen die Alte Garde der Fall gewe

sen war.

Das meiste Kopfzerbrechen berei- 

tete die Frage, wie man sich zu 

Mao Zedong verhalten sollte, der 

doch die so verhangnisvolle Phase 

der Kulturrevolution entscheidend 

mitgepragt hatte. Sollte man hier 

zur "Entstalinisierung" a la China 

seine Zuflucht nehmen oder aber 

so tun, als ob Mao iiberhaupt kei

ne Fehler begangen hatte, oder 

lie6 sich ein irgendwie gearteter 

Mittelkurs zwischen beiden Extre- 

men steuern?
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Die Antwort fiel zunachst in einem 

"extremistischen" Sinne aus. In 

einem gemeinsamen Leitartikel von 

Renmin Ribao, Hongqi und Jie- 

fangjun Bao vow 7.Februar 1977 

wurde die Parole Hua Guofengs, 

des zum Nachfolger Maos ausgeru- 

fenen Parteivorsitzenden und Re- 

gierungschefs, bekanntgegeben, 

dali "alle politischen Entscheidun- 

gen, die der Vorsitzende Mao ge- 

troffen hat, entschieden unter- 

stiitzt und daft alle seine Anwei- 

sungen, die er gegeben hat, un- 

erschiitterlich befolgt werden".

Gegen diese sog. "Zwei-Alle"- 

Richtlinien gab es schon bald Wi- 

derstand aus den Reihen der 

"Uberlebenden". Vor allem Deng 

Xiaoping, der 1977 an die Macht 

zuriickgekehrt war, wehrte sich 

dagegen, da6 die Partei bewu&t 

an Fehlern festhalte, die als sol- 

che klar diagnostiziert worden 

seien. Er brachte seinen Aufruf 

in einem Brief vow 10.April 1977 

an das ZK zum Ausdruck, der 

zum Auftakt der folgenden Dis- 

kussionen uber das "Wahrheits- 

kriterium" sowie liber die "Befrei- 

ung des Denkens" werden sollte.

Mit einem Artikel "Die Praxis ist 

das einzige Kriterium fiir die 

Uberpriifung der Wahrheit" in der 

Guangming Ribao vom 10.Mai 1978 

wurden die "Zwei Alle" offiziell 

verdammt. In der nun an- 

schlie&enden Diskussion ging es 

gegen "Personenkult" und "Dog- 

matismus" sowie urn die "Revision 

der Fehlurteile" gegen friihere 

Parteimitglieder. Diese Rehabili- 

tierung wurde von Hu Yaobang, 

der damals noch die Zentrale Par- 

teischule leitete, in einem Volks- 

zeitungs-Artikel (3) gefordert. 

Kurze Zeit spater avancierte Hu 

zum Leiter der Organisationsab- 

teilung beim ZK, urn schlieklich 

1981 ins Politburo gewahlt zu 

werden.

Die Dogmatismus-, Befreiungs- 

und Rehabilitierungsdiskussion 

erhielt gewaltigen Riickenwind 

durch das "Reform"-Plenum 

(3.Plenartagung des XI.ZK), das 

vom 18. bis 22.Dezember 1978 in 

Beijing tagte und Modernisie- 

rungsgedanken wiederaufgriff, 

wie sie von Zhou Enlai bereits vor 

dem III.NVK i.J. 1964 geaufeert 

worden waren. Bei dieser Veran- 

staltung wurde nicht nur der bis- 

herige Klassenkampfkurs zugun- 

sten der Modernisierung aufgege- 

ben und das Grundraster einer 

neuen Wirtschafts-, Militar-, Wis- 

senschafts-, Nationalitaten-, Kul- 

tur-, Parteiaufbau- und Au&enpo- 

litik beschlossen, sondern liber- 

dies auch die neue ideologische 

Linie festgemacht. Das Leitprinzip 

sollte kiinftig lauten: "Das Denken 

befreien, den Kopf anstrengen, 

die Wahrheit in den Tatsachen su- 

chen, sich zusammenschlie&en und 

nach vorn blicken"; die Verdien- 

ste Mao Zedongs sollten historisch 

und wissenschaftlich "bewertet" 

werden; keinesfalls dlirfte aber 

das Kind mit dem Bade ausge- 

schiittet werden: Konne man 

namlich noch an die Parteiflihrung 

glauben, wenn Mao "bestraft" 

werdel? Die Losung, dak der 

"Klassenkampf das Hauptketten- 

glied" sei, mlisse endgiiltig fallen- 

gelassen werden. Ferner seien die 

in den letzten Jahren entstande- 

nen "Disproportionen" zu besei- 

tigen.

Die Tagung "korrigierte" im libri- 

gen die frliheren Angriffe auf 

Deng Xiaoping und andere Par- 

teifiihrer. Vor allem wurden die 

Anschuldigungen gegeniiber

Deng, der nach den Trauerfeier- 

lichkeiten vom 5. April 1976 zum 

zweiten Mai gestiirzt und als 

rechtes Element ("Wind von 

rechts") bezeichnet worden war, 

revidiert. Zweiter Hohepunkt war 

die Rehabilitierung des inzwischen 

gestorbenen Liu Shaoqi, der 

seitdem als einer der fiihrenden 

Marxisten Chinas gilt.

Der Aufruf zur "Befreiung des 

Denkens" wurde von weiten Krei- 

sen der Bevolkerung, vor allem 

den Intellektuellen Beijings, zu 

kritischen Au&erungen genutzt; 

Schriftsteller holten ihre alten 

Manuskripte aus der Schublade; 

die verschiedenen Religionen 

durften wieder ihre Gottesdienste 

ausliben und gleichzeitig liberzo- 

gen sich die Mauern der Stadte 

mit einer bunten Folge von Wand- 

zeitungen, auf denen der Partei- 

apparat, der Staat und die Kul- 

turrevolution hinterfragt und an- 

geklagt wurden - und dies alles 

innerhalb von so wenigen Monaten 

Anfang 1979. Zu Recht sprach 

man damals vom "Beijinger Friih- 

ling". Wie schon bei der Hundert- 

Blumen-Kampagne i.J. 1957 for- 

derte die liberwaltigende Mehrheit 

der Partei, nachdem sie ihren er- 

sten Schock iiberwunden hatte, 

schnelle und strikte Repressions- 

ma&nahmen: Wenn die Wandzeitun- 

gen das Wort behielten, werde die 

Partei liber kurz Oder lang nichts 

mehr zu sagen haben; wenn die 

Ideologic allzu radikal abgebaut 

wurde - wo bliebe da am Ende die 

Legitimation fiir die Partei? "Be

freiung des Denkens" sei au6er- 

dem eine Parole, die der Uberwin

dung jahrelanger "linker" Fehler 

diene und die nichts mit "blirger- 

licher Liberalisierung" zu tun ha

ben diirfe. Beide - "Befreiung 

des Denkens" und "Liberalisie

rung" - stiinden sogar in einem 

aufcerst gegensatzlichen Verhaltnis 

zueinander.

Die Deng-Fiihrung mu&te solchen, 

von einer gewissen Panik getrage- 

nen, Bedenken Rechnung tragen 

und rang sich zu verschiedenen 

Repressionsmafenahmen durch. Zu 

diesem Zweck verkiindete sie am 

30. Marz 1979 die inzwischen so 

berlihmt gewordenen "Vier Grund- 

prinzipien", durch die vorge- 

schrieben wurde, daft man auch 

kiinftig festhalten mlisse an der 

KP-Fiihrung, am Sozialismus, an 

der Diktatur des Proletariats und 

an den Mao-Zedong-Ideen - in al- 

lererster Linie freilich an der KP- 

Fiihrung! Gleichzeitig wurden die 

Wandzeitungen verboten und das 

entsprechende Grundrecht aus 

der Verfassung gestrichen.

Immer noch aber gingen die in- 

nerparteilichen Diskussionen iiber 

Wert und Unwert der Mao-Zedong- 

Ideen weiter, und es ist nicht 

unrealistisch anzunehmen, daft 

einige Parteiflihrer die Abwendung 

von dem ganzen Lehrgebaude for- 

derten.

Angriffe gegen Mao Zedong wur

den damals ja nicht direkt, son

dern, wie in China iiblich, indi- 

rekt vorgetragen, z.B. in Form 

der Ablehnung des "Personen- 

kults" und des mit der Person 

Maos verbundenen quasireligibsen 

Vokabulars. 1945 habe das VII.ZK 

zwar verboten, anlafelich der Ge- 

burtstage von Parteifiihrern 

Festlichkeiten zu veranstalten 

oder Ortschaften, Stra6en und 

Betriebe nach ihnen zu benennen. 

Nach 1958 jedoch sei die Propanda 

fiir Individuen wieder vorherr- 

schend geworden und habe in der 

Kulturrevolution ihren Hohepunkt 

erreicht. Erst nach 1976 habe 

statt dessen das alte Prinzip der 

Kollektivfiihrung wieder durchge- 

setzt werden kdnnen. Im Juli 1980 

erging eine ZK-Weisung, die "von 

jetzt an" verbot, neue Gedenkhal- 

len, Gedenkstatten oder Denkma- 

ler fiir Revolutionare der alteren 

Generation zu errichten. Die ehe- 

maligen Geburtsstatten, Schulen 

und Arbeitsstatten lebender ZK- 

Genossen diirften nicht mehr in 

Gedenkstatten umgewandelt wer

den. Bereits bestehende Einrich

tungen dieser Art seien aufzulb- 

sen. Die Herausgabe von Autobio- 

graphien bediirfe einer besonde- 

ren Genehmigung durch die Par

tei. Trauerfeiern fiir hohe Kader 

seien moglichst einfach und spar- 

sam zu gestalten. Statt dauernd 

Gedichte und Zitate Mao Zedongs 

zu bringen, konzentriere man sich 

doch lieber darauf, die Errungen- 

schaften der Arbeiter, Bauern 

und Soldaten bei der Verwirkli- 

chung der Vier Modernisierungen 

in den Vordergrund zu stellen. 

Von Mao Zedong hangt seitdem 

nur noch ein einziges Portrait am 

Tiananmen; seine Gedenkhalle ist
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nur an bestimmten Tagen gebff- 

net. Dem Personenkult und der 

"Zwei-Alle"-Politik war damit end- 

giiltig eine Absage erteilt.

1980 auch wurde die Dazhai-Bri- 

gade, die von Mao zum Landwirt- 

schaftsmodell hochstilisiert worden 

war, als Schwindelunternehmen 

(Ergebnisfalschungen!) entlarvt!

2.2.

Der "mittlere Weg" der 

Entmaoisierung

Nach langen Diskussionen 

schlieftlich fand die Partei zu dem 

eigentlich von Anfang an zu er- 

wartenden Mittelweg zwischen to- 

taler Bejahung und totaler Ver- 

neinung der "Mao-Zedong-Ideen". 

Offiziell festgelegt wurde dieser 

neue Weg in der "Resolution uber 

einige Fragen unserer Parteige- 

schichte seit Griindung der VR 

China", angenommen von der 

6 .Plenartagung des XI. ZK am 

27.Juni 1981. Hinter dem beschei- 

denen Titel verbirgt sich eine 

Fundamentalabrechnung der neuen 

Fiihrung mit 32 Jahren Revolu

tions geschichte, vor allem aber 

mit Mao Zedong. Es wurde aner- 

kannt, daft die Mao-Zedong-Ideen 

"das Produkt der Anwendung und 

Entwicklung des Marxismus-Leni- 

nismus in China" (andere Formu- 

lierung: die "Verbindung der 

allgemein giiltigen Wahrheit des 

Marxismus-Leninismus mit der 

konkreten Praxis der chinesischen 

Revolution") seien; sie hatten sich 

in der Praxis grundsatzlich "als 

korrekte Theorie" erwiesen und 

hatten "zugleich als eine Kristal- 

lisation der kollektiven Weisheit 

der KPCh" zu gelten.

2.3.

Was ist typisch chine- 

sisch an den Mao-Zedong- 

Ideen? Weitere n twicklun g 

des Marxismus?

Vor allem in sechs Bereichen 

hatten sie eine schbpferische 

Weiterentwicklung des Marxismus- 

Leninismus mit sich gebracht, und 

zwar

- bei der Lehre uber die Neude- 

mokratische Revolution (Herr- 

schaft von vier Klassen uber die 

Unterdriicker);

- im Bereich der sozialistischen 

Revolution und des sozialistischen 

Aufbaus (Simultanitatsprinzip; 

zwei Arten von Widerspriichen; 

Hundert Blumen; Proportionali- 

tatsdenken; "Dreier-Verbindun- 

gen");

- beim Armeeaufbau und der Mi-

litarstrategie (Bauernarmee;

Griindung von Stiitzpunktgebie- 

ten; Zehn grofte militarische 

Prinzipien; verschiedene strate- 

gische Stadien mit entsprechenden 

Strategiekonsequenzen etc.);

- im Bereich von "Politik und 

Taktik" ("strategisch die Feinde 

geringschatzen, taktisch sie ernst 

nehmen"; Politik der Vereinten 

Fronten etc.);

- bei der ideologischen und kul- 

turellen Arbeit (Prinzip der Ein- 

heit von Politik und Wirtschaft; 

rot und fachmannisch);

- beim Parteiaufbau (Betonung 

des Ideologischen neben dem Or- 

ganisatorischen; hervorragender 

Stellenwert des Arbeitsstils; Aus- 

richtungsbewegungen und Kam- 

pagnen).

Diese sechs "Besonderheiten" sind 

eher Folgeerscheinung einer be

stimmten Konzeption. Nicht er- 

wahnt sind hier die besonderen 

Pramissen, die dem maoistischen 

Denken zugrunde lagen und die 

mit folgenden vier Aussagen um- 

rissen werden kbnnen: Das Dorf 

ist starker als die Stadt; Bewe- 

gung ist wichtiger als Ruhe (per- 

manente Revolution und ewige Un- 

ruhe statt Evolution); Kampf ist 

wichtiger als Friede (Kampf ist 

eigentlich etwas Bestandiges, das 

den Menschen erst zum Menschen 

macht) und "der Mensch ist star

ker als die iibrige Natur" (Be- 

wufetsein und Wille vermbgen 

"Berge zu versetzen").

Diese Pramissen sind jedoch nicht 

neu, sondern waren bereits in 

der chinesischen Tradition ange- 

legt. Fur die Wichtigkeit des Dor- 

fes miissen hier keine weiteren 

Belege angefiihrt werden; sie war 

angesichts des gesamten agrikul- 

turellen Erscheinungsbildes der 

chinesischen Gesellschaft selbst- 

verstandlich. Daft der Mensch 

(und zwar der moralisch richtig 

handelnde Mensch) starker ist als 

die Natur, ist einer der Leitsatze 

des Konfuzianismus. Bewegung 

und "Kampfprimat" haben dagegen 

zwar nichts mit der "grofeen Tra

dition des Konfuzianismus", wohl 

aber mit jenen vielen "kleinen 

Traditionen" zu tun, die in den 

Zwischendynastiezeiten immer wie- 

der aufkamen, wenn die bauerli- 

chen Geheimgesellschaften ins 

helle Licht traten und wenn Mil- 

lionen expropriierter Bauern zum 

Kampf gegen die herrschende Dy- 

nastie und den Beamtenstaat an- 

traten. Es herrschte dann eine 

Wildheit und Irrationalitat, die 

dem konfuzianischen Denken gera- 

dezu antipodenhaft entgegenge- 

setzt war.

Die maoistische Bereitschaft zu 

Unruhe und Kampf war aber nicht 

nur von der "kleinen Tradition" 

Chinas, sondern auch durch 

westliche Ideologien mitmotiviert 

worden, die bereits um die Wende 

zum 20.Jh. in China - zumindest 

in der chinesischen Intelligenz - 

rezipiert worden waren, so z.B. 

der westliche Sozialdarwinismus, 

der nicht die Harmonie, sondern 

den Vernichtungskampf als Nor- 

malzustand postulierte, ferner der 

Anarchismus, der uber die in To

kyo und Paris studierenden chi

nesischen Studenten nach China 

gekommen war, und das Gedan- 

kengut der Jugendbewegung (4).

Ganz im Gegensatz zu diesen 

"maoistischen" Denkansatzen be- 

tont die andere Schule, die mit 

den Namen Liu Shaoqi und Deng 

Xiaoping identifiziert werden 

kann, eine Ideologic, die weniger 

von der permanenten Unruhe als 

vielmehr von der Selbstdisziplin 

des Parteigenossen ausgeht (man 

denke etwa an Liu Shaoqis be- 

riihmtes Schulungswerk "Wie man 

ein guter Kommunist wird"), die 

nicht die zu iiberwindende Armut, 

sondern vielmehr den anzustre- 

benden Reichtum und die zu 

iibernehmende Technik im Auge 

hat, die uberdies von einer in- 

tensiven Wissenschaftsverehrung 

gepragt ist (man denke an die 

chinesische Jules-Verne-Vorliebe 

und an den schon in den zwanzi- 

ger Jahren popularen Spruch 

"Demokratie und Wissenschaft") 

und fiir die Ideologic als solche 

nur noch einen relativ unterge- 

ordneten Stellenwert einnimmt.

Die Reformer, die weder diesen 

Pramissen noch den Folgerungen 

Maos ganz beizupflichten vermb

gen, zogen sich dadurch aus der 

Faile, daft sie zunachst einen dik- 

ken Trennungsstrich zwischen den 

Mao-Zedong-Ideen und den Feh- 

lern Maos ("in den letzten Jah

ren") zogen, sodann die in ihr 

eigenes Konzept passenden Be- 

standteile des Mao-Zedong-Den- 

kens herausmodellierten und dann 

- in einem dritten Schritt - den 

"Kerngehalt" der Mao-Zedong- 

Ideen auf drei Grundaspekte zu- 

riickfuhrten, namlich auf "Die 

Wahrheit in den Tatsachen su- 

chen", auf die Massenlinie und 

auf die Prinzipien der Unabhan- 

gigkeit und Selbstandigkeit (5). 

Der Kerngehalt der Mao-Zedong- 

Ideen wird also am Ende mit den 

zentralen Prinzipien der nachmao- 

istischen Fiihrung identifiziert 

und damit "vereinnahmt".

2.4.

Wo liegen die Fehler 

Maos?

Im iibrigen werden in der Reso

lution auch die Fehler und Vorzii- 

ge Maos aufgezahlt. Das Siinden- 

register fiillt mehrere Seiten und 

konzentriert sich vor allem auf 

die "linken" Fehler Maos wahrend 

der Kulturrevolution (6). Auch 

Hua Guofeng, der inzwischen als 

Parteivorsitzender und Regie-
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rungschef abgesetzt worden war, 

mu&te sich "linke" Fehler vorhal- 

ten lassen, vor alien wegen sei

ner "Zwei-Alle"-Theorie und sei

nes Widerstands gegen die Reha- 

bilitierung alter Kader.

Der maoistischen Ideologic waren 

schon vor langerer Zeit vor allem 

drei gefahrliche Irrtiimer vorge- 

worfen worden, namlich ihre 

"Gleichmacherei" (z.B. "reich = 

revisionistisch", Verurteilung von 

Pramien und Leistungsanerken- 

nung), zweitens ihre Klassen- 

kampforientierung (vor allem in 

Form der "Theorie von der Wei- 

terfiihrung der Diktatur des Pro

letariats im Zeichen des Sozialis- 

mus") und drittens die Schablo- 

nisierung des Denkens (Dogma 

und Personenkult), die jeder ei- 

genen Initiative den Weg verbaut 

habe.

Statt Gleichmacherei wurde seit 

1978/79 die Anerkennung der 

Leistung in Form von Aufstiegs- 

chancen, Pramien etc., statt dem 

Klassenkampf die Modernisierung 

und statt dem Schablonendenken 

das Postulat anerkannt, die 

"Wahrheit in den Tatsachen zu 

suchen" (und nicht etwa in einem 

maoistischen Dogma).

2.5.

Worin besteht am Ende 

die "Modernisierung" der 

Ideologic?

Die "Modernisierung” des "Mao- 

Zedong-Denkens" bestand in meh- 

reren Mafcnahmen:

- Schritt Nr.l: Trennung der 

Mao-Zedong-Ideen von der Person 

des spaten Mao.

- Schritt Nr. 2: Verurteilung des 

"fehlerhaften" und Belobigung des 

"richtigen" Mao. Nach dieser Lo- 

gik hat Mao den Mao-Zedong-Ideen 

zuwidergehandelt.

- Schritt Nr.3: "Wiederherstellung 

der Mao-Zedong-Ideen" durch ihre 

Gleichsetzung mit dem ideologi- 

schen Gedankengut der Reformer. 

