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Xu Jiatun stammt aus Nord-Jiang- 

su, wahrscheinlich aus dem Kreis 

Xinghua. Vor 1949 war Xu Mit- 

glied der 4.Feldarmee. Seit Ende 

der 30er Jahre soli Xu ein enger 

Mitarbeiter von Peng Chong gewe- 

sen sein. Beide waren nach der 

kommunistischen Machtiibernahme 

zunachst in der Provinz Fujian 

tatig, bevor sie 1954/55 in die 

Provinz Jiangsu berufen wurden. 

Wahrend Peng Chong in der Kul- 

turrevolution Karriere machte, 

wurde Xu im Marz 1968 aller 

Posten enthoben. Zweieinhalb Jah

re spater tauchte er jedoch als 

stellvertretender Vorsitzender des 

Revolutionskomitees der Provinz 

Jiangsu wieder auf. Als Peng 

Chong Ende 1976 nach Shanghai 

versetzt wurde, erhielt Xu den 

freigewordenen Posten des l.Par- 

teisekretars der Provinz Jiangsu, 

den er bis zu seiner Berufung als 

never Xinhua-Chef in Hong Kong 

innehatte.

Xu Jiatun gilt als ein Funktionar, 

der sich strikt an die Weisungen 

der Parteizentrale halt und diese 

energisch durchsetzt. Soweit be- 

kannt, unternahm Xu Jiatun seine 

einzige Auslandsreise im Jahre 

1979 nach Australien. Hong Kong 

lernte er auf der Riickreise ken- 

nen.

(Zhengming, Juni 1983, S.8-10; 

FEER, 2.6.83; AW, 3.6.83; W. 

Bartke, Who's Who in the People’s 

Republic of China, Armonk 15«1) 
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1.

"Offentliche Sicherheit"

1.1.

Der Begriff "offentliche 

Sicherheit"

"Offentliche Sicherheit" (gongan) 

ist kein wertfreier Begriff, der 

sich etwa - uber Nationen und 

Zeiten hinweg - mit ein paar 

technischen Angaben umreiRen 

lieRe; vielmehr ist sie ein gesell- 

schaftliches Phanomen, das als 

Ergebnis bestimmter geschichtli- 

cher Entwicklungen und politi- 

scher Vorstellungen verstanden 

sein will.

In diesem Sinne werden die Chi

nesen nie miide, darauf hinzuwei- 

sen, daR jeder Sektor des Ge- 

sellschaftsbaus vom Charakter der 

jeweiligen gesellschaftlichen

Grundordnung gepragt wird. "Of

fentliche Sicherheit" dient dem- 

nach dem Interesse einer bestimm- 

ten Klasse; "offentliche Sicher

heit" muR folglich in einer biir- 

gerlichen Gesellschaft einen ande- 

ren Charakter haben als diejenige 

einer sozialistischen Gesellschaft. 

Theoretisch laRt sich dieser Un- 

terschied ohne Schwierigkeit um

reiRen.

1.1.1.

Der "burgerliche" 

Sicherheitsbegriff

Die "offentliche Sicherheit" eines 

"biirgerlichen" Staates schiitzt 

vor allem die Interessen des Biir- 

gertums. Entsprechende Vorstel

lungen leiten sich von der libera- 

len Staatstheorie des 19.Jhdts. 

ab. Danach muR der Staat "Si

cherheit und Ordnung" schaffen 

und gegen "Storer" einschreiten 

-also letztlich gegen Storer der 

biirgerlichen Ordnung. "Offentli

che Sicherheit" wird mit dem Be

griff der biirgerlichen Rechtsord- 

nung (moderner: der "verfas- 

sungsmaRigen Ordnung") gleich- 

gesetzt. Daher greift die Polizei 

auch im allgemeinen nur dann mit 

hoheitlichen Mitteln ein, wenn es 

zu VerstdRen gegen die Rechts- 

ordnung kommt. Der Polizeibegriff 

wird m.a.W. negativ gefaRt und 

im wesentlichen auf "Gefahrenab- 

wehr" eingeschrankt; es wird 

streng zwischen einem materiellen 

und einem formellen Polizeibegriff 

unterschieden; mit dem letzteren 

ist nur die Polizei im engeren 

Sinne gemeint; tendenziell auch 

wird der Begriff "offentliche Si

cherheit" auf einen minimalen 

Spielraum eingeengt: Die Polizei 

greift grundsatzlich nur dann 

ein, wenn etwas verboten ist, und 

sie soli sich ansonsten nach Mbg- 

lichkeit im Hintergrund halten. 