Zum einen wurde der Maoismus am 

Ende mit dem Kernsatz Deng 

Xiaopings von der "Wahrheit in 

den Tatsachen" gleichgesetzt. Zum 

anderen wurde Mao Zedong durch 

Herausgabe des V. Bands seiner 

"Ausgewahlten Werke", die den 

Zeitraum von 1949 bis 1956 umfas- 

sen, zum "Modernisierer Mao" um- 

gepragt. Schlieftlich wurden die 

"Mao-Zedong-Ideen" seit Dezember 

1980 z.T. durch die Begriffswelt 

der sog. "geistigen Zivilisation" 

iiberlagert (Naheres unten 4.).

Modernisierung der Mao-Zedong- 

Ideen ware am Ende eine Befrei- 

ung von alien Dogmen, die der 

Modernisierung im Wege stehen 

kbnnten - mit Ausnahme aller- 

dings des einen Dogmas, daft 

namlich die KP nach wie vor die 

Ziigel in der Hand behalt.

Die "Wahrheit in den Tatsachen" 

als Kriterium, die Forderung nach 

strikter Anerkennung der KP- 

Fiihrung, die Trennung Mao Ze

dongs von den Mao-Zedong-Ideen 

durch selektive Auswahl und In

terpretation sowie die Forderung 

nach Schaffung einer "sozialisti- 

schen geistigen Zivilisation" 

dies also war das ideologische 

Riistzeug, das sich die Reformer 

in harter Auseinandersetzung mit 

"linken" und "rechten" Gegnern 

und im Verlauf von fiinf Jahren 

schufen.

2.6.

Hat auch Liu Shaoqi zu 

den Mao-Zedong-Ideen 

beigetragen?

Mao-Zedong-Ideen haben nach 

jetziger Auffassung zu Mao Ze

dong etwa das gleiche Verhaltnis 

wie der Marxismus zu Karl Marx. 

Nur ein Teil davon geht auf den 

Autor zuriick, das andere aber 

ist eine "Kristallisation der Par- 

teierfahrungen". Mao-Zedong- 

Ideen sind insbesondere vom spa- 

ten Mao zu trennen, der zahlrei- 

che "linke Fehler" begangen hat. 

Die "Mao-Zedong-Ideen" wurden 

weiterhin bereichert von Partei- 

mitgliedern, die, wie z.B. Liu 

Shaoqi, jahrelang von Mao mit al

ien Mitteln bekampft wurden. Liu 

Shaoqi, der - unter Krebs leidend 

- bis in seine letzten Tage hinein 

von Rotgardisten gequalt wurde, 

wurde am 17. Mai 1980 in einer 

hochoffiziellen Trauerrede Deng 

Xiaopings als bedeutender Marxist 

rehabilitiert. 1981 erschienen die 

"Ausgewahlten Werke" aus seiner 

Feder. Liu habe wertvolle Beitra- 

ge zu den "Mao-Zedong-Ideen" 

geleistet, so im Bereich des Par- 

teiaufbaus, in der Gewerkschafts- 

bewegung und der Arbeit in den 

"weiRen Gebieten". Vor allem mit 

seinem Erziehungskonzept, das 

besonders eindrucksvoll in seinem 

Hauptwerk "Wie man ein guter 

Kommunist wird" niedergelegt 

wird, hat sich Liu ein Denkmal 

gesetzt.

Liu Shaoqi befiirwortete "die Ver- 

waltung der Wirtschaft mit wirt- 

schaftlichen Mitteln" (statt mit 

biirokratischen Methoden); er trat 

fur "Handel auf dem landlichen 

Markt" sowie fur "Unternehmen 

mit Eigenverantwortung fur Ge- 

winn und Verlust" ein. Er stellte 

sich des weiteren gegen "Massen- 

bewegungen" und befiirwortete, 

dafe man sich auf "Fabrikdirekto- 

ren, Ingenieure und Techniker 

stiitzt". Er lie6 ferner eine Reihe 

von Regeln und Vorschriften aus- 

arbeiten, die das Arbeitsleben be- 

stimmen sollten. Er setzte sich 

fur Effizienz als Hauptkriterium 

des Wirtschaftsprozesses ein, 

woraufhin die KP lange Zeit als 

"Produktionspartei" diffamiert 

wurde. Dem Ideologen Liu wurde 

wahrend der Kulturrevolution die 

"Theorie vom Erlbschen des Klas- 

senkampfes" und u.a. auch die 

"Theorie vom Primat der Produk- 

tivkrafte" zum Vorwurf gemacht - 

alles revisionistische "Siinden" in 

der damaligen Zeit, heute aber 

offiziell anerkannte Politik! (7)

Ob Freunde Oder Feinde - in den 

"Mao-Zedong-Ideen" finden sich 

viele von ihnen iiberraschend wie- 

der vereinigt.

2.7.

Was ist Wahrheit?

Der Wahrheitsbe griff der Refor

mer, der vor allem vor dem Hin- 

tergrund der "dogmatischen" 

"Zwei-alles-Theorie" zu sehen ist, 

findet sich in folgendem Text 

treffend ausgedriickt: 

"Wahrheit und Fehler stellen das 

grundlegende Widerspruchspaar in 

der Erkenntnistheorie dar. 

Aufeerhalb des Erkenntnisbereichs 

kann man nicht von Wahrheit und 

Fehler sprechen. Die Wahrheit ist 

die korrekte Widerspiegelung der 

objektiven Dinge und ihrer Ge- 

setzmafcigkeit im menschlichen 

Denken. Aber sie ist keine Wider

spiegelung, beruhend allein auf 

ein Oder zwei Ereignissen, son- 

dern ein Erkenntnisverlauf. In 

diesem Verlauf gibt es nicht nur 

Widerspriiche zwischen Subjekti- 

vitat und Objektivitat, sondern 

auch zwischen richtig und falsch. 

Mit der Entwicklung der gesell- 

schaftlichen Praxis wird die Wahr

heit ununterbrochen erganzt, 

vertieft und konkretisiert und 

kbnnen sich die objektiven Dinge 

immer genauer widerspiegeln.

Z.B. haben die Wissenschaftler in 

der Vergangenheit geglaubt, da6 

Titan ein sehr sprodes Metall ist, 

aber die spateren wissenschaftli- 

chen Experimente haben bewiesen, 

dafc Titan nicht sprode ist, son

dern eine sehr starke Formbarkeit 

aufweist. In der Zukunft kbnnen 

die Eigenschaften des reinen Ti

tans vielleicht allein mittels der 

dann praktizierten fortgeschritte- 

nen Verfahren beurteilt werden.

Die Behauptung, Wahrheit mag 

Fehler enthalten, ist nicht nur ein 

Gesetz der objektiven Erkenntnis. 

Wenn dies erkannt wird, kbnnen 

Starrheit und Einseitigkeit in der 

Erkenntnis bei den subjektiven 

Tatigkeiten der Menschen verhin- 

dert werden, und es kann ver- 

hindert werden, dafc sich gewisse 

Theorien, die sich in der Praxis 

bereits als wahr erwiesen haben,
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in starre Dogmen verwandeln." 

(8)

2.8.

Legitimitatsprobleme

Die "Entmaoisierung", ob sie nun 

als "real existierend" anerkannt 

wird oder nicht, mufe mit Finger- 

spitzengefiihl betrieben werden, 

da es hier letztlich urn die Glaub- 

haftigkeit der bisherigen KP-Po- 

litik iiberhaupt geht. Eliminierte 

man Mao vollig aus der chinesi- 

schen Geschichte und sprange 

man mit ihm etwa im gleichen Stile 

urn wie Chruschtschow seinerzeit 

mit Stalin, so entstiinden Legiti- 

mationsliicken, die am Ende auch 

den Nachfolgern Maos zu schaffen 

machen konnten.

Modernisierung ist ja nicht nur 

eine Frage der Ubernahme von 

Technologic und der Mobilisierung 

breiter Massen, sondern zugleich 

auch der Erhaltung der eigenen 

Identitat.

Mao Zedong und die "Kulturrevo- 

lutionare" hatten keine Identi- 

tatsprobleme; denn sie unterlie&en 

jahrelang nichts, urn westliche 

Technologic, westliches Geld und 

westliche Normen zuriickzuwei- 

sen.

Die "Nachfolger" dagegen nehmen 

laufend westliche Kredite auf, ge- 

hen mit westlichen Firmen Joint 

Ventures ein, unterhalten Hun- 

derte von Vertretungen wirt- 

schaftlicher und technologischer 

Art im Ausland, lassen westliche 

Technologie und westliche Lebens- 

formen in breitem Strom ins Land 

hereinkommen und trachten vor 

allem danach, einen Entwicklungs- 

stand zu erreichen, der etwa 

demjenigen Japans oder der USA 

entspricht, ohne freilich deren 

Fehler (mit all ihren gesellschaft- 

lichen und okologischen Folgeer- 

scheinungen) zu ubernehmen.

Eine Fiihrung, die sich solche 

Ziele setzt, wirft implizit die 

Identitatsfrage auf, die schon 

schwer genug zu beantworten wa

re, wenn an den Mao-Zedong- 

Ideen auch nicht ein Jota gean- 

dert wiirde; urn wieviel gewichti- 

ger mu& sich die Identifizierungs- 

und Legitimierungsfrage erst aus- 

wachsen, wenn auch noch die 

"Entmaoisierung" betrieben wird!

Angesichts dieses Dilemmas hat 

die heutige Fiihrung ein echt chi- 

nesische Zwischenldsung gefun- 

den: Sie betreibt die Entmaoisie

rung, ohne zuzugeben, dafe sie 

stattfindet - in der Tat ein Mei- 

sterwerk ideologischer Camou

flage!

3.

Das ideologische Kern

problem des nachmaoisti- 

schen China: der Wider- 

spruch zwischen Moderni

sierung und Klassenkampf

3.1.

Was ist der Charakter 

der chinesischen Gesell

schaft seit 1949? Hat er 

sich verandert? Und wie?

Nach sinokommunistischer Per- 

zeption hatte die chinesische Ge

sellschaft zunachst, nach 1949, 

einen "Neudemokratischen" Cha

rakter, fur den die Herrschaft 

von vier Klassen (Arbeiter, Bau- 

ern, Kleinbourgeoisie und Natio

nale Grofebourgeoisie) uber die 

"Klassenfeinde" ("Kompradoren- 

bourgeoisie", Grundbesitzertum) 

kennzeichnend war.

Mit der Vollendung der "Drei Um- 

wandlungen" (Verstaatlichung 

bzw. Kollektivierung von Land- 

wirtschaft, Handel und Industrie) 

verloren die bisherigen "Ausbeu- 

terklassen" ihre soziale Basis, so 

daft die chinesische "Arbeiter- 

klasse" im Biindnis mit den Bau- 

ern die Herrschaft ubernehmen 

und u.a. das Leistungsprinzip 

einfiihren konnte. Damit begann 

die chinesische Gesellschaft "so- 

zialistischen" Charakter anzuneh- 

men.

Ganz im Sinne dieser Entwicklung 

beschlofc der VUI.Parteitag 

(1956), da& der Hauptwiderspruch 

in China nicht mehr im Gegensatz 

zwischen dem Proletariat und der 

Bourgeoisie, sondern vielmehr im 

Widerspruch zwischen den Be- 

diirfnissen des Volkes einerseits 

und der de facto gegebenen 

Riickstandigkeit auf alien Gebieten 

andererseits bestehe. Wbrtlich: 

Hauptwiderspruch (seit 1956) ist 

"der Widerspruch zwischen dem 

Wunsch des Volkes nach einem 

modernen Industriestaat und der 

Realitat eines ruckstandigen 

Agrarlandes sowie der Wider

spruch zwischen dem Bediirfnis 

des Volkes nach rascher Entwick

lung von Wirtschaft und Kultur 

und deren Zuriickgebliebenheit 

hinter diesem Bediirfnis" (9). 

Dementsprechend lag die Haupt- 

aufgabe nicht mehr beim Klassen

kampf, sondern beim Aufbau. 

Schon 1956 war m.a.W. der 

Hauptschwerpunkt der Parteiar- 

beit offiziell vom Klassenkampf 

auf den Aufbau eines sozialisti- 

schen China gelegt worden - ein 

Beschlu&, der 22 Jahre spater 

noch einmal neu gefafet werden 

mu&te, weil Mao Zedong und seine 

unmittelbaren Anhanger die Reso- 

lutionen von 1956, an denen sie ja 

urspriinglich selbst beteiligt ge- 

wesen waren, mi&achtet und den 

Klassenkampf wieder in den Mit- 

telpunkt ihres politischen Agie- 

rens geriickt hatten (10).

3.2.

Gibt es in China noch 

verschiedene gesell- 

schaftliche "Klassen"?

3.2.1.

Wodurch sind Klassen 

determiniert? Sind sie 

eine okonomische, eine 

politische, behaviouri- 

stische oder gesell- 

schaftliche Kategorie

Im spatmaoistischen China 

herrschte die Auffassung vor, 

da6 Klassen eine gesellschaftlich- 

politische Kategorie seien. Es ge- 

niige nicht, dafe nur die bisheri

gen Eigentumsverhaltnisse aufge- 

hoben worden sind; vielmehr 

kommt es auch noch auf die "So- 

zialisierung" der Denkungsart an. 

Erst dann also, wenn auch feu- 

dalistische oder kapitalistische 

Denkriickstande, Ideologien etc. 

restlos beseitigt sind, konne man 

von der Liquidation der betref- 

fenden Klassen sprechen. Auf 

dieser Konzeption baute Mao auch 

seine Theorie von der permanen- 

ten Revolution auf, derzufolge die 

alten gesellschaftlichen Klassen 

auch im Ubergangsstadium des 

Sozialismus noch fortbestiinden, ja 

sich sogar bis in die "Hauptquar- 

tiere" eingeschlichen hatten (Na- 

heres dazu unten 5.1.8.).

An dieser Stelle wird die "beha- 

viouristische" Klassentheorie Mao 

Zedongs besonders sichtbar. Fur 

ihn waren nicht so sehr die 

"Etiketten" ma6gebend, die man 

den einzelnen Familien wahrend 

der Landreform (1950 ff.) ange- 

hangt hatte, als vielmehr das ak- 

tuelle Verhalten der betreffenden 

Personen. Es gab fur ihn gene- 

rell gesprochen weniger den Ab- 

stammungs- als vielmehr den Ge- 

sinnungs-, besser vielleicht: den 

Verhaltens-Proletarier. Nicht die 

richtige Abstammung, sondern das 

richtige Verhalten und die rich

tige Gesinnung zahlten. Nur kon- 

sequent war es unter diesen Um- 

standen, dal?> Mao die Klassenfein

de nicht nur unter den ehemaligen 

Grundbesitzern, sondern auch 

unter seinen friiheren Mitkampfern 

an der Parteispitze suchte (11).

Im Gegensatz dazu geht das nach- 

maoistische China davon aus, da6 

die Klasse eine rein okonomische 

Kategorie sei.

Noch ehe diese Frage in den Jah- 

ren 1978/79 verbindlich festgelegt 

wurde, gab es dazu eine heftige 

Kontroverse in der Volkszeitung:

Li Xiulin und Zheng Hangshen 

brachten zunachst ihre "Gkono- 

mie"-Argumente (12).
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Ihnen setzte Wang Zhengping 

seine "Gesellschafts"-Theorie ent- 

gegen (13): Die Meinung "man- 

cher Genossen", dal?> Klassen aus- 

schlie&lich durch die okonomischen 

Verhaltnisse determiniert seien, 

treffe nicht zu. Die Klassenver- 

haltnisse seien vielmehr dreifach 

definiert, namlich okonomisch, 

politisch und ideologisch, weshalb 

es ja auch drei entsprechende 

Formen des Klassenkampfes gebe. 

Vor allem lie&en sich die Begriffe 

Klasse und Klassenkampf nicht 

auseinanderdefinieren.

Die beiden Autoren Li und Zheng 

erwiderten diesen Angriff mit ei- 

ner Replik (14). Sie bringen zur 

Erhartung ihrer "okonomischen 

Begrundung" der Klasse die alte 

Marxsche Unterscheidung zwischen 

"Klasse an sich" und "Klasse fur 

sich". Wang unterscheide diese 

beiden Begriffe nicht, sondern 

werfe sie willkiirlich in einen 

Topf. Es sei namlich zu differen- 

zieren, ob eine Klasse einfach nur 

und zwar aufgrund der 

schlichten Tatsache ihrer Eigen- 

tumslage - vorhanden sei Oder ob 

sie sich ihrer spezifischen Klas- 

senlage auch bewufet sei. Das 

Vorhandensein von Klassen und 

der Grad ihrer ideologischen Reife 

werde von Wang schlichtweg 

gleichgesetzt. War die Arbeiter- 

schaft zu einer Zeit, als sie sich 

ihres Klassencharakters noch 

nicht bewu&t war, etwa keine 

Klasse?

Nach alledem miisse man folgern, 

da& Klasse nur eine okonomische, 

der Klassenkampf dagegen eine 

allgemein gesellschaftliche (bkono- 

mische, politische und ideologi- 

sche) Kategorie sei.

3.2.2.

Gibt es noch Ausbeuter

klassen in China? Welche 

Kriterien gelten fur die 

■Aufhebung" der "Ausbeu- 

terklassen"?

Der unter 3.2.1. erwahnte Mei- 

nungskonflikt findet hier seine 

Fortsetzung.

Geht man davon aus, daK die 

Klassen nur okonomisch bestimmt 

sind, so miissen logischerweise 

auch die Kriterien fiir die Aufhe

bung ausschliefelich okonomisch 

sein. Damit gilt: Die "biirokrati- 

sche Kompradorenbourgeoisie" 

wurde schon gleich 1949/50 durch 

Beschlagnahme des "biirokrati- 

schen Kapitals" liquidiert. Die 

"feudale Grundherrenklasse" war 

mit dem Abschlufe der Bodenre- 

formbewegung Ende 1962 als Klas

se aufgehoben. Die Klasse der 

Grofebauern wurde durch zwei 

Mafenahmen abgeschafft, namlich 

erstens durch eine Teilenteignung 

im Zuge der Bodenreform und 

zweitens durch die Vergenossen- 

schaftlichung ihres Produktions- 

kapitals i.J. 1956. Die Kapitali- 

stenklasse schlie^lich wurde in 

den Jahren 1955/56 gegen Ent- 

schadigung enteignet und ver- 

schwand damit als letzte Ausbeu- 

terklasse Chinas.

Seit 1956 gibt es m.a.W. in China 

keine Ausbeuterklassen mehr.

Die Gegenansicht vertritt der 

oben bereits erwahnte Wang 

Zhengping. Fiir ihn umfafet die 

"Aufhebung" drei Schritte, nam

lich erstens die Ergreifung der 

Staatsmacht durch die proletari- 

sche Revolution, zweitens die 

Enteignung der Produktionsmittel 

aller Ausbeuterklassen und (!) 

drittens die Unterdriickung des 

Widerstands der Ausbeuterklassen 

sowie die Umerziehung ihrer An- 

gehbrigen zu Werktatigen, die von 

ihrer eigenen Hande Arbeit leben. 

Zu den okonomischen Enteig- 

nungsmafenahmen kommen also po

litische ("Unterdriickung") und 

ideologische (Umerziehung) Ma&- 

nahmen hinzu. Auch Anfang der 

achtziger Jahre ware danach die 

Fortexistenz von Ausbeuterklassen 

in China denkbar! "Bourgeoisie" 

konnte es sogar innerhalb der 

Partei geben!

Diese letztere Auffassung wurde 

durch die Reformpolitik von 

1978/79 fiir falsch erklart. In der 

Tat ware es fiir die nachmaoisti- 

sche Fiihrung ja nicht einfach ge- 

wesen, z.B. ehemalige "Modellka- 

pitalisten", wie den friiheren 

Shanghaier Unternehmer Rong Yi- 

ren, zum Vorsitzenden der Staat- 

lichen Investitionsbehbrde CITIC 

zu ernennen und gleichzeitig eine 

Klassentheorie aufrechtzuerhalten, 

derzufolge er nach wie vor ein 

echter "Kapitalist" ware (15).

3.2.3.

Gibt es auch in nachmao- 

istischen Zeitalter noch 

Klassenkanpfe? Wer sind 

die "neuen Feinde", also 

die Adressaten dieses 

Klassenkanpfes? Darf man 

aus Angst vor dem Er- 

sticken das Essen aufge- 

ben? Warnendes Beispiel 

Polen?

In der "Resolution iiber einige 

Fragen unserer Parteigeschichte" 

vom 27.Juni 1981, in der die 

wichtigsten ideologischen Fragen 

der nachmaoistischen Reformpolitik 

"abgesegnet" wurden (16) hei&t 

es, da& "der Klassenkampf nicht 

mehr den Hauptwiderspruch bil- 

det, nachdem die Ausbeuterklas

sen als Klassen beseitigt worden 

sind. Aufgrund innerer Faktoren 

und aufcerer Einfliisse wird der 

Klassenkampf aber trotzdem noch 

lange Zeit in gewissem Umfang 

fortexistieren, ja, er mag sich 

unter bestimmten Umstanden sogar 

verscharfen. Ubertreibungen des 

Klassenkampfes miissen ebenso 

bekampft werden wie die Auffas

sung vom Erloschen des Klassen

kampfes... Wir miissen begreifen, 

dafc es in der chinesischen Ge

sellschaft zahlreiche und ver- 

schiedene gesellschaftliche Wider- 

spriiche gibt, die nicht nur unter 

die Kategorie des Klassenkampfes 

fallen, und da6 sie mit anderen 

Methoden als dem Klassenkampf 

behandelt werden miissen" (17).

Nach der bekannten Unterschei

dung Maos von 1957 gibt es 

(durch Uberzeugung und Erzie- 

hung losbare) "Widerspriiche im 

Volk" und "antagonistische" (d.h. 

nur durch Diktatur des Proleta

riats ausraumbare) Widerspriiche 

"zwischen uns und unseren Fein- 

den".

Wo ist die Grenze zwischen "Volk" 

und "Feinden" zu ziehen?

Noch 1979 wurden hier die "sechs 

Kategorien von Menschen" und 

"zwei Kategorien von Uberresten" 

erwahnt (18). Zu den "sechs Ka

tegorien" gehorten: "Konterrevo- 

lutionare, Geheimagenten, Verbre- 

cher, die die sozialistische Ord- 

nung schwer unterminieren, ent- 

artete Elemente, neue Ausbeuter, 

die Unterschlagungen und Dieb- 

stahle sowie Spekulationsgeschafte 

betreiben, und nicht umerzogene 

Gutsherren und Gro6bauern". Die 

"zwei Arten von Uberresten" sind 

"Uberreste der Viererbande" und 

"Uberreste der alten Ausbeuter- 

klasse".

Nach einer neueren Definition be- 

stehen die "Feinde" hauptsachlich 

aus folgenden fiinf Kategorien: 

"Konterrevolutionare und Geheim

agenten der Feinde", "restliche 

Elemente der Viererbande", Krimi- 

nelle, die die sozialistische Ord- 

nung in schwerster Weise gefahr- 

den (im Strafgesetzbuch wird hier 

von "konterrevolutionaren" Ver

brechen gesprochen), viertens die 

"neuen Ausbeuter" (besser: 

"Wirtschaftsverbrecher"), die Un

terschlagungen, Spekulationen, 

Schmuggeleien usw. begehen. Und 

schlieklich eine "Handvoll von al

ten Ausbeutern, die ihre Sabotage 

fortsetzen" (19).

Gegen schwere Wirtschaftsverbre- 

chen wurde 1981 die Todesstrafe 

eingefiihrt. Diente Polen als War- 

nung?

Handelt es sich bei diesen feind- 

lichen Elementen urn neue Klas

sen?

Die Frage wird i.allg. verneint. 

In Hongqi (20) ist hier von
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"Restelementen der Ausbeuter- 

klasse" die Rede (der Titel des 

Aufsatzes lautet: "Der gegenwar- 

tige Klassenkampf in China ist ein 

Kampf gegen die Restelemente der 

Ausbeuterklassen"). In der

Volkszeitung (21) wird von 

"Uberresten der Ausbeuterklas

sen" gesprochen und zugleich der 

Ausdruck "Restelemente" kriti- 

siert. Der Ausdruck "Restelemen

te" beziehe sich nur auf Reste 

der friiheren Klassen, umfasse 

dagegen nicht die neuentstande- 

nen Elemente, z.B. Wirtschafts- 

verbrecher.

Der Kampf gegen die "Uberreste 

der Ausbeuterklassen" trage be- 

sonderen Charakter. Man konne 

ihn als "Klassenkampf ohne Aus

beuterklassen" bezeichnen.

Ob nun "Restelemente" Oder 

"Uberreste": Auf jeden Fall gibt 

es - den Reformern zufolge -keine 

geschlossenen Klassen mehr, die 

die alten Produktionsverhaltnisse 

vertraten. Die alten Klassen ha- 

ben 1956 ihre dkonomische (und 

politische) Basis verloren. Die 

feindlichen Elemente sind ver- 

streut und nicht stabil, ihre Zahl 

und ihr Tatigkeitsbereich ist be- 

grenzt, sie kbnnen es nicht mehr 

wagen, offen aufzutreten, sondern 

wirkten klammheimlich im Unter- 

grund. Der Kampf gegen sie ist 

deshalb kein Klassenkampf zwi- 

schen zwei wirklich vollstandigen 

antagonistischen Klassen, sondern 

eine "Restform des Klassenkamp- 

fes in der Periode des Sozialis- 

mus" (22). Die kulturrevolutiona- 

re These, daf> der Klassenkampf 

das "Hauptkettenglied" bildet, ge- 

hbrt damit der Vergangenheit 

an.

3.2.4.

Gibt es "innerhaib des 

Volks" ebenfalls noch 

Klassenkampfe? Die "ewi- 

gen Themen" Burokratie 

und Korruption

Nach den Kategorien der oben er- 

wahnten "Widerspruchsrede" Mao 

Zedongs von 1957, die auch heute 

noch voile Anerkennung besitzt, 

gibt es "im Volk" nur nichtanta- 

gonistische Widerspriiche, die ih- 

rem Charakter nach Klassenkampf 

ausschliefeen und statt dessen 

nach Erziehung, Uberredung und 

kommunikativer Harmonisierung 

rufen. Diese Meinung ist zwar 

nicht ganz unbestritten (23), 

darf aber wohl als heute "herr- 

schende Lehre" angesehen wer- 

den.

Die Armeezeitung unterscheidet 

zwei Kategorien von "Widersprii- 

chen im Volk". Zur ersteren ge- 

horten Widerspriiche partikulari- 

stischen Charakters, die jedoch 

noch mit der sozialistischen Auf- 

fassung ve reinbar seien, so die 

Widerspriiche zwischen Individuen 

und Staat, zwischen Betrieben 

und Staat, zwischen verschiede- 

nen Betrieben, zwischen fortge- 

schrittenen und riickstandigen 

Gebieten, zwischen den verschie- 

denen Nationalitaten, zwischen 

Arbeiter, Bauern und Intellek- 

tuellen, zwischen Funktionaren 

und Massen, zwischen Vorgesetz- 

ten und Untergebenen, zwischen 

Armee und Bevolkerung, zwischen 

wohlhabenden und weniger wohl- 

habenden Personen, zwischen 

Kaufern und Verkaufern, zwi

schen Gasten und Bedienung, 

zwischen Herstellern und Konsu- 

menten. Daneben gebe es noch 

die Kategorien richtig und falsch 

(24).

Daneben existierten aber auch 

noch gewisse Denkreste aus der 

Vergangenheit, wie patriarchali- 

sches Verhalten, Biirokratismus, 

Plandenken, religibser Aberglaube 

etc.

Hier handelt es sich durchwegs 

urn "Widerspriiche im Volk", die 

ohne Klassenkampf losbar sind. 

Auch "Schattenseiten" in der Par- 

teiorganisation und im Staatsappa- 

rat gehdren nur ausnahmsweise zu 

den "Antagonismen". Gegen sie 

wird neuerdings - seit 1982 - 

u.a. durch Strukturreformen vor- 

gegangen.

Schwieriger wird die Frage be- 

reits bei der "biirgerlichen Libe

ralisierung".

3.2.5.

Rechts- und Linksabwei- 

chungen - ein AnlaK zum 

Klassenkampf?

3.2.5.1.

"Rechtsabweichung: das 

Problem der biirgerlichen 

Liberalisierung"

Unmittelbar nach dem Sturz der 

"Viererbande" (1976 ff.) richteten 

sich die ideologischen Anstren- 

gungen der Partei gegen "linke" 

Fehler, vor allem gegen die 

"Theorie" von der "Fortfiihrung 

des Klassenkampfes im Sozialis- 

mus" und gegen die "Zwei-alles- 

Theorie". Die "Zwei Alle" gingen 

auf eine Weisung Hua Guofengs 

zuriick, die lautete: "Alle politi- 

schen Entscheidungen, die der 

Vorsitzende Mao getroffen hat, 

sind entschieden zu unterstiitzen, 

und alle Anweisungen, die er ge- 

geben hat, unerschiitterlich zu 

befolgen" (25). Diese Richtlinie 

wurde spater als "links" be- 

kampft, und zwar mit dem Hin- 

weis, daft die Partei nicht an den 

einmal erkannten Fehlern festhal- 

ten diirfe. Vielmehr sei die "Pra

xis das einzige Kriterium zur 

Uberpriifung der Wahrheit" (26).

Mit dem "Pekinger Friihling" von 

1979, in dessen Verlauf zahlreiche 

Pamphlete gegen die Partei in 

Form von Wandzeitungen verbf- 

fentlicht wurden, entstand eine 

zweite - und entgegengesetzte - 

Hauptgefahr. Damit verschob sich 

die Kampflinie nach "rechts", und 

zwar gegen die "Tendenzen zur 

biirgerlichen Liberalisierung". 

"Zahlreiche Genossen" bewunder- 

ten die biirgerlichen Freiheiten 

und jagten ihnen nach. Sie woll- 

ten den westlichen Parlamentaris- 

mus, das Zwei-Parteien-System 

und den Wahlprozefc, die biirger

lichen Freiheiten der Rede, Pres- 

se, Versammlung und Koalition, 

den biirgerlichen Ultraliberalismus 

und die Anarchie, die Anbetung 

des Geldes, die biirgerliche deka- 

dente Lebensweise und die biir- 

gerlichen Ethik- und Asthetiknor- 

men in China einfiihren (27).

Im Kern richte sich der biirgerli

che Liberalisierungstrend gegen 

die Fiihrung der Partei - und an 

dieser Stelle werde es gefahrlich, 

zumal die Stromung der biirgerli

chen Liberalisierung vielfach 

nichts anderes sei als eine -ihrer- 

seits iiberzogene - Reaktion auf 

die "Kulturrevolution". Das Pen- 

del beginne hier also ins andere 

Extrem auszuschlagen.

Die "biirgerliche Liberalisierung" 

darf, wie immer wieder mit erho- 

benem Zeigefinger betont wird, 

keinesfalls mit der "Befreiung des 

Denkens" verwechselt werden, wie 

sie beim 3.Plenum des XI.ZK im 

Dezember 1978 ausgerufen wurde. 

Der "Befreiungsaufruf" war gegen 

den Dogmatismus der Kulturrevo

lution und gegen das "geistige 

Joch" gerichtet, das vom "Perso- 

nenkult" ausging. Man wollte da- 

mals den Weg zu der "guten Tra

dition" zuriickweisen, die "Wahr

heit in den Tatsachen zu su- 

chen". Vor allem aber sollte der 

"Befreiungs"-Aufruf der Wieder

geburt einer mit dem Volk eng 

verbundenen Parteifiihrung die- 

nen. Die biirgerliche Liberalisie

rung dagegen sei in ihrem Kern 

gegen die Fiihrung der Partei und 

gegen den Sozialismus gerichtet 

(28).

Die Partei ist sich hier nicht so 

recht schliissig, ob sie die "Libe

ralisierung" als "Widerspriiche im 

Volk" oder aber als antagonisti- 

sche Widerspriiche behandeln soli. 

Immer wieder kam sie, beispiels- 

weise bei der Auseinandersetzung 

mit dem Film von Bai Hua, in 

Versuchung, mit "diktatorischen" 

Mitteln durchzugreifen, also Mit- 

tel des Klassenkampfes einzuset- 

zen. Jedenfalls bewegt sie sich 

hier standig an der Nahtstelle 

zwischen beiden "Widerspruchs"- 

Bereichen. Dies wird besonders
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deutlich im Bereich der Kunst und 

Kulturpolitik.

3.2.5.1.

Wo liegt die Toleranz- 

schwelle im Bereich von 

Kunst und Kultur?

Diese Frage spiegelte sich beson- 

ders deutlich bei der oben er- 

wahnten Auseinandersetzung mit 

dem Filmdrehbuch "Unerwiderte 

Liebe" der beiden Verfasser Bai 

Hua und Peng Ning wider. Haupt- 

figur des Films war der Kunstma- 

ler Ling, der nach langerer Ab- 

wesenheit im Ausland i.J. 1949 

voller Zutrauen in seine Heimat 

zuriickkehrt, dort freilich nur 

Enttauschungen erlebt und wah- 

rend der Kulturrevolution oben- 

drein verfolgt wird, so daft er 

sich entschlie&t, in ein abgelege- 

nes Sumpfgebiet zu fliehen und 

sich dort wie ein Urmensch 

durchzuschlagen. Noch vor der 

Ausschaltung der "Viererbande" 

stirbt er vor Hunger und Kalte. 

Vor seinem Tod zeichnet er kau- 

ernd am Boden liegend ein riesi- 

ges Fragezeichen auf den schnee- 

bedeckten Boden.

Soweit der Inhalt. Die Armeezei- 

tung griff das Filmdrehbuch im 

April 1981 wegen seiner Schwarz- 

malerei an. Die Autoren schdben 

dem sozialistischen Vaterland all 

jene Verbrechen in die Schuhe, 

die doch eigentlich die "Vierer

bande" begangen habe. Anstatt in 

dem Film die Leiden eines ganzen 

Volkes (in der Person eines ein- 

zelnen) darzustellen, konzen- 

trierten sich die Autoren nur auf 

das Ungliick einiger weniger In- 

tellektueller; auch wiirden (so bei 

der Fragezeichen-Szene) die Un- 

terschiede zwischen der alten und 

der sozialistischen Gesellschaft 

verwischt. Das Drehbuch spiele 

ferner mit einer durch geopferten 

Weihrauch geschwarzten Buddha- 

statue in absurder Weise auf "ei

nen revolutionaren Fuhrer" (ge- 

meint ist Mao Zedong) an, stelle 

damit aber praktisch die gesamte 

Parteifiihrung unter Anklage, oh- 

ne zwischen den Fehlern einzelner 

und der Partei insgesamt zu un- 

terscheiden. Uberhaupt werde in 

dem Drehbuch die "krankhafte 

Stromung des Nihilismus gegen- 

iiber der Partei und dem Sozia- 

lismus gefordert" (29).

Die Auseinandersetzung urn das 

Drehbuch, die nach und nach 

exemplarischen Charakter annahm, 

zog sich liber ein halbes Jahr 

hin. Nur mit Miihe konnte die 

Partei sich zuriickhalten, eine 

Grofckampagne im altgewohnten 

Stil aufzuziehen. Gerade die Bai- 

Hua-Diskussion zeigte, wie 

schnell die Toleranzschwelle auch 

der nachmaoistischen Parteifiih- 

rung erreicht ist (30).

Hu Qiaomu, der President der Ge- 

sellschaftsakademie, betonte in 

einer Rede vom August 1981 (31), 

da& die Grundsatze in der "Rede 

Mao Zedongs bei der Aussprache 

in Yan'an uber Literatur und 

Kunst" nach wie vor Giiltigkeit 

hatten. Literatur und Kunst sind 

also nach wie vor als Widerspiege- 

lung des gesellschaftlichen Lebens 

zu betrachten. Das Leben konne 

zwar von verschiedenen Stand- 

punkten her widergespiegelt wer- 

den, doch chinesische Schrift- 

steller hatten es nun einmal vom 

Standpunkt des Proletariats und 

des Volkes her abzuschildern! 

Literatur und Kunst hatten dem 

Volk und dem Sozialismus zu die- 

nen. AHes, was zur Pflege der 

Weltanschauung, des Ideals, der 

hoffnungsvollen Zuversicht, der 

Tapferkeit, der Moral und der 

ganzen geistigen Gesinnung des 

neuen Menschen beitragt, sei 

"Dienst am Sozialismus". Der Op- 

timismus ist m.a.W. sozusagen 

"obligat".

In einigen Punkten allerdings 

seien Maos Auffassungen falsch 

gewesen. Nicht richtig sei z.B. 

seine Forderung, Literatur und 

Kunst der Politik unterzuordnen, 

den sozialen Charakter einer Per

son vbllig auf seinen Klassenur- 

sprung zuruckzufiihren Oder aber 

Schriftsteller, die nicht volksge- 

recht schrieben, gleich mit der 

Bourgeoisie gleichzustellen. Mao 

habe eben in die zeitgendssischen 

Schriftsteller und Kiinstler sowie 

in die meisten Intellektuellen "kein 

vollstandiges Verstandnis, kein 

gebiihrendes Vertrauen gehabt 

und sie als Teil der Bourgeoisie 

betrachtet".

3.2.6.

Wodurch unterscheidet 

sich der heutige Klas

senkampf von dem der 

Kulturrevolution?

In der Reformphase ist ein einen 

Mittelweg zwischen zwei Extremen 

(hie: "Klassenkampf als Hauptket- 

tenglied", dort: "Erldschen des 

Klassenkampfes") zu beschreiten. 

Zu diesem Zweck ist vor allem ge- 

geniiber der Kulturrevolution eine 

klare Trennungslinie zu ziehen. 

Vier Unterschiede sind hervorzu- 

heben:

- Erstens sind die Objekte des 

Klassenkampfes verschieden. Wah- 

rend der Kulturrevolution gait 

praktisch jedermann als Klassen- 

feind, der nicht in das linke 

Schema der damaligen Zeit pa&te: 

Geheimagenten, Kriminelle und 

Parteikader wurden folglich in 

einen Topf geworfen. Hauptobjek- 

te des heutigen Kampfes dagegen 

sind im wesentlichen solche Perso- 

nen, die den Wirtschaftsaufbau 

und den Produktionsfortschritt 

substantiell stbren, vor allem also 

die schweren Wirtschaftsverbre- 

cher.

- Zweitens hat sich der soziale 

Stellenwert des Klassenkampfes 

verandert, nachdem die Partei im 

Dezember 1978 ihren Arbeits- 

schwerpunkt auf die Modernisie- 

rung verlegte.

- Drittens wird heute die Natur 

des Klassenkampfes anders bewer- 

tet. In der Vergangenheit meinte 

man, da& der Klassenkampf jeder- 

zeit und uberall existiere. Der 

Klassenkampf war also ubiquitar 

und praktisch die Regel. Heute 

ist er zur Ausnahme geworden. In 

jedem Fall ist eine konkrete Ana

lyse vorzunehmen.

- Viertens haben sich die Metho

den des Klassenkampfes geandert: 

Wahrend die Kulturrevolution noch 

die "stiirmischen Massenbewegun- 

gen" bevorzugte, soil heute mit 

den Mitteln des Gesetzes gearbei- 

tet werden (32) .

3.3.

Wie geht die nachmao- 

istische Fuhrung das 

Problem des Auseinander- 

klaffens zwischen Basis 

und Oberbau an?

Die spatmaoistische Antwort auf 

die "Lucke" zwischen Basis und 

Uberbau lautete "Kulturrevolu

tion" .

Die nachmaoistische Ideologie 

mu6te hier, nachdem sie die Kul

turrevolution in Grund und Boden 

verdammt hatte, eine neue Ant

wort finden. Sie entdeckte sie in 

den "zwei Revolutionen" sowie in 

der Forderung nach einer "so

zialistischen geistigen Revolu

tion", die sich gleichsam als 

"dritte Revolution" anschlieftt.

3.3.1.

Die Theorie von den 

■zwei Revolutionen"

Revolution Nr.l - die "politische 

Revolution": Sie ist identisch mit 

dem Sturz der biirgerlichen Herr- 

schaft und der Errichtung der 

Diktatur des Proletariats.

Anschliefeend folgt sogleich die 

zweite Stufe, namlich die "gesell- 

schaftliche Revolution", die auch 

von Lenin so bezeichnet wurde - 

wie heute immer wieder betont 

wird. Diese zweite Revolution be- 

steht in der sozialistischen Umge- 

staltung des privaten Eigentums 

an den Produktionsmitteln, der 

Beseitigung des Ausbeutungssy- 

stems und der Befreiung der ge

sellschaftlichen Produktivkrafte.

Beide Revolutionen unterscheiden 

sich sowohl den Aufgaben wie den 

Methoden nach:
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- Die Hauptaufgabe besteht hier, 

wie bereits erwahnt, in der 

Machtergreifung, dort in der Ent

wicklung der gesellschaftlichen 

Produktivkrafte.

- Was die Methoden anbelangt, so 

werden hier Mittel der Gewalt, 

dort aber Methoden der wirt- 

schaftlichen Enteignung und Um- 

verteilung angewandt (33).

Nr.44, S.19-23 (22 f.)).

3.3.2.

"Dritte Revolution": 

die sozialistische 

geistige Revolution 

Naheres dazu unter 4.

4.

Die "sozialistische gei- 

stige Zivilisation" als 

eine Art dritte Stufe 

der Revolution

4.1.