Obwohl diese "Nachtwachterfunk- 

tion" der Sicherheitsbehorden oft- 

mals kritisiert und auch immer 

wieder in der Praxis durch kon- 

krete MaRnahmen relativiert wur- 

de, hat sich diese restriktive Be- 

trachtung - und Handhabung - der 

"offentlichen Sicherheit" in den 

westlichen Demokratien bis auf 

den heutigen Tag tendenziell er- 

halten. Die einengende Auslegung 

der "offentlichen Sicherheit" hat 

die weitere Folge, daR "Sicher

heit" im wesentlichen mit auRerer 

Ruhe und Ordnung identifiziert, 

und daR - konsequenterweise - der 

Kampf gegen die verschiedenen 

Formen "struktureller Gewalt" 

nicht zum Aufgabenbereich der 

Polizei und der Sicherheitskrafte 

gerechnet wird.

1.1.2.

Die sozialistische Auf- 

fassung von "offentli- 

cher Sicherheit"

Ganz anders der sozialistische 

Sicherheitsbegriff, zu dem sich 

auch die VR China bekennt. Die 

Sicherheit soil hier dem ganzen 

"Volk" - d.h. der Allianz von Ar- 

beitern, Bauern und Intellektuel- 

len - zugute kommen und deren 

Interessen schiitzen. Da die so

zialistische Gesellschaft tlber- 

gangscharakter besitzt und die 

dort vorherrschenden Verhaltnisse 

daher als bloR transitorisch ange- 

sehen werden, geht es nicht an, 

offentliche Sicherheit nur mit der 

bestehenden Rechtsordnung

gleichzusetzen. Die Aufgabe der 

Polizei und der Sicherheitskrafte 

ist daher keineswegs nur auf Ge- 

fahrenabwehr beschrankt - also 

negativ eingegrenzt -, sondern 

besteht primar in der Gewahrlei- 

stung giinstiger Bedingungen fur 

den weiteren Aufbau des Sozialis- 

mus. "Sicherheit ist m.a.W. ideo- 

logisch fixiert, und zwar durch 

den allgemeinen marxistischen 

Kurs und durch die konkreten 

Beschliisse der Partei, die beide 

"schopferisch" in die Praxis um- 

zusetzen sind. Dies zeigt sich 

nicht zuletzt auch darin, daR von 

Zeit zu Zeit ein anderes Hauptsi- 

cherungsgut in den Mittelpunkt 

riickt: wahrend der Kulturrevolu- 

tion beispielsweise die "permanen- 

te Revolution", heute dagegen die 

"Modernisierung" (ausfiihrlich da- 

zu unten 2.3.9.) Sicherungsgut 

sind daher nicht nur die beste

henden, sondern auch die durch 

den GesellschaftsprozeR und die 

"sozialistische Gesetzlichkeit" vor- 

gezeichneten kiinftigen - und da

her als solche zu schiitzenden - 

sozialistischen Errungenschaften. 

Die Aufgabe ist m.a.W. schiitzend 

und gestaltend und kann insoweit 

in drei Aspekten (siehe dazu 

Synopse, Punkt 2) zusammenge- 

faRt werden. "Sicherheit spolitik" 

ist aktiv gesellschaftsfordernde 

Tatigkeit zur Sicherung des so

zialistischen Aufbaus mit normativ 

festgelegten Mitteln und Methoden 

innerhalb des vom Gesetzgeber 

zugestandenen Bereichs.

Eigentlich diirfte es nach alledem 

gar keinen Unterschied zwischen 

materieller und formeller Polizei 

geben. Im Idealfall sollte die Poli

zei als Institution am Ende gar 

uberfliissig sein und jede Form 

von bffentlicher Sicherung in die 

Hande der zu Sichernden iiberge- 

hen.

Ferner tendiert der sozialistische 

Sicherheitsbegriff dazu, nicht nur 

auf Wahrung des auReren Frie

dens (im Sinne der Gefahrenab- 

wehr), sondern vor allem auf 

Herstellung des "inneren Frie

dens" abzuzielen. Die Sicher

heitskrafte haben m.a.W. prinzi- 

piell die Aufgabe, auch struktu- 

relle Sicherheitsgefahrdungen 

auszuschalten, selbst wenn sie 

auf absehbare Zeit keineswegs als 

Stbrungen des auReren Friedens 

zutage treten; hiermit ist vor al

lem das "konterrevolutionare" 

Aufgabensegment angesprochen. 