Stellenwert

Wahrend die "politische Revolu

tion" mit politischer Gewalt und 

die "gesellschaftliche Revolution" 

mit hauptsachlich okonomischen 

Mittel durchgefiihrt wird (vgl. 

dazu die Lehre von den "zwei Re- 

volutionen", oben 3.3.1.), ist die 

"kulturelle Revolution" mit gei- 

stigen Mitteln zu bewerksteligen, 

d.h. durch Erziehung, Uberzeu- 

gung, Uberredung und durch den 

Einsatz all jener kommunikativen 

Mittel, die einem System wie dem 

chinesischen nun einmal zur Ver- 

fiigung stehen.

Von diesem Stellenwert her gese- 

hen, ist die "Schaffung einer so- 

zialistischen geistigen Zivilisation" 

im Grunde genommen nichts ande- 

res als eine "Kulturrevolution". 

Man konnte hier also die Formel 

anbringen "Schaffung einer so- 

zialistischen geistigen Zivilisation 

= Kulturrevolution ohne die mi&- 

brauchlichen Klassenkampf-Er- 

scheinungen der Gro6en Proleta- 

rischen Kulturrevolution". Es 

geht also auch hier m.a.W. um 

eine Uberbaurevolution, bei der 

allerdings angstlich das Wort 

"Kulturrevolution" vermieden 

wird, obwohl das mit diesem Ter

minus belegte Phanomen keines- 

wegs nur auf die Jahre 1966 bis 

1976 beschrankt ist, sondern be

reits in den ersten Jahren nach 

der russischen Oktoberrevolution 

kraftiges Eigenleben entfaltet 

hatte. "Sozialistische geistige Zi

vilisation" (fortan s.g.Z.) ist also 

eigentlich nichts anderes als ein 

neuer Ausdruck fur eine alte Sa- 

che. Die S.g.Z-Idee geht zuriick 

auf eine Rede Ye Jianyings zu.m 

Nationalfeiertag 1979 und auf eine 

sich daran anschlie&ende Initiative 

Li Changs, des Vizeprasidenten 

der Akademie der Wissenschaften, 

vom Dezember 1980. In seinem 

Dezember-Brief (34) betont Li, 

da& die s.g.Z. seiner Ansicht 

nach zwei Gesichtspunkte umfas- 

se, namlich einen konkreten 

Aspekt (Erziehungswesen, fortge- 

schrittene Wissenschaft, Kultur 

und Kunst) und einen ideologi- 

schen Aspekt, namlich Moral, 

Traditionen, Sitten und Gebrau- 

che. Es sei nun einmal unumgang- 

lich, Ideale zu haben - namlich 

dem Volk zu dienen und das so

zialistische Vaterland aufzubauen. 

Moral pflegen... bedeute u.a., 

das persbnliche Interesse und das 

Interesse des Volkes in Uberein- 

stimmung zu bringen und, wenn 

beide in Widerspruch geraten, das 

persbnliche Interesse dem Gesamt- 

interesse des Volkes unterzuord- 

nen. Die Frage der Moral beziehe 

sich auch auf Demokratie und 

Einheit, harte Arbeit und 

schlichtes Leben, fleiRiges Ler- 

nen, die Forderung wissenschaft- 

licher Entwicklung, personlicher 

und bffentlicher Hygiene, hbfli- 

ches Verhalten usw. Der erste 

("konkrete") Aspekt richte sich 

an jene Personen, die auf den be- 

treffenden Gebieten arbeiten, der 

zweite ("ideologische") Aspekt 

jedoch sei an samtliche Chinesen 

adressiert.

Die s.g.Z. sei auch dazu ange- 

tan, den alten Begriff von "rot 

und fachkundig" mit neuen In- 

halten zu bereichern. Wird jemand 

als "fachkundig" bezeichnet, so 

sei damit gemeint, dal?> seine 

Fachkenntnisse ein bestimmtes Ni

veau erreicht haben; werde je

mand als "rot" qualifiziert, so sei 

dies heute so zu verstehen, dal?> 

er fur den Aufbau der s.g.Z. ar- 

beite und selbst deren Anforde- 

rungen entspricht. Gerne verwei- 

sen die heutigen Ideologen auf 

Schilderungen in Edgar Snows 

"Roter Stern liber China": Ob

wohl im damaligen Yan'an uberall 

Mangel geherrscht habe, seien die 

Menschen dort mit leuchtenden 

Augen ihrer Pflicht nachgekom- 

men, da sie ein klares Ziel vor 

Augen hatten. Andererseits blicke 

man doch einmal auf die hochent- 

wickelten Industrielander: Obwohl 

dort materielle Giiter im UberfluR. 

vorhanden sind, herrsche doch 

fast uberall Nihilismus und Unzu- 

friedenheit! Die chinesische Fiih- 

rung miisse dafiir sorgen, daft 

materielle und geistige Zivilisation 

miteinander korrelierten (35).

Nach der materialistischen Ge- 

schichtsauffassung des Marxismus 

stiinden Essen, Trinken, Wohnen 

und Sich-Kleiden an erster Stelle, 

und erst dann folge die Beschaf- 

tigung mit Politik, Wissenschaft, 

Kunst, Religion usw. Die mate

rielle Produktionsweise bedinge 

also den ganzen Prozeft des ge

sellschaftlichen und geistigen Le- 

bens; der Geist wirke jedoch, 

einmal entfaltet, aktiv auf den 

ProzeR. der materiellen Produktion 

zuriick. Diese grundlegende Auf- 

fassung des Marxismus sei der 

Ausgangspunkt fur das Verstand- 

nis fur die Beziehungen zwischen 

materieller und geistiger Zivilisa

tion (36).

Einer der wichtigsten Unterschie- 

de zwischen zwei Arten von "Mo- 

dernisierung", namlich der so- 

zialistischen und der kapitalisti- 

schen, bestehe darin, dafe die 

erstere die materielle und die 

geistige Zivilisation zur Deckung 

bringe.

4.2.

Worin besteht der Inhalt 

der s.g.Z.?

Er umfasse nicht nur Erziehungs

wesen, Wissenschaft und Kultur, 

die selbstverstandlich mit dazu 

gehbren, sondern auch die kom- 

munistische Ideologic, die kommu- 

nistischen Ideale, die kommunisti- 

sche Uberzeugung, die kommuni- 

stische Moral und Disziplin, den 

revolutionaren Standpunkt und 

die revolutionaren Prinzipien so- 

wie kameradschaftliche Beziehun

gen zwischen den Menschen usw. 

Der Geist, dem Volk zu dienen, 

die Uneigenniitzigkeit, die strikte 

Disziplin und die Opferbereit- 

schaft, die das chinesische Pro

letariat im langjahrigen harten 

Kampf gegen die in- und auslan- 

dischen Reaktionare an den Tag 

legte..., gehbrten mit dazu. Es 

gehe um jenen "revolutionaren 

Geist", der hinter der Griindung 

des revolutionaren Stiitzpunkts im 

Jinggang-Gebirge, dem Langen 

Marsch, dem Antijapanischen 

Kampf, dem Sieg im Biirgerkrieg 

gegen die Guomindang und der 

Befreiung Chinas gestanden habe. 

Auch der Geist des "Lernens von 

Lei Feng" (Anfang der sechziger 

Jahre) sei ein konzentrierter Aus

druck der s.g.Z. (37).

4.2.1.

Wo liegt der Unterschied 

zur burgerlichen "gei- 

stigen Zivilisation"?

Streng auseinanderzuhalten seien, 

wie immer wieder betont wird, 

zwei Arten geistiger Zivilisation, 

namlich die kapitalistische und die 

sozialistische.

Beide ahnelten sich in zahlreichen 

Bereichen. Hbflichkeit, Beachtung 

der bffentlichen Ordnung und Hy

giene in den bffentlichen Einrich

tungen seien beiden "Zivilisatio- 

nen" gemeinsam.

Wo aber liege dann das Besondere 

der sozialistischen geistigen Zivi

lisation? Der Trennungsstrich sei 

anhand der ideologischen Grund- 

lagen, der Betrachtungsweisen
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gegeniiber dem Leben und beson- 

derer Moralvorstellungen zu zie- 

hen. Hauptsachlich komme es dar- 

auf an, sich "fiir die Interessen 

des Volkes hinzugeben" und 

iiberhaupt den "kommunistischen 

Geist der Bereitschaft zur Hinga- 

be fiir andere zu fordern".

In "den" kapitalistischen Landern 

gebe es zwar ebenfalls viele al- 

truistische Menschen, doch sie 

seien am Ende eine Minderheit und 

miifeten sich schliefelich doch noch 

dem allgemeinen Egoismus, den 

"Gesetzen des Dschungels" und 

der Geldgier beugen (38).

4.2.2.

Konkrete Inhalte

Die bisherigen Erlauterungen zum 

Inhalt der s.g.Z. sind zugegebe- 

nermafeen etwas abstrakt - und 

meist werden sie in dieser 

nichtssagenden Form auch pra- 

sentiert. Doch es gibt auch Aus- 

nahmen. Hierzu einige konkrete 

Erlauterungen:

4.2.2.1.

Allgemeine Lebens- 

fiihrung

- Ein Aufsatz iiber "sozialistische 

Ethik" beginnt mit folgenden 

Uberlegungen: "Wird das chine- 

sische Volk mit der allmahlichen 

Verbesserung seines materiellen 

Lebens eine westliche Lebensart 

annehmen und nur dem Konsum 

nachjagen? Wenn man das heutige 

Niveau Amerikas, wo durch- 

schnittlich jeder zweite Haushalt 

iiber ein Auto verfiigt, erreichen 

wollte, wieviele Hundertmillionen 

Tonnen Stahl waren da in China 

notwendig? Jeder Amerikaner ver- 

braucht heute jahrlich Brennstoff 

und Energie im Umfang von 15 t 

Kohle. Wenn die chinesische Be- 

vblkerung, also eine Milliarde 

Menschen, ebenfalls dieses Niveau 

erreichen wollte, waren astronomi- 

sche Kohlemengen erforderlich... 

Gleichzeitig wiirden Okologie und 

Umgebung zerstort. Die Menschen 

entfremdeten sich - wie im Westen

- immer mehr voneinander... Das 

Leben ist nicht nur eine materiel- 

le, sondern auch eine geistige 

Angelegenheit. Das chinesische 

Volk mufe sich neben der Verbes

serung seines materiellen Lebens 

deshalb auch darum bemiihen, 

eine s.g.Z. aufzubauen und eine 

vollig sozialistische Ethik zu 

schaffen..." Sodann geht es 

hochst konkret weiter: "Zwischen 

Eltern und Kindern, zwischen 

Mann und Frau, zwischen Ver- 

wandten, Freunden und Nach- 

barn, ja auch zwischen Unbe- 

kannten sollen sozialistische Be- 

ziehungen herrschen... Die Be- 

ziehungen sollen alle guten Tra- 

ditionen der Geschichte enthalten 

und nach sozialistischen Prinzipien 

geformt werden. Die ethischen 

Beziehungen, die in der alten Ge

sellschaft befiirwortet wurden - 

Eltern lieben ihre Kinder, die 

Kinder ehren die Eltern, Bruder 

lieben und respektieren einander 

- konnen durchaus in die sozia

listische Ethik iiberfiihrt werden. 

Beziehungen der Kameradschaft 

und gegenseitigen Hilfe sollten 

vorherrschend sein..." (39). Man 

fiihlt sich hier an die konfuziani- 

sche Tradition der "Fiinf Bezie

hungen" erinnert. Reichen sich 

Sozialismus und Konfuzianismus 

hier die Hand? Die Forderung, 

daft ideale sozialistische Beziehun

gen "auch zwischen Unbekannten" 

herrschen sollen, diirfte fiir die 

meisten Chinesen, die sich i.allg. 

nur innerhalb ihrer eigenen Dan- 

wei solidarisch verhalten, nicht so 

leicht realisierbar sein.

4.2.2.2.

Erziehung zu besserer 

beruflicher Moral

Immer wieder beklagt die Fiih- 

rung, dafe es urn die "Berufsmo- 

ral" der jungen Arbeiter und An- 

gestellten, die 60% der 110 Mil- 

lionen Beschaftigten in den 

staatlichen Betrieben stellten, 

nicht immer zum besten stehe. 5 

bis 6 Prozent dieser Jungarbeiter 

warteten nicht den Feierabend ab, 

blieben ohne Erklarung dem Ar- 

beitsplatz fern, befolgten be- 

triebliche Anordnungen und Be- 

triebsregeln nicht oder nur unge- 

nau, liefeen die Sicherheitsvor- 

schriften unbeachtet, bummelten 

bei der Arbeit, schmarotzten auf 

Kosten des Staatseigentums Oder 

gingen mit Sicherheitsvorschriften 

so nachlassig urn, dafe, wie erst 

im Mai 1982, ein Zug entgleiste.

Aus diesem Grunde wurde Mitte 

1982 eine "Kampagne fiir die Er

ziehung zu besserer beruflicher 

Moral" gestartet, die folgende 

Punkte umfafet: 

- Studium der "Regeln fiir chi

nesische Belegschaften", die von 

"Modellarbeitern" im Mai 1982 er- 

arbeitet wurden und die die "Lie- 

be zum Kollektiv", Produktivi- 

tatssteigerung, ideologische Be- 

wufetseinspflege, Vertiefung der 

Fachkenntnisse sowie Respekt fiir 

Vorgesetzte und Arbeitskollegen 

zur Pflicht machen.

- "ABC-Erziehung" - d.h. Ver- 

trautmachen der Jugendlichen mit 

gewissen Mindestkenntnissen ge- 

sellschaftlicher und ideologischer 

Art.

- Politische Schulung iiber lange- 

re Zeit.

- Herausstellen von Modellarbei

tern als Vorbilder. (40)

- Auch die Bekampfung gewisser 

"iibler Tendenzen" gehort zu den 

Voraussetzungen fiir eine s.g.Z. 

Ein Rundschreiben der Diszipli- 

narkommission des ZK vom August 

1981 beispielsweise wandte sich 

gegen den weitverbreiteten Mife- 

brauch bei der Verteilung von 

Wohnungen oder bei der Veran- 

staltung von "Festessen aus der 

Staatskasse", wie er unter Kadern 

iiblich ist. U.a. wurde beispiels

weise in 18 beriihmten Restau

rants Beijings die "Gastmahlzeit" 

abgeschafft.

4.2.2.3.

Der Marz: Monat der 

Zivilisation und Hof- 

lichkeit

Anfang 1982 wurde der Marz jeden 

Jahres zum "Monat der Zivilisation 

und Hoflichkeit" bestimmt. Jahr

lich solle kiinftig eine Kampagne 

aus diesem Anlafe von der ZK- 

Propagandaabteilung, von der 

Kommission fiir patriotische Hy

giene und weiteren Regierungsab- 

teilungen sowie von den Massen- 

organisationen initiiert werden. 

China sei von jeher fiir seine 

Kultur und Hoflichkeit beriihmt. 

Diese Tradition miisse aufrechter- 

halten werden, wie der Minister- 

prasident am 28.Februar in einer 

Fernsehrede ausfiihrte (41). 

"Hoflichkeit" wird allerdings ei- 

genartigerweise in engem Zusam- 

menhang mit Sauberkeit, Ord- 

nung, Hygiene und okologischem 

Verhalten gesehen. Der Hoflich- 

keitsmonat Marz 1982 sollte vor 

allem drei Problemen gewidmet 

sein, namlich der besseren hygie- 

nischen Gestaltung der Umwelt, 

der Aufrechterhaltung der of- 

fentlichen Ordnung und der Ver

besserung der Dienstleistungen. 

Parteifiihrer, unter ihnen Hu 

Yaobang an der Spitze, waren am 

28.Februar 1982 in den Parks von 

Beijing beim Strafeenfegen zu be- 

obachten. Ihrem Beispiel folgten 

Grund- und Mittelschiiler, Arbei

ter und Bauern. Die Propaganda 

stellte die Ergebnisse des Hdf- 

lichkeitsmonats am Ende grofe her- 

aus: An der Kampagne hatten 270 

Millionen Menschen teilgenommen: 

Sie hatten Strafeen gefegt, Baume 

gepflanzt und Fiirsorge fiir Ge- 

brechliche an den Tag gelegt. Die 

Kriminalitatsrate im Marz sei urn 

12,5% gegeniiber dem Vergleichs- 

zeitraum 1981 zuriickgegangen; 

die Dienstleistungen in den Han

dels- und Verkehrsabteilungen 

hatten sich verbessert, die Zahl 

der Verkehrsunfalle sei drastisch 

gesenkt worden; an Strafeenkreu- 

zungen, Parkausgangen usw. 

seien "Kontrollstellen" errichtet 

worden, von denen aus die Bevbl- 

kerung fiir eine tiberwachung der 

offentlichen Ordnung sorgte. In 

den staatlichen Laden seien Kun- 

denbefragungen durchgefiihrt 

worden usw. Die sozialistische
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geistige Zivilisation wird hier 

m.a.W. auf ein sehr menschlisches 

Mali reduziert!

Der sozialistischen geistigen Zivi

lisation soli auch die Nachahmung 

des (eigentlich kulturrevolutiona- 

ren) Helden Lei Feng dienen. So 

wird beispielsweise von Jugendli

chen berichtet, sie hatten "Ser- 

vicegruppen", "Betreuungsteams" 

und "Lernen-von-Lei-Feng-Grup- 

pen" organisiert, die sich in den 

Dienst der Betreuung kinderloser 

Alter, Korperbehinderter und An- 

gehbriger gefallener Soldaten 

stellten.

Zusatzlich wird ein "sozialisticher 

Moralkodex" gefordert - wobei auf 

das entsprechende Vorbild des 

Konfuzius verwiesen wird. Die 

von ihm begriindete Sitten- und 

Morallehre habe die feudalistische 

Ordnung mindestens 2.000 Jahre 

lang geschiitzt. Warum diesem 

Vorbild nicht folgen? Natiirlich 

miisse man in den Kodex eine 

"neue Moral" aufnehmen, wie Lie- 

be zum Vaterland, zum Volk, zur 

Arbeit und Wissenschaft, zum 

Schutz des Gemeineigentums, zur 

Forderung von zivilisiertem und 

hbflichem Verhalten, Respekt vor 

dem Alter, Sorge fur die Kinder, 

Achtung der Lehrer und Sorge 

fur die Schuler etc. (42).

Freilich tauchen an dieser Stelle 

sofort wieder warnende Stimmen 

auf. Man hiite sich, allzu sehr 

auf die Vergangenheit zu verwei- 

sen: Die feudale Moral und ihr 

EinfluB seien in China fester ver- 

wurzelt als in irgendeinem ande- 

ren Land der Welt. Und welche 

verheerenden Folgen habe sie 

nach sich gezogen! Der Kern der 

chinesischen feudalen Moral sei 

beispielsweise die Treue zum Mo

narchen gewesen, die sich im 

Personenkult, im Privilegienden- 

ken, in "patriarchalischen" Ansat- 

zen, im Biirokratismus und der 

Gewohnheit, Kaderposten als Erb- 

hof zu betrachten, auf die heuti- 

ge Zeit weitervererbt hatten 

(43).

4.2.2.4.

S.g.Z. = Hunanisnus?

Die S.g.Z.-Diskussion bewegt sich 

aber auch in erhabeneren Regio- 

nen. So schneidet etwa der Autor 

Li Wen die Frage an, in welchem 

Verhaltnis Marxismus und biir- 

gerlicher Humanismus zueinander 

stiinden. Schlieren sie sich ge- 

genseitig aus Oder umfaBt der 

Marxismus auch den Humanismus? 

Der Autor bekennt sich zur 

zweiten Alternative und spricht 

von "marxistischem und biirgerli- 

chem Humanismus". Beide unter- 

schieden sich vor allem dadurch, 

daB der alte Humanismus von ei- 

nem abstrakten und allgemeinen 

"Menschen" ausgehe, wahrend der 

marxistische Humanismus stets den 

realen Menschen im Auge habe. 

Ferner habe der alte Humanismus 

gegen inhumane Erscheinungen 

nur unfruchtbare Proteste her- 

vorgebracht und von "Vernunft"J 

"Tugend", Gesetz, Liebe und 

Verzeihung gepredigt. Der marxi

stische Humanismus dagegen ana- 

lysiere die gesellschaftlichen und 

geschichtlichen Gesetze inhumaner 

Erscheinungen und weise den Weg 

zur kampferischen Befreiung. 

Wirklicher Humanismus ist nicht 

ohne Befreiungs-, d.h. Klassen- 

kampf denkbar (44).

- Zur s.g.Z. gehdren auch eine 

Reihe von Parteigrundsatzen, 

z.B. dem Volk und dem Sozialis- 

mus zu dienen, die Wahrheit in 

den Tatsachen zu suchen, die 

Theorie mit der Praxis zu verbin- 

den, das Neue durch kritische 

Ubernahme aus dem Alten hervor- 

gehen zu lassen, Aites in den 

Dienst der Gegenwart zu stellen 

und Auslandisches fur China 

nutzbar zu machen, dem Marxis

mus die fiihrende Stellung auf al

ien politisch-ideologischen Gebie- 

ten der Gesellschaft einzuraumen, 

die Richtlinie "Einheit - Kritik - 

Einheit" im Volke durchzufiihren 

usw.