Dariiber hinaus hat der Sicher- 

heitsapparat erzieherisch tatig zu 

sein, d.h., die "Massen" mit den 

revolutionaren Wandlungen ver- 

traut zu machen; soweit in einem 

sicherheitsgefahrdenden Verhalten 

Klassenfeindlichkeit zum Ausdruck 

kommt, ist - auch nach den Re- 

formbeschliissen vom Dezember 

1978 - mit klassenkampferischen 

MaRnahmen zu antworten, aller- 

dings stets im Rahmen "des Ge- 

setzes". Die Lehre von den "zwei 

Widerspruchen" gilt also weiter.

1.1.3.

...und die Praxis

Soweit die Theorie. In der Praxis 

gibt es freilich erhebliche Abwei- 

chungen von diesen idealtypischen 

Vorstellungen. Die Polizei in 

westlichen Demokratien hat - vor 

allem im Zeichen des "sozialen 

Rechtsstaats" - Funktionen ange- 

nommen, die weit uber die reine 

Gefahrenabwehr (im Sinne des 

19.Jhdts. hinaus gehen, und die 

mit dem Begriff "Die Polizei - dein 

Freund und Helfer" angedeutet 

sind.

Der Sicherheitsapparat der VR 

China andererseits hat in 34 Jah- 

ren Geschichte gezeigt, daR der 

Bereich der "offentlichen Sicher

heit" ein Spannungsfeld ist, in 

dessen Bereich - je nach politi- 

scher Lage - ein heftiges Tauzie- 

hen stattfindet. So ist es bei

spielsweise keineswegs ausge- 

macht, daR keine Trennung zwi

schen formeller und materieller 

Polizei stattfinde; dafiir ist die 

Auseinandersetzung um die Frage
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"professionalistische" Oder eher 

"massengestiitzte" Polizei ein be- 

redtes Beispiel (unten 1.2.1.). 

Auch gibt es Zeiten, in denen die 

"Sicherheits"-Praxis eher auf Ge- 

fahrenabwehr als auf Sozialisa- 

tionsarbeit hinauslauft - und um- 

gekehrt. Analog dazu geht es 

bisweilen mehr um die auftere Si- 

cherheit (z.B. seit 1979), dann 

aber auch wieder - vor allem 

wahrend der Kulturrevolution - 

hauptsachlich um den "inneren 

Frieden", der nach Auffassung 

der Maoisten paradoxerweise nur 

durch Gewalt hergestellt werden 

konnte: Wahrer Frieden, wahre 

innere Ordnung und wahre Si- 

cherheit kbnnten ja nur durch 

Ausschaltung der eigentlichen 

Storungsursachen, namlich des 

"Revisionismus" und seiner Tra

ger, garantiert werden! Die 

"Spannungsfelder", die sich hier 

im einzelnen ergeben, sind nach- 

stehend im einzelnen zu elaborie- 

ren.

Ein Wort noch zur Terminologie: 

Die Begriffe "Sicherheitsapparat" 

und Polizei werden hier aus 

praktischen Griinden ofter gegen- 

einander vertauscht. In der chi- 

nesischen Praxis spricht man im 

allgemeinen von "Kadern, Polizi- 

sten und Personal” der (bei- 

spielsweise) "Hubei-Sicherheits- 

front” (1). Die terminologische 

"Uberblendung" ist durch den 

deutschen Sprachgebrauch ge- 

rechtfertigt, der ja nach wie vor 

Bezeichnungen wie "Veterinarpo- 

lizei" etc. zulafct - und hiermit 

auf friihere "Polizey"-Traditionen 

zuriickgreift.

1.2.

Spannungsfelder in Be- 

reich der "offentlichen 

Sicherheit*

Obwohl die Stellung und die Auf- 

gaben der Polizei in China ver- 

haltnismafeig allumfassend - und 

keineswegs nur auf Gefahrenab- 

wehr beschrankt - sind, gibt es 

doch eine Reihe von Spannungs- 

feldern, um die sich seit 1949 im- 

mer wieder erregte Diskussionen 

entwickelt haben, und deren 

wichtigste nachfolgend skizziert 

seien.

1.2.1.

Spannungsfeld Nr.l: 

Zwischen "Professiona- 

lisnus* und *Massen- 

linie*

Hielte sich jedermann an die ge- 

sellschaftlichen Spielregeln, so 

ware die Polizei iiberflussig; die 

marxistische Utopie von einer 

klassenlosen Gesellschaft mit all- 

umfassender Demokratie (Partizi- 

pation) und herrschaftsfreien 

Strukturen lauft denn auch auf 

das Credo hinaus, daft in einer 

kommunistischen Gesellschaft jede 

Art von Polizei und Sicherheitsap- 

paraten iiberflussig werde. Selbst 

in einer sozialistischen Uber- 

gangsgesellschaft, die sich von 

den Eierschalen der alten Ord

nung noch nicht ganz hat befreien 

konnen, mfifete nach alledem 

wenn man der inharenten Logik 

solcher Erwartungen folgt - der 

Sicherheitsapparat tendenziell be- 

reits im Absterben begriffen sein. 