4.3.

Spontane Entstehung der 

s.g.Z. in Zeitalter des 

Sozialisnus? Oder staat- 

liche Nachhilfe notig?

Im 34.Jahr seiner Revolution ist 

China immer noch weit davon 

entfernt, den "neuen Menschen" 

hervorgebracht zu haben; wenn 

man aus der Flut der taglich ein- 

gehenden Nachrichten iiber Wirt- 

schaftsverbrechen schlieBen darf, 

hat das Land ideologisch und "be- 

wuBtseins"-maBig nicht nur keinen 

Fortschritt, sondern vielleicht so- 

gar einen Riickschritt zu ver- 

zeichnen. Die Umwandlung der 

Produktionsverhaltnisse allein 

scheint sich auf die Sittlichkeit 

des Menschen kaum ausgewirkt zu 

haben. Ist dafiir nur die "Sabo

tage der Viererbande" und der 

"katastrophale Riickschlag" von 

zehn Jahren Kulturrevolution ver- 

antwortlich? Eine solche Antwort 

geben, hieBe die Gutglaubigkeit 

der "Massen" iiberstrapazieren. 

Oder sollte am Ende die klassische 

marxistische Pramisse von der de- 

terminierten Angleichung des 

"Uberbaus" an die "Basis" gar 

nicht zutreffen? Sollte es statt 

dessen vielmehr notig sein, hier 

mit obrigkeitlichen Mitteln nachzu- 

helfen?

Die Spatmaoisten haben sich diese 

Frage ebenfalls gestellt und ihre 

eigene Therapie entwickelt, nam- 

lich die Kulturrevolution, der die 

"Theorie von der Weiterfiihrung 

der Revolution unter der Diktatur 

des Proletariats" zugrunde lag. 

Diese "Theorie" wurde in einem 

Artikel der Volkszeitung (45) im 

November 1967 dargelegt und fand 

sowohl in die politischen Berichte 

des IX. und X.Parteitags sowie in 

die von den beiden Parteitagen 

aufgenommenen Parteistatuten als 

auch in die Verfassung von 1975 

Eingang und wurde so fur rund 

zehn Jahre zum grundlegenden 

Leitgedanken der KPCh-Politik; 

sie hatte auch ein kraftiges Nach- 

leben, insofern sie sogar noch in 

das Parteistatut des XI .Parteitags 

(1977) sowie in die Verfassung 

von 1978 einging. Erst nach der 

groBen Reformtagung (3. Plenum 

des XI.ZK im Dezember 1978) 

konnte sie miihsam und Schritt 

fur Schritt abgebaut werden. Die 

Partei brauchte also auch nach 

Beendigung der Kulturrevolution 

noch Jahre, ehe sie sich den 

SchweiB von der Stirn wischen 

konnte.

Kerngedanke dieser heute meist- 

gescholtenen "Theorie" ist es, daB 

die ganze Geschichtsperiode des 

Sozialismus hindurch noch Klassen 

und Klassenkampfe bestehen. 

"Klassen" werden hierbei, wie 

oben bereits erwahnt, nach dem 

ideologischen und politischen Ver

halten ihrer Angehdrigen be- 

stimmt. Mit Hilfe dieser, heute als 

"unsinnig" angesehenen, Pramisse 

gelang es, den Klassenkampf bis 

in die Parteispitze hineinzutragen 

und z.B. zum "Klassenkampf" ge

gen die "Liu-Shaoqi-Clique" auf- 

zurufen. Mit Hilfe dieses ideolo

gischen Instrumentariums lieB sich 

am Ende nicht nur das ureigenste 

Ziel der Kulturrevolution, namlich 

die "Kollektivierung" auch des 

Denkens und der Verhaltensweisen 

anpeilen, sondern daruber hinaus 

ein Machtkampf gegen die verhaB- 

te Fraktion der "Revisionisten" 

fiihren, der mit "Kulturrevolu

tion" im eigentlichen Sinne kaum 

noch etwas zu tun hatte.

Von den nachmaoistischen Ideolo- 

gen wird die Theorie von der 

"Weiterfiihrung" als "absurd" hin- 

gestellt, da sie einen falschen 

Klassenbegriff postuliere und 

auBerdem daruber hinwegsehe, 

daB die eigentlichen "Ausbeuter- 

klassen" in China im wesentlichen 

seit 1956 liquidiert worden seien. 

Was die Zugehdrigkeit zu einer 

"Klasse" anbelange, so werde sie, 

wie oben bereits ausgefiihrt, bko- 

nomisch determiniert. Stelle man 

dagegen auf das ideologische und 

politische Verhalten ab, so werde 

hier eine Kategorie eingefiihrt, 

die keinerlei prazise Abgrenzun- 

gen mehr zulasse, sondern der 

willkiirlichen Interpretation Tur 

und Tor offne. Sogar ein alter
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revolutionarer Vorkampfer wie Liu 

Shaoqi habe auf diese Weise ange- 

griffen und die Mehrheit des ZK 

als "biirgerliches Hauptquartier" 

abqualifiziert werden konnen.

Im nachmaoistischen China ist 

nicht die Partei als Klassenkampf- 

fiihrerin, sondern der Staatsappa- 

rat als "Nachhilfe"-Agentur dazu 

aufgerufen, fur die Ausbreitung 

der s.g.Z. zu sorgen.

In der Verfassung vom 4.Dezem- 

ber 1982 ist der ganze Art.24 der 

s.g.Z. gewidmet: Wortlich: "Der 

Staat verstarkt den Aufbau der 

s.g.Z. durch die Verbreitung der 

Erziehung in erhabenen Idealen, 

moralischen Prinzipien, Kultur, 

Disziplin und Rechtssystem und 

durch die Forderung der Ausar- 

beitung und Durchfiihrung von 

Verhaltensregeln und offentlichen 

Vorschriften unter den verschie- 

denen Teilen der Bevolkerung in 

Stadt und Land." Abs.2: "Der 

Staat fbrdert die gesellschaftlichen 

Tugenden der Liebe zum Vater- 

land, zum Volk, zur Arbeit, zur 

Wissenschaft und zum Sozialismus, 

fiihrt im Volk eine Erziehung im 

Geiste des Patriotismus, Kollekti- 

vismus, Internationalismus und 

Kommunismus und im Geiste des 

dialektischen und historischen Ma- 

terialismus durch und bekampft 

kapitalistisches, feudalistisches 

und anderes dekadentes Gedan- 

kengut."

In der ersten (als solcher offiziell 

nie anerkannten) Verfassung Chi

nas, namlich dem "Gemeinsamen 

Programm" von 1950, hatte es 

noch die "Fiinf Anforderungen" 

gegeben, namlich Liebe zum Va- 

terland, zum Volk, zur Arbeit, 

zur Wissenschaft und zum Schutz 

des offentlichen Eigentums.

Durch die neue Verfassung wurde 

das letztere Element ("Schutz des 

offentlichen Eigentums") durch 

"Liebe zum Sozialismus" ersetzt.

An dieser Stelle taucht auch ein 

Widerspruch auf: Einerseits geht 

die Ideologic davon aus, da6 die 

s.g.Z. sich spontan als Folge 

weiterentwickelter Produktionsver- 

haltnisse herausbilde und auch 

aktiv gleich wieder auf die Basis 

zuriickwirke, andererseits jedoch 

wird der Staat aufgerufen, die 

s.g.Z. tatkraftig zu verwirkli- 

chen.

Stehen Spontaneity t und staatliche 

"Nachhilfe" hier in einem Wider

spruch zueinander?

Antwort auf diese Frage erteilt 

ein Beitrag in der Volkszeitung 

(46) mit dem fast an Konfuzius- 

und Menzius-Spekulationen erin- 

nernden Titel "Ist der Mensch 

egoistisch?". Der Egoismus, heifet 

es in diesem Beitrag, sei keine 

angeborene Eigenschaft, sondern 

vielmehr ein gesellschaftliches 

Phanomen - also anerzogen, Pro- 

dukt einer bestimmten Phase der 

geschichtlichen Entwicklung der 

menschlichen Gesellschaft. In der 

Urgesellschaft habe es keinen Un- 

terschied zwischen gemeinschaft- 

lich und privat gegeben. 99% der 

bisherigen Menschheitsgeschichte 

seien also frei von Egoismus ge- 

wesen.

Erst dann habe die Produktions- 

weise so erhebliche Spriinge nach 

vorn vollzogen, da& es Uber- 

schiisse an Produkten gab und 

daft sich hieraus wiederum Ar- 

beitsteilung, Privateigentum und 

dementsprechend auch Egoismen 

als gesellschaftliche Phanomene 

entwickelten. In der feudalisti- 

schen Gesellschaft hatte der Ego

ismus dann eine andere Form als 

in der kapitalistischen Konkur- 

renzgesellschaft. Im Zeichen des 

Sozialismus mufcte also - wenn man 

den historischen Faden hier kon- 

sequent fortspinnt - eigenniitziges 

Denken ganz von selbst ver- 

schwinden und der "Selbstlosig- 

keit" als einer selbstverstandli- 

chen Tugend Platz machen. Wenn 

das sozialistische China hier 

selbst nach drei Jahrzehnten noch 

einen Nachholbedarf habe, so 

liege dies an den negativen Ein- 

fliissen der Kulturrevolution - dem 

alten Siindenbock also! Viel 

schlimmer noch sei es in kapita

listischen Landern: Trotz hohen 

Lebensstandards hatten die Men- 

schen dort keine Ideale und seien 

geistig leer - eine Folge der ge

sellschaftlichen Verhaltnisse. 

Kommt aber gesellschaftlichen 

Bremseffekten eine so einflu&rei- 

che Rolle zu, kann sich der Staat 

auf keinen "Automatismus" ver- 

lassen, sondern mufe sich vielmehr 

dazu aufgerufen fiihlen, an dem 

Proze& der Herausbildung einer 

s.g.Z. aktiv mitzuwirken. Sponta

neitat und "Nachhilfeunterricht" 

schliefeen sich also nach derzeit 

"herrschender Lehre" keineswegs 

aus.

5.

Die ideologische Stel- 

lungnahme zu Einzel- 

problemen

Bisher wurden drei geschlossene 

Fragenblocke (Mao-Zedong-Ideen, 

Klassenkampf, s.g.Z.) abgehan-

delt, die gleichsam den harten 

Kern des nachmaoistischen Ideo- 

logie-Bestands bilden. Nachfol- 

gend nun Einzelfragen, die als 

solche nur mehr Oder weniger die 

AuKenschicht dieses Ideologiebe- 

standes bilden und eigentlich 

nichts anderes sind als logische 

Fortentwicklungen der Kerngedan- 

ken.

Die Einzelpunkte seien locker - 

und ohne systematische Zwangs- 

jacke - aneinandergereiht:

5.1.

Das Schicksal der 

Revolution

5.1.1.

Ist China eigentlich 

noch "revolutionar"?

Seit der Verlegung des "Schwer- 

punkts der Parteiarbeit" vom 

Klassenkampf auf die Modernisie- 

rung sind Zweifel an der revolu- 

tionaren Permanenz aufgekom- 

men.

Doch keine Angst - China ist 

nach wie vor revolutionar, lautet 

die offizielle Antwort.

Die Revolution bestehe aus zwei 

Stadien, namlich der politischen 

Revolution (Machtergreifung durch 

das Proletariat) und der Macht- 

konsolidierung, in deren Verlauf 

die Produktionsverhaltnisse umge- 

staltet werden. In diesem zweiten 

Stadium der "gesellschaftlichen 

Revolution" (vgl. dazu oben

3.3.1. ) geht es darum, die Pro- 

duktivkrafte freizusetzen, die 

sozialistischen Produktionsverhalt

nisse zu vervollkommnen, die Un- 

gleichheiten und Disproportionen 

auszuschalten und fur einen neu- 

en Uberbau zu sorgen. China 

befinde sich derzeit in diesem 

zweiten Stadium, lauft also nach 

wie vor auf der revolutionaren 

Schiene.

Die "Modernisierung chinesischen 

Typs" sei nicht kapitalistisch, 

sondern sozialistisch, und zwar 

aufgrund folgender sieben Krite- 

rien: Autarkic; Landwirtschaft an 

erster Stelle; Simultaneitat aller 

Technologien (von der modernsten 

bis zur traditionellsten); Schwer- 

gewicht auf der erweiterten Re

production (weniger Neubau als 

vielmehr Ausnutzung des Poten

tials der vorhandenen Betriebe); 

Gleichzeitigkeit mehrerer Wirt- 

schaftsformen nebeneinander 

(Volkseigentum, Kollektiveigen- 

tum, Privateigentum und Joint- 

Venture-Eigentum); Starkung des 

Selbstentscheidungsrechts der 

lokalen Behorde und Betriebe im 

Rahmen des Staatsplans; Aufbau 

einer sozialistischen geistigen Zi- 

vilisation (47). Ein wesentliches 

Merkmal ist aufeerdem die KP-Fiih- 

rung.

5.1.2.

Was sind die Grundaerk- 

male des Sozialismus im 

heutigen China?

Unter dieser Fragestellung ver- 

suchte Feng Wenbin, stellvertre- 

tender Direktor der ZK-Partei- 

schule, den "Charakter der chi

nesischen Gesellschaft in der Ge- 

genwart" zu umrei&en (48).
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Die grundlegenden Merkmale der 

sozialistischen Gesellschaft, wie 

sie vom 3.Plenum anerkannt wor- 

den sind, seien das Gemeineigen- 

tum an den Produktionsmitteln, 

das Prinzip "Jeder nach seinen 

Fahigkeiten, jedem nach seiner 

Leistung"; die Herrschaft des 

Volkes uber den Staat; eine hoch- 

entwickelte geistige Zivilisation 

und die Verbindung des Patriotis- 

mus mit dem Internationalismus.

- Das "Gemeineigentum" lasse

iibrigens staatliche und kollektive 

Wirtschaft nebeneinander zu und 

dulde sogar eine quantitativ ein- 

geschrankte und staatlich iiber- 

wachte Individualwirtschaft.

Letztlich komme es darauf an, ob 

das sozialistische Gemeineigentum 

in Industrie, Landwirtschaft und 

Handel absolut vorherrschend ist

- gleichgiiltig, welche Form es im 

einzelnen annimmt und ob nun alle 

Produktionsmittel verstaatlicht 

sind. "Gemeineigentum" lasse auch 

die Einheit von Plan- und Waren- 

wirtschaft zu und stehe dafiir 

gut, daft das Land nach den Ge- 

setzmafeigkeiten der planmaftigen 

und proportionellen Entwicklung 

handeln kann. Allerdings diirften 

in der sozialistischen Warenwirt- 

schaft die Arbeitskrafte keine Wa

re mehr sein; "Ausbeutung" wer- 

de in keiner Form mehr gedul- 

det.

- Das Leistungsprinzip ziehe eine 

scharfe Abgrenzung zwischen Ge- 

genwart und Vergangenheit, in- 

sofern es namlich eine fundamen

tale Negation des Jahrtausende 

alten Ausbeutungssystems ist, he- 

be zugleich aber auch die Gegen- 

wart von der kommunistischen Zu- 

kunft ab, die ja von der Gleich- 

heit aller Angehbrigen der Ge

sellschaft bestimmt sein wird und 

in der das Prinzip "Jedem nach 

seinen Bediirfnissen" gelten 

mufe.

- Das dritte Merkmal (Volksherr- 

schaft) geht von zwei schwierigen 

Pramissen aus, namlich vom Po- 

stulat, daft zwischen den Men- 

schen gegenseitige Hilfe herrschen 

miisse und daft die Kader Diener 

des Volkes zu sein hatten -beides 

mit der Danwei- und der gegen- 

wartigen Biirokratiestruktur kaum 

vereinbar!

- Zum vierten Grundsatz ist oben 

bereits Naheres ausgefiihrt (4).

- Der fiinfte Grundsatz betrifft 

die Aufeenpolitik (Verbindung von 

Patriotismus mit Internationalis

mus; fiinf Prinzipien der friedli- 

chen Koexistenz; Kampf gegen 

den Hegemonismus und Verzicht 

auf eigene Hegemoniebestrebun- 

gen).

Das Hauptmerkmal des Sozialis- 

mus, namlich universelle Partizi- 

pation des Volkes sowohl im Ei- 

gentums- als auch im Mitbestim- 

mungsbereich wird nur in Punkt 3 

angesprochen und findet in der 

Trans-Danwei-Praxis kaum ihren 

Niederschlag - alien Versuchen 

nach einer "Demokratisierung" der 

Partei- und Staatsorgane zum 

Trotz, die seit 1980/81 laufen. Zu 

tief ist die antipartizipatorische 

Neigung des neuen chinesischen 

"Mandarinats" verwurzelt!

5.1.3.

Ist China vom Ruckfall 

in den Kapitalismus 

bedroht?

Hauptanlafe fur eine solche Frage 

ist das Wiederaufkommen von Pri- 

vatbetrieben, wie sie von den Re- 

formern seit 1979 zugelassen wer- 

den.

Wahrend der Kulturrevolution 

hatte man vor den Gefahren der 

"Kleinproduktion" immer wieder 

unter Hinweis auf Lenins Schrift 

"Der linke Radikalismus, die Kin- 

derkrankheit im Kommunismus" 

gewarnt. Habe Lenin nicht immer 

wieder betont, daft die "Kleinpro

duktion unausgesetzt, taglich, 

stiindlich, elementar und im Mas- 

senumfang Kapitalismus und Bour

geoisie erzeugt"!?

Die Reformer halten eine solche 

Aussage fur "dogmatisch". Na- 

tiirlich habe Lenin diese Warnung 

ausgesprochen, aber doch in ei- 

nem historisch so vollig anderen 

Kontext als er in China zu Beginn 

der achtziger Jahre besteht. Le

nin habe seine Warnungen doch zu 

einer Zeit geschrieben, als in der 

friihen Sowjetunion die private 

Kleinbauernwirtschaft noch eine 

vorherrschende Stellung in der 

Volkswirtschaft einnahm

(1918/19)!

In China seien die Verhaltnisse 

demgegeniiber heute vollig an- 

ders. Schon Ende 1957 seien 98% 

aller Bauernhaushalte kollektiviert 

gewesen, ebenso 90% aller Ein- 

zelhandwerkerbetriebe. Es gebe in 

China zwar noch eine marginale 

Einzel wirtschaft, doch konne die 

heutige Lage auch nicht im ent- 

ferntesten mit jener Ruftlands in 

den Jahren 1918/19 verglichen 

werden! (49)

Zwar gingen von der "Mentalitat 

des Kleinproduzententums" immer 

noch gewisse Gefahren aus, und 

zwar nicht nur fur Arbeiter und 

Bauern, sondern auch fur Intel- 

lektuelle. Dies zeige sich bei- 

spielsweise an der unverstandli

chen Terminologie vieler Wissen- 

schaften; die verschiedenen Fa- 

kultaten einer Universitat hatten 

ja kaum noch eine gemeinsame 

Sprache; die Leute tauschten ihr 

Wissen kaum aus, auch wenn sie 

in sich iiberschneidenden Spe- 

zialfachern arbeiteten. Sie fiirch- 

teten, daft ihr Wissen "gepliin- 

dert" werde. Aus dem gleichen 

Grund auch wiirden die Unter- 

richtsfacher haufig zu einer Art 

von "Sackgassen" fur Studenten 

(50).

Gleichwohl eine systembedrohende 

Gefahr gehe fiir den chinesischen 

Sozialismus von dem doch so ne- 

bensachlich gewordenen "Klein- 

produzententum" ganz gewife nicht 

mehr aus. Die Kulturrevolutionare 

hatten hier mit ihren standigen 

Warnungen ganz entschieden 

iibertrieben!

5.1.4.

Wo liegt die Triebkraft 

fiir die geschichtliche 

Entwicklung?

Diese etwas abstrakt klingende 

Frage hat fiir die chinesische Po- 

litik grundlegende Bedeutung, da 

sie sich letztlich nach dem Moder- 

nisierungsfortschritt iiberhaupt 

erkundigt.

Eine umfangreiche Diskussion im 

August 1968 in der Guangming 

Ribao zeigt die ganze Spannweite 

dieser Problematik.

Von den verschiedenen Autoren 

wurden folgende Triebkrafte beim 

Namen genannt:

- Produktivkrafte: Man schaue 

auf die Dynamik, die von der 

modernen Technologie ausgehe;

- der Klassenkampf;

- Produktivkrafte und Klassen

kampf zusammen;

- Der Widerspruch zwischen Pro- 

duktivkraften und Produktions- 

verhaltnissen sowie zwischen 

Uberbau und wirtschaftlicher 

Basis;

- das Zusammenwirken aller oben 

genannten Einzelfaktoren;

- die materiellen wirtschaftlichen 

Interessen der Menschen;

- die Volksmassen mit ihrer pro- 

metheischen Dynamik.