Dies mii&te hauptsachlich dadurch 

manifest werden, daft einschlagige 

biirokratische Institutionen sich 

zu einer Art Sicherheitsselbstver- 

waltung der Massen mauserten.

Im spatmaoistischen China bestan- 

den in der Tat Anzeichen zu ei

ner solchen Abldsung, die aller- 

dings, wie sich schnell heraus- 

stellte, nicht von prinzipiell-ideo- 

logischen Uberlegungen diktiert 

war, sondern sich vielmehr aus 

interfraktionellen Machtkampfiiber- 

legungen heraus ergab.

1.2.1.1.

Der Aufbau des Sicher- 

heitsapparats in den 

funfziger Jahren

Wieweit die Entwicklungen hier 

gehen konnten, sei nachfolgend 

kurz skizziert. Bis zum Ausbruch 

der Kulturrevolution hatte der Si

cherheitsapparat etwa folgende 

Entwicklung genommen:

Unmittelbar nach 1949 war die 

Polizeigewalt noch vielfach von 

Einheiten der VBA wahrgenommen 

worden. Nach Erla6 der Verfas- 

sung von 1954 und dem damit ein- 

hergehenden Aufbau der staatli- 

chen Verwaltung wurde auch das 

Sicherheitswesen neu geregelt. Zu 

diesem Zweck erging am 3O.Juli 

1955 eine "Verordnung" (minglin) 

des Staatsrats, durch die ange- 

ordnet wurde, da& die bisher mi- 

litarisch organisierten "offentli- 

chen Sicherheitstruppen" (gongan 

budui) in eine sog. "Bewaffnete 

Volkspolizei" (renmin wuzhuang 

jingcha) umgewandelt werden 

sollten (2). Diese Verordnung be- 

zog sich auf die "Sicherheitstrup

pen” der ”Sonderdistrikte” 

(zhuanqu) und der Kreise (xian). 

Der UmorganisationsprozeK miisse 

bereits am 1.August 1955 abge- 

schlossen sein.

Fur die neuorganisierte "Bewaff

nete Volkspolizei” sollte innerhalb 

des bereits existierenden "Mini- 

steriums fur offentliche Sicher- 

heit" ein eigenes Referat geschaf- 

fen werden, das die Fiihrung der 

neuen Einheiten iibernimmt.

Als Aufgaben der Sicherheitstrup

pen, die nunmehr von der Be- 

waffneten Volkspolizei wahrzuneh- 

men waren, werden im einzelnen 

genannt: ’’die Festnahme von 

Konterrevolutionaren, die Bewa- 

chung von Kriminellen, der 

Schutz von Regierungsorganen, 

die Ausschaltung kleiner Banden 

von Banditen (im Gegensatz zu 

den vorausgegangenen Nachhut- 

Grofe operationen gegen GMD-Ver- 

bande, Anm. d.V.), die Auf- 

rechterhaltung der ortlichen So- 

zialordnung und die Uberwachung 

der 'Arbeit durch Erziehung', de

nen Kriminelle in den Sonderdi- 

strikten und Kreisen unterworfen 

werden”.

Ferner sollten die Besoldungs- 

und Rentenzahlungen kiinftig 

nicht mehr vom "Logistikamt” des 

Verteidigungsministeriums, son

dern von verschiedenen, in der 

Verordnung nicht naher genann- 

ten Finanzabteilungen des Staates 

getragen werden.

Diese Verordnung war m.a.W. der 

offizielle Schlufestrich unter die 

”Entmilitarisierung" des Polizeiwe- 

sens, die im iibrigen schon in den 

vorausgegangenen Jahren

schrittweise stattgefunden hatte. 

Bereits 1949 war ja ein Ministerium 

fur offentliche Sicherheit geschaf- 

fen worden, und zwar aufgrund 

von Art. 18 des Gesetzes fiber die 

Organisation der zentralen Volks- 

regierung vom 27.September 1949. 

Zu den in dieser Bestimmung ge- 

nannten 21 Ministerien gehbrte 

auch das im vorliegenden Kontext 

noch relevante Justizministerium 

sowie ein Innenministerium.

Hier wird deutlich, da& die Sieger 

von 1949 hochst realistisch dach- 

ten und das "Absterben des 

Staates" mitsamt seinen Polizeiap- 

paraten offensichtlich auf lange 

Zeit hin nicht in Erwagung zo- 

gen.