Es liegt auf der Hand, daft zu 

verschiedenen Zeiten in China 

verschiedene "Haupttriebkrafte" 

am Werke waren. Mao Zedong bei- 

spielsweise bevorzugte in seiner 

Friih- und in seiner Spatzeit die 

Klassenkampf- und Volksmassen- 

Deutung, wahrend die Reformer 

inzwischen schon mehrere Male, 

nicht zuletzt in ihrer "Resolution" 

vom Juni 1981, zu verstehen ge- 

geben haben, daft sie den Wider

spruch zwischen Massenbediirfnis- 

sen und zuriickgebliebener Lei- 

stungskraft der Volkswirtschaft 

als Hauptwiderspruch betrachten, 

da in ihm z.Zt. das meiste Dyna- 

mit aufgespeichert sei. Klassen

kampf kann nur in einer feuda-
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listischen oder burgerlichen, 

nicht dagegen in einer sozialisti- 

schen Gesellschaft die Haupttrieb- 

kraft sein (Naheres dazu oben 

3.). Die materiellen Bediirfnisse 

der Menschen sind nach alledem in 

der heutigen Gesellschaft die 

Haupttriebkraft. Der Hebei mufe 

also beim wirtschaftlichen Zuwachs 

ansetzen (51).

Was den Klassenkampf als Trieb- 

kraft anbelangt, so richtet er sich 

in der heutigen Gesellschaft, wie 

oben 3. bereits ausgefiihrt, zwar 

noch gegen einige Feinde, die es 

ja nach wie vor gibt, vor allem 

gegen Wirtschaftsverbrecher; ih- 

nen gegeniiber einen Kurs der 

"friedlichen Evolution’’ zu steu- 

ern, wiirde fur die heutige Ge

sellschaft in der Tat hochste Ge- 

fahr bedeuten (52).

5.1.5.

Was gilt heute als links 

und was als "links"?

Wahrend der Kulturrevolution 

wurden samtliche Negativphanome- 

ne als "rechts" abqualifiziert, sei 

es nun direkt oder indirekt - man 

denke etwa an die Formulierung: 

"Der Form nach links, dem Inhalt 

nach aber rechts."

Seit den Reformbeschliissen wer- 

den auch wieder "linke" Abwei- 

chungen gegeifcelt. Die chinesi- 

schen Zeitungen treffen hier al- 

lerdings eine Differenzierung. So- 

weit sie das Wort "links" in An- 

fiihrungszeichen setzen, meinen 

sie die negative Seite, soweit sie 

die Anfiihrungszeichen weglassen, 

bringen sie den fortschrittlichen 

und revolutionaren "Aspekt des 

Linksseins" zum Ausdruck (53). 

"Linke" Fehler wurden beispiels- 

weise in den drei&iger Jahren vom 

damaligen KP-Fiihrer Wang Ming 

began gen; sie traten aber vor al

lem wahrend der Kulturrevolution 

hervor. Die wichtigsten "linken 

Fehler" lassen sich auf eine Drei- 

zahl zuriickfiihren: Ubertreibung 

des Klassenkampfes in der sozia- 

listischen Gesellschaft, zu 

schnelle Umwandlung der Produk- 

tionsverhaltnisse, zuviel Hektik 

beim wirtschaftlichen Aufbau.

- Zuviel Klassenkampf (oder 

"Klassenkampf als Hauptketten- 

glied"): Davon war oben (3.) be

reits die Rede.

- Zu schnelle Umwandlung der 

Produktionsverhaltnisse: Von den 

Verfechtern des Gro&en Sprungs 

und der Kulturrevolution wurde 

versucht, samtliche Produktions- 

mittel auf die Stufe des Volksei- 

gen turns anzuheben, obwohl die 

Bedingungen dafiir grofetenteils 

noch nicht reif waren; gleichzeitig 

galten alle Zwischenformen (Kol- 

lektiveigentum, Privatparzellen, 

hausliches Nebengewerbe, Markt- 

handel, Produktionsverantwort- 

lichkeit, Haushaltsquotensystem 

etc.) als "Schwanz des Kapita- 

lismus". In der Entlohnung prak- 

tizierte man Gleichmacherei, die 

sozialistische Warenproduktion 

wurde beschrankt oder eliminiert, 

das Wertgesetz wurde ignoriert, 

die wirtschaftliche Rechnungsfiih- 

rung vernachlassigt, die Rolle des 

Markts als Regulator negiert und 

das Prinzip des Austausches 

gleicher Waren zwischen den Be- 

trieben ebenfalls mifeachtet. Wa- 

renwirtschaft und kapitalistische 

Wirtschaft wurden in einen Topf 

geworfen.

"Linke" Fehler dieser Art mussen 

heute unter alien Umstanden ver- 

mieden werden (54).

- Zuviel Hektik beim wirtschaftli

chen Aufbau: Man habe nur rech- 

te Abweichungen, nie aber "linke" 

bekampft. Ziellos wurde nach ho- 

her Geschwindigkeit, hohen Zif- 

fern und mehr Akkumulation ge- 

strebt - wirtschaftliches "Aben- 

teurertum" war 1958 ff. und 

1966 ff. die Regel. Zehn Jahre 

lang herrschte Schulausfall, die 

soziale Moral ging danieder, das 

Denken der Jugendlichen wurde 

durcheinander gebracht; statt Ta- 

ten herrschten Worte und verbale 

Zuwachsparolen vor!

All diese Fehler mussen heute 

muhsam wieder "ausgebiigelt" 

werden. Wichtigste Mafenahmen 

dafiir seien die Regulierung der 

Volkswirtschaft, die Wiederher- 

stellung vielfaltiger Gemeineigen- 

tumsformen, die Entwicklung der 

Warenwirtschaft, die Beachtung 

flexibler Formen in der landwirt- 

schaftlichen Verwaltung, die Ent

faltung der Rolle kleiner Stadte 

als Zentren der Modernisierung, 

Wiederherstellung des Vertrauens 

auf die eigene Kraft, erganzt 

durch notwendige Importe, Schaf- 

fung einer geistigen Zivilisation 

und die Vervollkommnung von De

mokratie und Rechtssystem (55).

Die chinesischen Ideologen gehen 

heute so weit, da6 sie auch fur 

das von Stalin so lange Zeit un- 

terdriickte Werk Bucharins, vor 

allem fur seine Ausfiihrungen 

liber die "Okonomie der Uber- 

gangsperiode" wachsendes Inter- 

esse zeigen. Trotz all seiner Feh

ler liefere Bucharin wertvolle Hin- 

weise auf die Gesetzmafeigkeiten 

der Ubergangsperiode zwischen 

Kapitalismus und Kommunismus. 

Er bringe wertvolle Argumente 

beispielsweise zu Fragen liber die 

Rolle der staatlichen Wirtschaft, 

liber die Anwendung der "Gleich- 

gewichtstheorie" zur Untersu- 

chung der Beziehungen zwischen 

den Arbeitern und Bauern sowie 

zwischen Stadt und Land in der 

Ubergangsperiode, ferner liber 

den Zweck der sozialistischen 

Produktion usw. (56)

Diese affirmative Beschaftigung 

mit Bucharin ist offensichtlich 

eine Nachwirkung des Aufrufs zur 

"Befreiung des Denkens".

5.1.6.

Was ist "Politik"?

Wahrend der Kulturrevolution 

wurde "Politik" mit Klassenkampf 

gleichgesetzt, wobei sich die 

Ideologen auf ein Wort Lenins 

beriefen: "Politik - das ist der 

Kampf zwischen den Klassen, Po

litik - das sind die Beziehungen 

des Proletariats, das fur seine 

Befreiung gegen die Weltbour

geoisie kampft" (57).

Die heutige Ideologic bezeichnet 

eine Verallgemeinerung dieser 

Aussage als dogmatische Fehlin- 

terpretation. Lenin habe damit 

nur die erste Phase der Revolu

tion gemeint, in der das Proleta

riat die Macht ergreift und die 

bisher herrschenden Klassen 

stiirzt.

Bereits im zweiten Stadium nehme 

der Hauptinhalt der "Politik" ei

nen anderen Charakter an. Nun- 

mehr sei "Politik die Tatigkeit 

einer bestimmten gesellschaftlichen 

Klasse oder einer bestimmten ge

sellschaftlichen Gruppe fur die 

Errichtung ihrer Herrschaft oder 

fur die Wahrung ihrer Herrschaft 

mittels der Staatsmacht" (58). 

Auch hier also Reinigung eines 

wichtigen Terminus von kulturre- 

volutionarer Betrachtung!

5.1.7.

Hat die "Nationale Bour

geoisie" eine Rolle iai 

reformistischen Aufbau- 

prozeft?

Wahrend der "Neudemokratischen" 

Periode, die bis etwa 1956 dauer- 

te, teilte die KP die junge chine- 

sische "Bourgeoisie" in zwei 

Gruppen auf: in die "Biirokrati- 

sche" (genannt auch "Komprado- 

ren"-) Bourgeoisie und die Natio

nale Bourgeoisie. Mit "Biirokrati- 

sche Bourgeoisie" war jene "Klas

se" gemeint, die die Staatsmacht 

innehatte, einen Grofeteil der 

staatlichen Unternehmen monopo- 

lisierte, "mit dem Imperialismus 

zusammenarbeitete und die staat- 

liche Souveranitat verkaufte". Die 

Biirokratische Bourgeoisie gait 

zusammen mit "dem Imperialismus" 

und den Grundbesitzern auf dem 

Land als eine der "drei gro&en 

Berge, die auf dem chinesischen 

Volk lasteten". Sie gehorte 

m.a.W. zu den drei Feinden, ge

gen die sich die erste Etappe der 

von der KP gesteuerten Revolu

tion wandte. Das gro6biirokrati-
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sche Kapital, das angeblich 80% 

der chinesischen Wirtschaft aus- 

machte, wurde denn auch bereits 

1949 und 1950 beschlagnahmt und 

die Angehdrigen dieser "Klasse" 

durch kbrperliche Arbeit zur Um- 

erziehung gezwungen. Hier gab 

es also kein Pardon.

Anders bei der "Nationalen Bour

geoisie", die nach der KP-Per- 

zeption einen Doppelcharakter 

hatte, insofern sie namlich einer- 

seits (ihre Arbeiter) ausbeutete, 

gleichzeitig aber auch selbst 

(namlich von "den Imperialisten") 

ausgebeutet wurde. Die Nationale 

Bourgeoisie, die sich aus rund 

760.000 Industriellen und Kaufleu- 

ten rekrutierte, kontrollierte rund 

20% der Wirtschaftsunternehmen, 

meist mittleren Oder kleineren 

Formats. Diese Betriebe wurden 

nicht direkt, sondern nur indi- 

rekt beschlagnahmt, insofern man 

ihnen gegeniiber namlich eine Po- 

litik der "Ausnutzung, Einschran- 

kung und Umgestaltung" bei 

gleichzeitiger Entschadigung

durchfiihrte. Am Anfang bestand 

die "Entschadigung" in einer Be- 

teiligung am Gewinn. Der Profit 

eines Betriebs wurde beispielswei- 

se so aufgeteilt, daft 35% auf 

staatliche Steuern, 15% fur soziale 

Leistungen des Betriebs, 30% auf 

den offentlichen Akkumulations- 

fonds des Betriebs und 20% auf 

den "Kapitalisten", d.h. den frii- 

heren Eigentiimer, entfielen. Spa- 

ter erhielten die Nationalen Kapi

talisten jahrlich feste Zinsen in 

Hbhe von 5% ihres gesamten Kapi- 

talvermogens. Diese Zahlungen 

gingen bis September 1966 weiter, 

wurden wahrend der Kulturrevo- 

lution ausgesetzt und nach dem 

3.Plenum des XI. ZK (Dezember 

1978) wieder fortgesetzt.

Die "Enteignung auf kaltem Wege" 

(d.h. die Umwandlung des Pri- 

vateigentums zum Gemeineigentum) 

vollzog sich i.allg. in drei For- 

men:

- Der "kapitalistische" Betrieb 

erhielt vom Staat beispielsweise 

bestimmte Auftrage; er blieb zwar 

noch in privaten Handen, wurde 

jedoch in den Dienst der "volks- 

eigenen Wirtschaft" gestellt, so 

daft das Management am Schlufe 

nur noch wenig zu sagen hatte. 

Dies war die sog. "untere Stu

fe".

- Die "hbhere Stufe" war er- 

reicht, wenn der Betrieb nicht 

mehr ausschlieftlich Privateigen- 

tum, sondern bereits "gemischt 

staatlich-privat" war. Die Be- 

triebsverwaltung hatte nun nichts 

mehr zu sagen und wurde durch 

Treuhander der Regierung ver- 

drangt.

- I.J. 1956 schlieftlich wurde die 

"hbchste Stufe" erreicht, indem 

namlich die staatlich-privaten Be

triebe branchenmaftig zusammen- 

gefafet und den "Kapitalisten" 

endgiiltig das Eigentum wegge- 

nommen wurde, weshalb sie von 

jetzt an nicht mehr am Betriebs- 

gewinn beteiligt waren, sondern 

nur noch die (oben erwahnten) 

festen Zinsen als Entschadigung 

erhielten. Insgesamt waren 1,14 

Millionen friihere "Kapitalisten" 

von diesen Mafenahmen betroffen. 

Fur sie zahlte der Staat nun 

jahrlich ca. 120 Mio.Yuan; auf 

den Kopf umgerechnet war war 

dies nicht gerade eine berau- 

schende Abfindung, wenn man 

bedenkt, daft dafiir ein ganzer 

Fabrikbetrieb kompensiert werden 

sollte!

Damit war der "Nationalen Bour

geoisie" die soziale Basis entzogen 

und ihre Klasse konnte als liqui- 

diert gelten.

Wahrend der Kulturrevolution al- 

lerdings wurde ihr Klassenstatus 

erneut "belebt" - so als hatte es 

die Mafenahmen des Jahres 1956 

nie gegeben: Man brauchte eben 

eine bestimmte Zahl von "Klassen- 

kampfzielen"!

Seit Beginn der reformerischen 

Aufbauphase muftte die KP-Fiih- 

rung feststellen, daft - nach zehn 

Jahren Schulausfall sowie nach 

jahrelanger Verfolgung von Perso- 

nen, die im Management- und 

Technologiebereich wertvoile Dien- 

ste hatten leisten konnen - kaum 

ausreichendes Personal fiir die 

neuen und komplizierter werden- 

den Aufgaben zur Verfiigung 

stand. Was blieb da anderes 

iibrig, als auf die bewahrten alten 

Krafte zuriickzugreifen - auf ehe- 

malige Unternehmer, auf "Intel- 

lektuelle" und iiberhaupt auf Ex- 

perten, die jahrelang im Prozeft 

der "Umerziehung durch kbrper

liche Arbeit" gestanden hatten!

Das Reform-ZK vom Dezember 

1978 zog aus dieser brenzlichen 

Situation die ideologischen Konse- 

quenzen, dekretierte alle wahrend 

der Kulturrevolution gegen die 

"Nationale Bourgeoisie" verhang- 

ten Mafenahmen als Unrecht und 

ordnete die Wiederaufnahme der 

Entschadigungszahlungen an, die 

inzwischen stattliche Hbhen er

reicht hatten und die nun - da 

die alten "Kapitalisten" z.T. 

schon gestorben waren - z.T. von 

Erben aus dem Ausland eingeklagt 

wurden. Ein Drittel der friiheren 

"Kapitalisten" ist heute noch - 

zumeist in leitender Position in 

Betrieben - im Staatssold (ein 

weiteres Drittel ist verstorben, 

das letzte Drittel bezieht eine 

Rente). Nach einer Statistik von 

1980 beziehen 21,3% der beschaf- 

tigten friiheren "Kapitalisten" ein 

monatliches Gehalt von unter 

50 Yuan, 58% ein Gehalt zwischen 

50 und 100 Yuan, 17,7% ein Ge

halt von 100 bis 200 Yuan und 

2,3% zwischen 200 und 300 Yuan. 

Bedenkt man, daft der Lohn der 

technischen Arbeiter, also sozusa- 

gen der "Elite" des modernen 

China, in der 8.Stufe bei rund 

110 Yuan liegt, so fahren die frii

heren "Kapitalisten" nicht 

schlecht - dies ist zumindest die 

Meinung der KP. Allerdings haben 

diese Unternehmer - vor allem 

wegen ihrer Fachkenntnisse 

heute zumeist Spitzenstellungen in 

den Betriebsleitungen Oder Inge- 

nieurbiiros. Der auch im Ausland 

bekannt gewordene "Modellkapita- 

list" Rong Yiren wurde sogar zum 

Leiter der Internationalen Treu- 

hand- und Investmentgesellschaft 

(CITIC) ernannt. Soweit sie das 

Ihre zum Aufbau beitragen, sind 

all diese Angehdrigen der friihe- 

ren "Nationalen Bourgeoisie" heu

te als Mitglieder der Arbeiter- 

klasse anerkannt: Sie wurden in

zwischen ja, wie es heiftt, "umer- 

zogen" (59).

I.ii. hat die Fiihrung inzwischen 

erkannt, daft nicht der "biirgerli- 

che Kapitalismus" in China das 

Hauptiibel ist (das Biirgertum war 

nie zu besonderer Starke heran- 

gewachsen), sondern der jahrtau- 

sendealte "Feudalismus" mit seinen 

biirokratischen, konservativisti- 

schen und "aberglaubischen" Ver- 

haltensfolgen! Man hatte m.a.W. 

das falsche Kalb geschlachtet!

5.1.8.

"Linksabweichung", Ver- 

gangenheitsbe waltigung 

und Kulturrevolution

Die Wunden der Kulturrevolution 

heilen nicht von heute auf mor

gen. Die grofte Kampagne gegen 

die "Viererbande" wurde zwar im 

Dezember 1978 offiziell abge- 

schlossen, doch die Auseinander- 

setzung mit ihrem Gedankengut 

geht weiter. Ahnlich wie sich der 

Deutsche nach fiinfzig Jahren Ge- 

schichte fragt, wie es denn zum 

"30.Januar 1933" kommen konnte, 

suchen die reformerischen Ideo- 

logen nach den Ursachen fiir 

1966. Die Kulturrevolution dauerte 

immerhin zehn Jahre, dehnte sich 

iiber alle Landesteile aus, erfaftte 

Hunderte von Millionen Menschen 

und richtete verheerende wirt- 

schaftliche Schaden an - ohne 

freilich einen Krieg nach auften zu 

produzieren. Muftte eine Revolu

tion dieses gewaltigen Ausmaftes 

nicht eine ebenso gewaltige "Mas- 

senbasis" besitzen?

Diese Frage wird von der heuti- 

gen Ideologic entschieden ver- 

neint. Erstens einmal kbnne von
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einer wirklichen "Massenbasis" 

nur dann die Rede sein, wenn 

sich die betreffende soziale Bewe- 

gung mit den objektiven Interes- 

sen der Volksmassen deckt. 1st 

dies nicht der Fall, so kbnne auch 

von keiner "Massenbasis" die Re

de sein. Nun sei aber schon 

durch die Beschliisse des VIII.ZK 

(1956) ausdriicklich festgestellt 

worden, daft der "Hauptwider- 

spruch" in den Jahren 1956 ff. 

nicht mehr im Klassenantagonis- 

mus, sondern in dem Widerspruch 

zwischen dem Verlangen des Vol- 

kes nach rascher Entwicklung 

einerseits und der leider immer 

noch zu beklagenden Zuriickge- 

bliebenheit andererseits bestehe. 

Nur der Wunsch nach Beseitigung 

dieses Widerspruchs habe eine 

wirkliche "Massenbasis" besessen, 

nicht dagegen die Klassenkampf- 

forderung!

Zweitens aber hatten die Trager 

der Kulturrevolution einen ver- 

haltnismafeig schmalen Sektor der 

Bevolkerung ausgemacht. Zu ih- 

nen hatten vor allem Rotgardisten 

und "Rebellen" gehbrt. Wenn 

diese "Handvoll Leute" das ganze 

Land in Unruhe stiirzen konnte, 

so beruhte dies darauf, daft ei

nerseits Mao Zedong personlich 

die Kulturrevolution initiiert und 

sein gewaltiges Ansehen bei der 

Bevolkerung in den Dienst dieser 

fehlerhaften Bewegung gestellt 

habe, und daft sich weiterhin die 

"Viererbande" sowie die Clique urn 

Lin Biao eine Zeitlang das Ver- 

trauen des Vorsitzenden erschli- 

chen habe und auf diese Weise in 

seinem Namen "allseitige Diktatur" 

ausiiben konnte. Im Grunde ge- 

nommen habe es sich bei der Kul

turrevolution um eine "Revolution" 

weniger Personen gegen die grofee 

Mehrheit gehandelt - gegen eine 

Mehrheit, die sich ja dann auch 

1976 wieder mit Erfolg zur Wehr 

gesetzt habe (60).

Des weiteren hatten sich die Kul- 

turrevolutionare schlau einer Rei- 

he von Begriffen und Methoden 

bedient, die an und fur sich ei

ner guten Sache dienen konnten, 

z.B. des Begriffs der "Rebel

lion". "Rebellion" ist an und fur 

sich nichts Negatives; es kommt 

nur darauf an, gegen was oder 

wen sich diese Rebellion richtet. 

Wendet sie sich gegen ausbeuten- 

de oder unterdriickende Klassen, 

so ist sie eine positive und ge- 

schichtlich-"progressive" Kraft. 

Dies war etwa bei der 4.Mai-Be- 

wegung von 1919 oder beim Kampf 

gegen die Guomindang der Fall.

Die Kulturrevolution von 1966 ff. 

dagegen habe sich direkt gegen 

die Kommunistische Partei und die 

Volksregierungen aller Ebenen 

gerichtet. Sie habe liberal! Feinde 

gewittert. Zwei Beispiele: Zwei- 

fellos gab es vor der Kulturrevo

lution Kader mit biirokratischen 

Alliiren. Der Kampf gegen den 

Biirokratismus hatte allerdings mit 

gesetzlich erlaubten Mitteln und 

nicht etwa mit den Methoden der 

Rebellion gefiihrt werden miis- 

sen.

Auch auf den Hochschulen gab es 

selbstverstandlich Zustande, die 

nicht durchwegs dem Geist des 

Sozialismus entsprachen. Wenn 

aber die Kulturrevolutionare da

gegen wetterten, daft diese Ein

richtungen ausschlieftlich von 

Kindern ehemaliger Ausbeuterfa- 

milien besucht wiirden, so hatten 

sie es ganz schlicht versaumt, 

eine konkrete Analyse vorzuneh- 

men; hatten sie namlich die Ver- 

haltnisse genau untersucht, so 

waren sie zu dem Ergebnis ge- 

kommen, daft am Vorabend der 

Kulturrevolution i.J. 1965 die Ar- 

beiter- und Bauernkinder 64,6% 

aller Studenten ausmachten und 

daft nur 9,4% der Studenten frii- 

heren Ausbeuterfamilien entstamm- 

ten.

Kurzum, die Kulturrevolution war 

ein Auswuchs des Dogmatismus. 

Hatten ihre Protagonisten ver- 

sucht, die "Wahrheit in den Tat- 

sachen zu suchen", so hatten sie 

dem chinesischen Volk eine "zehn- 

jahrige Katastrophe" mit ihren 

"korperlichen Wunden" (Wirt- 

schaftseinbriiche) und ihren 

"geistigen Wunden" (Anarchie, 

Egoismus, Gleichmacherei etc.) 

ersparen kbnnen.

5.2.

Ideologische Fragen zur 

Wirtschaft

5.2.1.

Was sind die Hauptmerk- 

■ale der sozialistischen 

Wirtschaft?

Bei einer Diskussion zu dieser 

Frage i.J. 1981 wurden folgende - 

teils recht unterschiedliche 

Hauptkriterien genannt:

- Gemeineigentum an den Produk- 

tionsmitteln;

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung";

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus "Werktati- 

ge als Herren des Staates";

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus hochwik- 

kelte soziale Produktivkrafte;

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus Planwirt- 

schaft;

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus Abschaf- 

fung der Ausbeutung;

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus Warenpro- 

duktion;

- Gemeineigentum an Produktions- 

mitteln plus Prinzip "Jedem nach 

seiner Leistung" plus Aus- 

tauschwirtschaft zwischen den 

staatlichen und kollektiven Be- 

trieben (61).

Eine Einigung konnte auch hier 

nicht erzielt werden.

5.2.2.

Was ist das *dkonomische 

Grundgesetz des Sozia- 

lismus"?

Antwort: Es besteht darin, daft 

die Produktion nicht um der Pro- 

duktion (oder aber um des Pro

fits) willen erfolgen darf - so 

wichtig der Profit fur die Kapi- 

talbildung auch sein mag -, son

dern um der Befriedigung der 

"Bediirfnisse des Volkes" willen. 

Zu den "Bediirfnissen" gehdren 

nicht nur diejenigen des produk- 

tiven Konsumenten (also der Fa- 

briken etc.), sondern vor allem 

auch der personliche Konsum: 

also die individuellen (Nahrung, 

Kleidung, Wohnung etc.) und die 

sozialen Bediirfnisse (Kultur, Bil- 

dung, Erziehung, Gesundheitswe- 

sen, Freizeit, Leistung in der Da- 

seinsvorsorge usw.) (62).

Es gilt heute als einer der Haupt- 

fehler langjahriger chinesischer 

Wirtschaftspolitik, daft dieses 

"Grundgesetz" mifeachtet und der 

Investbau in "disproportionaler" 

Weise iiberbetont wurde. Das 

Nachhinken der Leichtindustrie, 

der Mangel an Konsumgiiterange- 

boten und vor allem das unbe- 

friedigende Wohnungsangebot sind 

Folge solcher politischer Fehlent- 

scheidungen.

Mit der in der Uberschrift ge- 

stellten Frage hangt auch noch 

ein weiteres Problem zusammen, 

das sich mit dem Satz formulieren 

lafet: "Was ist das Ziel der sozia

listischen Produktion?" Diskussio- 

nen um diese Frage haben bereits 

zwischen 1953 und 1956, ferner 

Anfang der sechziger Jahre und 

schlieftlich im Anschluft an das 

3.Plenum des XI.ZK stattgefun- 

den. Bei einer Diskussion i.J. 

1980 schalten sich folgende z.T. 

kontroverse Antworten heraus:

- Ziel der sozialistischen Produk

tion seien "Endprodukte", die 

folgende vier Kategorien umfas- 

sen: 1. individuelle Konsumgiiter 

(bei ihnen liegt - offiziell, kei- 

neswegs jedoch in der Praxis - 

der Vorrang); 2. Giiter, die fiir 

die Entwicklung von Erziehung, 

Wissenschaft, Kultur und Gesund- 

heitswesen notwendig sind;

3. Giiter, die fiir die Verwaltung
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der Gesellschaft und fiir die Lan- 

desverteidigung bestimmt sind; 

4. Exportguter. Im Sozialismus 

wiirden nur die fiir Konsumtions- 

zwecke bestimmten Produkte als 

Endprodukte bezeichnet (diese 

Aussage bediirfte im Zusammen- 

hang mit Militarausgaben noch der 

Kia rung! ) .

- Ziel der sozialistischen Produk- 

tion sei das "Reinprodukt". Rein- 

produkte sind iiberschiissige Pro

dukte, die auf der Grundlage ei- 

nes bestimmten Entwicklungsni- 

veaus der Produktion nach der 

angemessenen Befriedigung der 

materiellen und kulturellen Be- 

diirfnisse der Werktatigen iibrig- 

bleiben. Ihr Wertausdruck sei der 

Gewinn. Dazu gehdren also so- 

wohl Produktions- als auch Kon- 

sumtionsmittel. Reinprodukte seien 

nicht nur eine Quelle der Akku- 

mulation, sondern auch eine 

Quelle der "Befriedigung der 

standig wachsenden materiellen 

und kulturellen Bediirfnisse der 

Werktatigen".

- Ziel der sozialistischen Produk

tion sei die Befriedigung sowohl 

von Bediirfnissen des Lebens, als 

auch von solchen, die nicht un- 

mittelbar mit dem Leben zusam- 

menhbngen (sollte man dazu 

"Nichtlebensbediirfnisse" sagen?). 

Zu den letzteren gehort die er- 

weiterte Reproduktion, die Lan- 

desverteidigung, die Auslandshil- 

fe, die staatliche Verwaltung so- 

wie Wissenschaft und Kultur.

- Ziel der sozialistischen Produk

tion seien ausschlie&lich die "Le- 

bensbediirfnisse" - also nicht die 

Bediirfnisse des Staates und der 

Gesellschaft, sondern nur die di- 

rekten materiellen und kulturellen 

Lebensbediirfnisse der Mitglieder 

und Kollektive der Gesellschaft. 

Die "Mehrzwecktheorie" (hier die 

Variante Nr. 3) sei falsch, da man 

sonst schnell wieder bei der Ton- 

nen-Ideologie anlange.

- Ziel der sozialistischen Produk

tion sei die Befriedigung der Be- 

diirfnisse sowohl der Gesamtge- 

sellschaft als auch der Beleg- 

schaft einer bestimmten Fabrik 

oder der Mitglieder einer bestimm

ten Einheit (hier ist also weniger 

auf das "Was?" als vielmehr auf 

das "Wem?" abgestellt).

- Ziel der sozialistischen Produk

tion sei nur die Befriedigung von 

gesamtgesellschaftlichen, nicht 

von Eigeninteressen (auch hier 

geht es, wie bei Variante Nr.5, 

mehr um das "Wem?" als urn das 

"Was?") (63).

Einigkeit besteht dariiber, da6 es 

keine "Produktion um der Produk

tion willen geben darf" (64). Ge- 

gen dieses Prinzip sei in den vor- 

angegangenen Jahren versto&en 

worden, und zwar in dreifacher 

Hinsicht, namlich durch Uberbeto- 

nung der Produktion auf Kosten 

des Konsums, zweitens durch 

Uberbetonung des Prinzips der 

vorrangigen Erzeugung von Pro- 

duktionsmitteln (d.h., Produk- 

tionsmittel wurden nur wiederum 

fiir die Erzeugung von Produk- 

tionsmitteln, dagegen kaum fiir 

die Erzeugung von Konsumgutern 

eingesetzt) und drittens durch 

"blinde Jagd nach hohen Planzif- 

fern" - also durch eine Tonnen- 

Ideologie, die heute als "linksab- 

weichlerisch" gilt (65).

5.2.3.

Darf es auch in der 

sozialistichen Wirt- 

schaft Konkurrenz geben?

Viele Jahre hindurch zeichnete 

sich die chinesische Wirtschafts- 

verwaltung durch straff zentra- 

lisierte Wirtschaftslenkung aus.

Erst seit Beginn der Wirtschafts- 

reform i.J. 1979, die auch eine 

Ausweitung der betrieblichen Ei- 

genverantwortlichkeit fiir Gewinne 

und Verluste vorsieht, konnte die 

Konkurrenzfrage als solche iiber- 

haupt auftauchen.

Die Ideologen hatten damit eine 

neue "Nu6 zu knacken". Lange 

Zeit gait ja Konkurrenz als ty- 

pisch kapitalistisches Phanomen.

In der gegenwartigen Etappe des 

Sozialismus in China gebe es 

freilich nach wie vor Warenpro- 

duktion und Warenaustausch, und 

auch das "Wertgesetz" (d.h. An- 

gebot und Nachfrage) spielt noch 

die Rolle eines Regulators bei der 

Produktion, bei der Zirkulation 

und im Buchhaltungswesen etc. 

Solange die daraus resultierende 

"Marktwirtschaft" der Planwirt- 

schaft untergeordnet bleibt, ist 

Konkurrenz ein unentbehrlicher 

Bestandteil im mikrookonomischen 

Bereich. Es gilt der Vergleich: 

Der Plan ist ein Kafig, innerhalb 

dessen die Vogel "Freiheit" ha- 

ben, sich um ihre Platze Oder um 

den Futtertrog zu streiten. Erst 

wenn sie den Kafig verliefeen, be- 

wegten sie sich in verbotenem Ge- 

lande.

Man miisse zwischen sozialistischen 

und kapitalistischer Konkurrenz 

unterscheiden. Die erstere halt 

sich innerhalb des "Kafigs"/Plans, 

die letztere will keine Einschran- 

kung dulden und neigt zur "An- 

archie" (66).

In diesem Zusammenhang ist es 

wohl eher eine Frage der Wort- 

wahl, ob man lieber von "Konkur

renz" oder aber von "Wettbewerb" 

spricht. Konkurrenz als solche 

kann i.ii. hochst fbrderlich sein. 

So etwa habe der Kapitalismus in 

dem kurzen Zeitraum von nur we- 

nigen hundert Jahren riesigen 

Reichtum und gewaltige Produk- 

tivkrafte hervorgebracht. Es kom- 

me darauf an, die Vorteile der 

segensreichen Konkurrenz zu 

iibernehmen, ihre Nachteile aber 

zu vermeiden. Die oben erwahnte 

Planbezogenheit gebe hierfiir die 

Orientierungslinien.

5.2.4.

Soil in China ein *ter- 

tiarer Sektor" anerkannt 

werden?

Die Reformpolitik, in deren Gefol- 

ge das Dienstleistungswesen, die 

Erziehung und die Wissenschaft 

einen bis dahin ungeahnten neuen 

Stellenwert zugewiesen bekamen, 

hat auch die Frage nach der Ein- 

ordnung jener Berufssparten auf- 

geworfen, die in westlichen Ge- 

sellschaften gemeinhin als "Ter- 

tiarberufe" oder aber als "Ser- 

vicesektor" eingestuft werden.

In den vorausgegangenen Jahren 

war dieser Bereich, wie in alien 

sozialistischen Gesellschaften, 

hochst stiefmiitterlich behandelt 

worden und i.ii. auch noch 

Hauptleidtragender der kulturre- 

volutionaren Sauberungsbewegun- 

gen gewesen.

Die Negativrolle, die der Ter- 

tiarsektor (di san ye) zweieinhalb 

Jahrzehnte lang in der Volksrepu- 

blik spielte, hangt mit mehreren 

Ursachen zusammen: Da war ein- 

mal die Tatsache, da& die sino- 

kommunistische Revolution sich 

(sieht man einmal von ihren 

"stadtischen" Friihzeiten ab) vom 

Dorf her entwickelt hat. Zweitens 

war der Sektor als solcher in der 

klassischen marxistischen Lehre 

zumindest formal nicht behandelt 

worden. In der traditionellen mar

xistischen Reproduktionslehre war 

normalerweise nur von zwei Berei- 

chen die Rede, namlich den Pro

duktions- und den Konsumtions- 

mitteln. Geistige Produktion war 

nicht ausdriicklich erwahnt -zu

mindest wenn man solche Text- 

stellen rein dogmatisch und ohne 

Beriicksichtigung des historischen 

Hintergrunds interpretiert. Drit

tens aber beriihrt sich die Frage 

des Tertiarsektors in weiten Be- 

reichen mit dem Intellektuellen- 

problem, mit dem die sinokommu- 

nistische Regierung immer schon 

ihre Schwierigkeiten hatte. Ein 

vierter Grund hat mit der Pla- 

nungstechnik zu tun: Die Lei- 

stungen des Tertiarsektors wer

den dort weder beim BPW (Brut- 

toproduktionswert) noch beim 

"Nationaleinkommen" beriicksich- 

tigt - zumindest nicht die direk- 

ten Auswirkungen! Man sucht 

vielmehr nur nach den indirekten
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Beitragen: Welchen produktiven 

Anteil also hat z.B. der Trans

port eines Facharbeiters durch 

die Eisenbahn am Wert des von 

ihm am Zielort erstellten Gutes? 

Nur insoweit ja kbnne der Ter- 

tiarsektor Werte schaffen. Abge- 

stellt wird also auf die noch im 

Produkt nachvollziehbare Effi- 

zienz!

Nun haben sich in den letzten 

Jahren das chinesische Diensilel- 

stungsgewerbe, vor allem Trans- 

port-Post-Fernmeldewesen, Elek- 

trizitats-, Gas- und Wasserver- 

sorgung, Lagerhaltung und Han- 

delsdienste sowie die wissen- 

schaftliche Forschung, die Erzie- 

hung, der Journalismus, das In- 

formationswesen und der Touris- 

mus gewaltig weiterentwickelt.

Soli man hier alles beim alten - 

also bei der bisherigen Zweitei- 

lung - lassen Oder am Ende nicht 

doch einen tertiaren oder gar 

quartaren Sektor anerkennen, der 

dann folgerichtig auch starker in 

die Mittelvergabe und in die Pla- 

nung miteinbezogen wiirde?

Die 1979 angelaufene Debatte be- 

schaftigte sich zunachst mit der 

Einordnung des Tertiarsektors in 

den uberkommenen marxistischen 

Arbeitsbegriff:

- Die einen meinten, jede Arbeit, 

die der sozialistischen Produktion 

zugute komme und die ohne Aus- 

beutung anderer betrieben werde, 

gehdre zur Kategorie der produk

tiven Arbeit - sei es nun die Be- 

schaftigung von Maschinisten, 

Konstrukteuren, Produktionsorga- 

nisatoren, Ingenieuren, Wissen- 

schaftlern, Okonomen, Regie- 

rungsbeamten, Armeeangehdrigen 

und anderen Gruppen.

- Andere wiederum wollen den 

Begriff enger gefafct sehen und 

bezeichnen nur die materielle Pro

duktion als "produktive Arbeit”. 

Wissenschaft, Erziehung, Gesund- 

heitswesen, Kunst etc. gehbrten 

nicht dazu.

- Ein dritter Kreis von Ideologen 

will neben der materiellen Produk

tion auch einen Teil der Dienst- 

leistungen in den Begriff der 

"produktiven Arbeit" einbezogen 

wissen, und zwar insoweit, als 

Dienstleistungen direkt der mate

riellen Produktion dienen, wie 

z.B. die wissenschaftliche For

schung der Verbesserung des 

praktischen Produktionsbetriebs. 

Nur ganzlich "bezugslose" Tatig- 

keiten (z.B. abstrakte Malere.i) 

hatten mit produktiver Arbeit 

nichts zu tun.

Zutreffend sein diirfte hier wohl 

die erstere Ansicht; denn Marx 

wollte unter "produktiver Arbeit" 

alle Tatigkeiten verstanden wis

sen, die dem Kapitalisten Mehr- 

wert einbringen, sei es nun in 

Form materielle r Produktion Oder 

aber gesellschaftlicher Produk

tion. Sogar die Arbeit eines 

"Tanzgirls" sei letztlich in diesam 

Sinne materielle Produktion, da 

auch sie Mehrwert schaffe.

Auf die sozialistische Gesellschaft 

angewandt kbnnte man also be- 

haupten, da6 jede Produktion, die 

der Befriedigung der wachsenden 

materiellen und kulturellen Be- 

diirfnisse der Bevblkerung entge- 

genkommt, "produktive Arbeit" 

sei, gleichgiiltig ob sie im Primar- 

oder im Tertiarbereich erbracht 

wird.

Fur die Praxis wichtiger als ein 

solcher theoretischer Klarungs- 

versuch ist die Frage, ob man in 

China offiziell den Begriff "ter- 

tiarer Sektor" einfiihren soil. 

Auch hier gehen die Ansichten 

weit auseinander. Die einen mei- 

nen, man solle bei der bisherigen 

Terminologie bleiben, andere set- 

zen sich fur die Ubernahme des 

Terminus ein, so z.B. die Volks- 

zeitung (67). Man diirfe doch 

nicht ubersehen, hei6t es dort, 

dafe mit dem wirtschaftlichen Fort- 

schritt die Zahl der Intellektuellen 

au&erordentlich schnell zunehme. 

In den USA betrage das Verhalt- 

nis zwischen Kopfarbeitern und 

Handarbeitern bereits 5:4. Eine 

ahnliche Entwicklung werde fru- 

her oder spater auch in China 

einsetzen. Warum also nicht einen 

dritten Bereich anerkennen, der 

hauptsachlich die intellektuelle 

oder die Informationsproduktion 

umfafet!?

Andere Autoren gehen noch wei- 

ter: Sie wollen nicht nur den Be

griff "Tertiarer Sektor" bejahen, 

sondern schlagen dariiber hinaus 

auch noch die Einfiihrung der Be- 

zeichnung "vierter Beruf" vor. 

Dabei lassen sie sich von der 

Vorstellung leiten, daft Wissen

schaft, Kultur, Erziehunge und 

Gesundheitswesen vom Dienstlei- 

stungssektor im engeren Sinne 

abgetrennt werden sollen. Danach 

fallt der "erste" und der "zweite" 

Beruf unter die Kategorie der 

Produktion, der "dritte Beruf" 

gehort zum Dienstleistungssektor 

und der "vierte Beruf" zu den 

die Produktion vorbereitenden 

Tatigkeiten (68).

In einer so weitgehend verbal be- 

stimmten politischen Kultur, wie 

es die VR China nun einmal ist, 

diirfte die Einfiihrung neuer 

Grundtermini auf lange Frist auch 

die praktische Politik beeinflus- 

sen.

Nicht zuletzt diirfte sich ein sol

cher Wandel des Denkens auch 

auf die Politik gegeniiber den 

"Intellektuellen" niederschlagen. 

Im derzeitigen China rechnet man 

mit 5,7 Millionen "Intellektuellen", 

d.h. mit Personen, die eine Fach- 

bildung von der mittleren Stufe 

auf warts durchlaufen haben. Im 

Zuge der neuen Aufbaupolitik 

spielen sie eine immer wichtigere 

Rolle. Lange Zeit galten sie als 

"Stinkende Nr.9" und wurden den 

anderen acht Kategorien der Klas- 

senfeinde (Gutsbesitzer, Gro&bau- 

ern, asoziale Elemente, Renega- 

ten, Geheimagenten usw.) ange- 

reiht. Durch die kulturrevolutio- 

nare Brille betrachtet war der 

Wissenschaftler oder Padagoge 

lediglich ein biirgerlicher Intel- 

lektueller.

Inzwischen vollzieht sich hier ein 

Wandel, namlich von der "Stin- 

kenden Nr.9" zum Schrittmacher 

des Aufbauprozesses. Ideologisch 

besteht hier noch ein Nachholbe- 

darf.

5.3.

"Was darf ich hoffen?" 

Kommunistische Zukunfts- 

visionen

Die Chinesen haben sich seit je- 

her mehr fiir die Vergangenheit 

als fiir die Zukunft interessiert. 

Zukunftsvisionen scheinen nicht 

ihre Starke zu sein, weshalb sie 

auch mit dem Marxismus und sei- 

nen Prophetien von einer kiinfti- 

gen kommunistischen Gesellschaft 

ihre Schwierigkeiten hatten. Mao 

Zedong sprach in diesem Zusam- 

menhang von "Grofcer Harmonie" - 

und griff damit bezeichnenderwei- 

se auf einen traditionellen konfu- 

zianischen Terminus zuriick, der 

friiher Vergangenheit assoziierte.

In einer neueren Arbeit hat sich 

nun der President der Akademie 

fiir Gesellschaftswissenschaften, 

Hu Qiaomu, liber die Perspektiven 

des Kommunismus verbreitet. Sei

ne These besteht darin, dal?> Kom

munismus kein femes Hirnge- 

spinst, sondern bereits werdende, 

d.h. durch die Praxis Gestalt an- 

nehmende Wirklichkeit sei (69). 

Es sei wie bei der Ersteigung des 

Taishan-Gipfels: Solange man da

bei sei, den Berg zu ersteigen, 

kbnne man in der Tat feststellen, 

da& der Taishan wirklich existiert 

und eben auch einen Gipfel hat. 

Obwohl der Wanderer den Gipfel 

noch nicht erreicht habe und da- 

her auch noch nicht wissen kbn

ne, wie er nun konkret aussieht, 

kbnne er doch ganz gewi& nicht 

behaupten, da(?> der Taishan-Gip- 

fel nicht existiert; denn allein 

durch die Tat des Bergsteigens 

("Praxis") ist bewiesen, daft jeder 

Berg einen Gipfel hat. Au6erdem 

kbnne man sich schon vorher eine
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grobe Vorstellung von dem Gipfel 

des Berges machen; ob er dann 

am Ende genauso aussieht, laKt 

sich freilich erst dann feststellen, 

wenn der Gipfel erreicht ist.

Genauso sei es mit der kommuni- 

stischen Bewegung. Die tagliche 

revolutionare Aktion alter loyalen 

Parteimitglieder zahle zur Praxis 

des Kommunismus und jede Ein- 

zelbewegung sei Teil der kommu- 

nistischen Gesamtbewegung. Stets 

gelte es, die Ideologic im Auge zu 

behalten und sich nach ihr zu 

richten, sie gleichzeitig aber im 

Zuge der Praxis stets zu modifi- 

zieren; denn dies bleibe die 

Grundwahrheit: Der Kommunismus 

werde - und zwar sowohl als Ge- 

sellschaftssystem als auch als 

Ideologic - stets von der Praxis 

iiberpriift. Der Kommunismus sei 

also keine feme Utopie, sondern 

teilweise bereits im heutigen tag

lichen Leben vorhanden. Nicht 

verzagen - stets das Ziel im Auge 

behalten: Dies sei die Grundein- 

stellung des echten Kommuni- 

sten.

Und welcher Lohn winkt am Ende? 

Bezeichnenderweise schreibt Hu 

dariiber nur in zwei diirren Sat- 

zen: "Hoher materieller Lebens- 

standard" und "hohe geistige Zi- 

vilisation" sowie Freiheit von jeg- 

licher Ausbeutung, da es kein Ei

gen turn mehr gebe.

Etwas konkreter war da schon die 

Guangming Ribao, die in einem 

umfangreichen Artikel am 14.Sep

tember 1978 unter der Uberschrift 

"Religion, Vernunft und Praxis" 

(zongjiao lixing shijian) ein Zu- 

kunftsgemalde aus dem Beijing 

des Jahres 1994 entwarf. Der Au- 

tor landet mit einem riesenhaften 

Luftschiff unter der Bezeichnung 

"R-101" in einer Hauptstadt mit 

Wolkenkratzern, Supermarkten, 

Rolltreppen und farbenfroh ge- 

kleideten Menschen. Ein "Super- 

markt" kommt ohne Verkaufer 

aus, indem er ausschliefelich von 

einer elektronischen Datenbank 

aus gesteuert wird. Jede Person 

verfiigt uber 10 qm Wohnraum. 

Aufcerdem gibt es eine ganze 

Stadt 60 m tief unter der Erde.

Auf manchen Zukunftsgemalden, 

die in der chinesischen Presse 

veroffentlicht oder die auf Plaka- 

ten abgedruckt sind, scheint 

iiberhaupt die ganze Welt nur 

noch aus Schnellziigen, Compu- 

tern, Raketen und Robotern zu 

bestehen. Wo bleiben die eine 

Milliarde Menschen, fragt man 

hier spontan. Die szientistische 

Utopie - im Stile der chinesischen 

Jules-Verne-Tradition - scheint 

hier Auferstehung gefeiert zu ha- 

ben.

Unendlich weit entfernt sind die 

ganz auf die "Massen" konzen- 

trierten Utopien Mao Zedongs. 

Nicht mehr der "Neue Mensch", 

sondern die Verherrlichung von 

Wissenschaft und Technik sind 

Bestandteil des chinesischen Zu- 

kunftstraums geworden. Die chi- 

nesische Utopie ist m.a.W. west- 

lich gepragt: Folglich werden sich 

auch die chinesischen Wirtschafts- 

und Sozialleistungen kiinftig an 

westlichen Normen messen (und 

messen lassen) miissen.

An dieser Stelle wird iibrigens 

erneut deutlich, wie weit die 

"Entmaoisierung" im Denken der 

reformerischen Ideologen heute 

schon fortgeschritten ist, auch 

wenn dies offiziell nicht zugege- 

ben wird. Mao hatte noch Unbe

hagen an der modernen Technik 

artikuliert, hatte dem ideologi- 

schen Engagement vor der Fach- 

tiichtigkeit den Vorrang einge- 

raumt, hatte den Menschen fur 

wichtiger gehalten als die Maschi- 

ne und hatte auch eine Mangelge- 

sellschaft einer gesattigten, aber 

politisch "dekadenten" Gesell

schaft den Vorrang gegeben.

Angesichts der Politik des Wert- 

gesetzes, der materiellen Anreize, 

des Expertentums, ja des "Tay- 

lorismus" (70) und der intensiven 

Zusammenarbeit mit dem Ausland, 

wie sie von den Reformern be- 

trieben wird, mutet die maoisti- 

sche Vorstellungswelt wie ein Ge- 

bilde aus einer anderen Welt an 

(hier Stadtkultur, Haushaltsquo- 

tensystem und Anerkennung des 

Eigeninteresses, dort, bei Mao, 

materieller Verzicht und perma- 

nente revolutionare Bereitschaft). 

Da niitzt es auch nichts, wenn 

die Reformer immer wieder beto- 

nen, da6 China nur die Vorziige 

anderer ubernehmen, im iibrigen 

aber chinesisch bleiben wolle.

S.

Die Zukunft der For- 

schung auf dem Gebiet 

der Ideologic

Auf einer Landeskonferenz zur 

Marxismus-Leninismus-Mao-Ze- 

dong-Ideen-Forschung (28.5.— 

6.6.79) wurden von 110 Vertre- 

tern aus 58 Einheiten unter Lei- 

tung der Akademie der Gesell- 

schaftswissenschaften die Themen 

fiir die Marxismus-Forschung in 

den nachsten Jahren ausgearbei- 

tet. Folgende Bereiche seien in 

Zukunft auszuleuchten:

- der Imperialismus in seinem ge- 

genwartigen Stadium;

- Probleme der Entwicklungslan

der und deren gesellschaftliche 

und bkonomische Lage; die Wi- 

derspriiche in diesen Landern, 

ihr Entwicklungstrend sowie die 

objektiven Gesetzmafeigkeiten 

des Sieges der sozialistischen

Revolution in diesen Landern;

- die objektiven Gesetzmafeigkeiten 

der gesellschaftlichen und bko- 

nomischen Weiterentwicklung 

jener Lander, in denen die so- 

zialistische Revolution gesiegt 

hat;

- die Theorie des Ubergangs vom 

Kapitalismus zum Sozialismus;

- das Wirtschaftssystem und die 

okonomischen Gesetze des So

zialismus;

- die objektiven Gesetzmafcigkeiten 

der Veranderung der Klassen- 

verhaltnisse und des Klassen- 

kampfes unter der Diktatur des 

Proletariats;

- die marxistische Staatstheorie; 

biirgerliche und demokratische 

Biirokratie; Rechtsordnung 

usw.

Die Konferenz beschlo6 auch die 

Griindung einer Forschungsgesell- 

schaft fiir die Werke der marxi- 

stisch-leninistischen Klassiker und 

die Griindung einer Forschungs- 

gesellschaft fiir die Werke Mao 

Zedongs (71).

7.

Zum Stil der nachmao- 

istischen Ideologic

Alle obigen Argumente werden von 

den chinesischen Politikern und 

Berufsideologen mit erhobenem 

Zeigefinger, mit verkniffenem 

Mund und ohne eine Spur von 

Selbstironie vorgetragen - zu 

welch letzterem doch eigentlich 

geniigend Anla6 ware.

Humor tritt nur in unfreiwilliger 

Weise zutage, so etwa, wenn die - 

alien Ernstes gestellte - Frage zu 

entscheiden ist, ob Roboter Werte 

schaffen konnen. Da wird dann 

folgendermafcen argumentiert: 

Nach der Marxschen Theorie von 

der Herkunft des Wertes gehbren 

Roboter zum Kapital und nicht 

zur Arbeit. Nur lebendige Arbeit 

aber kann neue Werte produzie- 

ren, nicht dagegen vergegen- 

standlichte Arbeit, wie sie von 

Robotern nun einmal reprasentiert 

wird. Und weiter: "Es werden von 

Robotern zwar mehr Gebrauchs- 

werte geschaffen, aber der Wert 

der abstrakten Arbeit nimmt nicht 

zu, weil der Wert der Waren ja 

von der fiir ihre Produktion ge- 

sellschaftlich notwendigen Ar- 

beitszeit bestimmt wird!" (72)

Man mu& dem Autor fiir solche 

Uberlegungen dankbar sein, weil 

er - wie es ja selten genug ge- 

schieht - einen der wenigen An- 

lasse zu humorvollen Reaktionen 

gibt. Zwei der wenigen Ausnah- 

men von chinesischem Witz in der 

Volkszeitung (73) gibt Harro von 

Senger in der Neuen Ziircher 

Zeitung wieder: Eine landwirt- 

schaftliche Brigade bringt er- 

folgreiche Ernten ein, will aber



CHINA aktuell -39- Januar 1983

niemandem ihr Erfolgsgeheimnis 

preisgeben. Da beschlieftt der 

Kreisparteisekretar, sich inko- 

gnito an die Wunderbrigade her- 

anzumachen. Nachdem er das Ver- 

trauen der Brigadeoberen gewon- 

nen hat, bedeuten diese ihm mit 

erhobenem Zeigefinger ihr Ge- 

heimnis: "Unsere Erfahrungen be- 

schranken sich auf einen Satz: Ja 

nicht auf die blinden Anweisungen 

von oben horen!"

In einem anderen Fall ist ein po- 

litischer Bericht fiir eine Grol?>- 

veranstaltung zu erstellen. Der 

Vorsitzende gibt dem Schreiber 

den Auftrag, er solle einen Ent- 

wurf erstellen und das Ganze in 

drei Teile gliedern. Im ersten 

Teil sei selbstverstandlich die 

glanzende innen- und aufeenpoliti- 

sche Lage zu wiirdigen - in zwei 

bis drei Satzen. Im zweiten Teil 

solle uber Investbau berichtet 

werden. Der Schreiber mbge bitte 

zur Landwirtschaftsabteilung ge- 

hen und sich dort ein Bild von 

der ganzen Problematik machen. 

Im dritten Teil schliefelich sei auf 

gewisse aktuelle politische Fragen 

aufmerksam zu machen. Zu diesem 

Zweck empfehle sich, Riicksprache 

mit den Vertretern des Buros fiir 

politische Untersuchungen, des

Buros fiir Entgegennahme und

Beantwortung von Briefen sowie 

mit der Fiihrungsgruppe zur

Durchsetzung der Politik zu neh- 

men. Der Schreiber mbge sich 

dann das Wichtigste aussuchen 

und das Ganze in vier bis fiinf 

Problemkreise auf gliedern. Als 

der Parteisekretar zwei Tage spa- 

ter vom total iibermiideten Schrei

ber den Entwurf erhalt, wagt er 

ihn abschatzend auf seiner Hand

flache und meint vaterlich: "Nicht 

schlecht, nicht schlecht. Jedoch 

vom Gesichtspunkt der Verbin

dung von Theorie und Praxis aus 

gesehen ist das Gewicht noch zu 

niedrig. Wie ware es, wenn Sie 

heute abend einige Uberstunden 

zulegten, das Ganze iiberarbeite- 

ten, eine Anzahl Seiten hinzufiig- 

ten und so dem Bericht mehr Ge

wicht gaben’?"

In sole hen Witzen, deren Fakten- 

geriist, wie die Partei wei&, meist 

einen hohen Gehalt an Wahr- 

scheinlichkeit besitzt, wird soviel 

indirekte Kritik laut, da& es sich 

- vor allem im Zeichen der "Vier 

Grundprinzipien" - nicht emp- 

fiehlt, sie auch noch in aller df- 

fentlichkeit abzudrucken. Es ge

nii gt schon, wenn sie zirkulieren! 

Verbffentlichte Witze zahlen daher 

eher zu den Raritaten.

8.

Die Ideologic als Brems- 

faktor ia AufbauprozeJ

Mit ihrem Festhalten vor allem an 

den "Vier Prinzipien", hat sich 

die chinesische Fiihrung mogli- 

cherweise ein Bein gestellt.

Die KPCh wiinscht zwar die "Mo~ 

dernisierung", die nicht ohne 

strukturelle Diversifikation und 

soziale Mobilisierung zu erreichen 

ist, mbehte gleichzeitig aber auch 

an ihren ererbten Machtpositionen 

festhalten. Sie fordert zwar ei- 

nerseits materiellen Erfolg, will 

aber andererseits ihre ideolo- 

gisch-dogmatischen Uberzeugun- 

gen ungern aufgeben. Sie will 

sich zwar mit westlicher Technolo

gic befreunden, ohne allerdings 

gleichzeitig "verwestlichen" zu 

wollen. Sie ruft nach Kooperation, 

Engagement, Enthusiasmus, Inno- 

vationen, Spontaneitat und kriti- 

schem Denken, will aber gleich

zeitig nicht darauf verzichten, die 

Intellektuellen und "Massen" unter 

Kuratel zu halten und jede Re- 

gung zu kontrollieren. Sie ver- 

langt geistige Aufgeschlossenheit 

und Lernbereitschaft in techno- 

logischen und wissenschaftlichen 

Fragen, stemmt sich aber gleich

zeitig gegen kulturellen Pluralis- 

mus. Sie verlangt im wirtschaft- 

lichen Bereich die Einhaltung von 

Effizienzkriterien, macht es er- 

folgreichen Betrieben aber 

gleichzeitig zum Vorwurf, daK sie 

sich immer nur "am Gewinn 

orientieren". Sie will die marxi- 

stische Ideologic in den Dienst 

der Bewahrung und Identitatser- 

haltung stellen, sie gleichzeitig 

aber auch mit der Motivierung 

und Legitimierung des Wandels 

betrauen. Sie empfiehlt das prag- 

matische Prinzip, die "Wahrheit in 

den Tatsachen zu suchen", er- 

klart aber gleichzeitig die KP- 

Fiihrung zur obersten Instanz. 

Sie wiinscht die Massenpartizipa- 

tion, fordert im gleichen Atemzug 

aber das Fuhrungsmonopol der 

Partei. Sie fordert den Fachmann, 

besetzt die eigentlichen Fiih- 

rungspositionen aber nach politi- 

schen Loyalitatskriterien. Sie for

dert wirtschaftliche Effizienz, be- 

lafet aber andererseits Biirokratien 

am Ruder, die, wie die Erfahrung 

gezeigt hat, hbchst interessenver- 

haftet sind. Und sie will nicht 

zuletzt die sozialen und wirt- 

schaftlichen Strukturen andern, 

gleichzeitig aber das politische 

System mbglichst unverandert 

lassen.

Diese willkiirlich herausgegriffe- 

nen Dilemmata zeigen, daft die 

KPCh auch nach Ausrufung der 

Reformen von 1978/79 und nach 

Festlegung ihrer "neuen" Ideolo

gic "den Kuchen essen und ihn 

gleichzeitig behalten will".
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1. 

Aktivitaten im Vorfeld 

des Afrika-Besuchs

1.1.

Direkte Kontakte

Vom 19.Dezember 1982 bis 13.Ja- 

nuar 1983 stattete der chinesische 

Ministerprasident Zhao Ziyang elf

afrikanischen Landern einen Be- 

such ab und zwar Agypten, Al- 

gerien, Marokko, Guinea, Zaire, 

Kongo-Brazzaville, Sambia, Zim

babwe, Tansania und Kenia. 

Aukerdem besuchte er - vom ur- 

spriinglichen Programm abwei- 

chend - am 1. und 2.Januar noch 

zusatzlich Gabun, so daft die Zahl 

der Gastgeberlander auf insge- 

samt elf anstieg.

1.2.

Indirekte Kontakte

1.2.1.

Aufnahae diplomatischer 

Beziehungen mit Angola

Am Rande dieser Reise kam es - 

und zwar am 12.Januar 1983 in 

Paris - zur Unterzeichnung eines 

gemeinsamen Kommuniques zwi- 

schen China und Angola uber die 

Aufnahme diplomatischer Bezie

hungen (1). Eines der argerlich- 

sten Kapitel, das die VR China 

(wegen Unterstiitzung der ”fal- 

schen" Befreiungsbewegung) in 

Afrika erlebt hatte, war damit ab- 

geschlossen (Naheres zu diesem 

Komplex in C.a., September 1982, 

U 2, und Oktober 1982, U 5). 

Nur mit Slid- und Siidwestafrika 

hat China jetzt noch keine diplo- 

matischen Beziehungen. China 

halt es in diesem Zusammenhang 

fur erforderlich, darauf hinzuwei- 

sen, da6 auslandische Geriichte 

falsch seien, denen zufolge es 

nach wie vor die Nationale Union 

fiir die vollige Unabhangigkeit 

(UNITA) unterstiitze. Derartige 

Aussagen seien vollkommen unbe- 

griindet. Als das angolanische 

Volk noch gegen die Kolonialherr- 

schaft kampfte, habe China so- 

wohl der (spater siegreichen) 

MPLA und der NLFA als auch der 

UNITA Unterstiitzung gewahrte. 

Nachdem die Unabhangigkeit al- 

lerdings erlangt war, habe China 

seine Hilfe fiir alle drei Organi- 

sationen eingestellt. Es habe sich 

also ganz bestimmt nicht partei- 

isch verhalten (2). Die MPLA 

(und nicht nur irgendwelche bds- 

willigen ausliindischen Beobachter) 

hatten dies allerdings anders ge- 

sehen!

1.2.2.

Gesten gegeniiber nicht 

besuchten Staaten

Viele afrikanische Regierungen 

mbgen sich gefragt haben, warum 

der Besuch nicht ihrem Land 

gelte. Die Chinesen haben solche 

prasumtiven Einwande beriick- 

sichtigt und wahrend der Reise 

des Ministerprasidenten nach alien 

Seiten hin artige Verbeugungen 

gemacht, die die verschiedensten 

Formen annahmen: Am 2O.Dezem- 

ber beispielsweise iiberreichte ein 

neuer Botschafter sein Beglaubi- 

gungsschreiben in Maputo/Mozam

bique (3). Anfang Januar kam