1.2.1.2.

Die "drei Organe" und 

ihr gegenseitiges Ver- 

haltnis

Erganzend zum Sicherheitsapparat 

wurden - in engem Schulterschlufc 

zum Erla& der Verfassung von 

1954 - noch Regelungen uber die 

Volks- (Staats-)anwaltschaft sowie 

den Aufbau der Justiz erlassen, 

so da6 nunmehr - Mitte der 

fiinfziger Jahre - eine Trias von 

Institutionen fur das Sicherheits

wesen primar zustandig war, 

namlich Justiz, Volksanwaltschaft 

und offentliche Sicherheit. Diese 

wurden ihrerseits in Sicherheits- 

belangen unterstiitzt von den 

verschiedenen sicherheitsrelevan- 

ten Organisationen der Danweis, 

z.B. den Nachbarschaftskomitees, 

den Milizen, den Schlichtungsaus- 

schiissen usw.

Uber dieses Sicherheitsnetz, das 

z.T. von Staatsorganen, z.T. 

aber auch von Selbstverwaltungs-
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Grundlagen des chinesischen Polizeirechts - in Synopse zua deutschen Polizeirecht

"Polizey"

(Das Polizeirecht im absolutistisch 

regierten Preu&en)

Das Polizeirecht der Bundesre- 

publik Deutschland

Das Polizeirecht der VR China

1) Der Stellenwert der Polizei

Da der Landesherr als Inhaber 

der Polizeigewalt allmachtig ist 

(Absolutismus), ist auch der 

Polizeibegriff allumfassend, d.h., 

er betrifft die "bffentliche Wohl

fahrt genauso wie das Privatleben 

des "Untertan"; da die Polizeige

walt praktisch keine Schranken 

kennt, ist der Polizeibegriff noch 

kein Rechtsbegriff.

Die "burgerliche" Staatsauffas- 

sung, die u.a. vom Grundsatz 

der Gewaltentrennung ausgeht, 

grenzt die Macht der Polizei ein. 

Der Polizeibegriff wird negativ 

gefa&t (nur noch "Gefahrenab

wehr"). Zu unterscheiden ist ein 

materieller und ein formeller Poli

zeibegriff; mit dem letzteren ist 

die Polizei i.e.S. gemeint.

Nach sozialistischem Verstandnis 

ist die Polizei Teil einer einheit- 

lichen, nur andeutungsweise ge- 

gliederten Staatsgewalt. Gewalten

trennung wird ("Macht des Vol- 

kes"!) abgelehnt, und der 

Grundsatz der Gewaltenhaufung 

prinzipiell gefordert. Folge: Es 

gibt keinen Unterschied zwischen 

formeller und materieller Polizei. 

Die Polizeigewalt neigt dazu, 

ahnlich wie die "Polizey", umfas- 

send - und nicht nur auf Gefah- 

renabwehr beschrankt - zu sein.

2) Die Aufgabenstellung der Polizei

Die Aufgabe ist allumfassend: Ge- 

sundheits-polizey, Veterinar-po- 

lizey, Gerichts-polizey, Wohl- 

fahrts-polizey etc. Die Aufgabe 

ist positiv und negativ, d.h. 

fordernd und abwehrend.

Die Aufgabe ist eingeschrankt, 

namlich auf die Gefahrenabwehr 

(also negative Formulierung der 

Aufgabenstellung).

Die Aufgabe ist tendenziell allum

fassend. Sie enthalt nicht nur 

(negativ) die Gefahrenabwehr, 

sondern dariiberhinaus auch (po

sitiv) die Pflicht zur Aufrechter- 

haltung giinstiger Bedingungen 

des sozialistischen Aufbaus im 

Lande" - (Art. 2 der Polizeibe- 

stimmungen von 1957). Die Aufga

be ist m.a.W. schiitzend und ge

staltend.

Hervorzuheben sind drei Aspek- 

te:

- Schutz des revolutionaren Ent- 

wicklungsprozesses (nicht nur 

vorhandener Rechtsgiiter),

- Bekampfung der "Gefahr" als 

eines den sozialistischen Ent- 

wicklungsprozess hemmenden 

Faktors (normale Verbrechen 

erhalten daher gern den Zusatz 

"konterrevolutionar".

- Erziehungsaufgabe der Polizei.

3) Legalitatsprinzip und Ernessen

Kaum Beschrankungen; Tendenz 

zur Willkiir.

Opportunitiitsprinzip: der Polizei 

bleibt sowohl das Auswahl-Ermes- 

sen (welche Mittel sind einzuset- 

zen?), als auch das Ent- 

schlie&ungsermessen (soli iiber- 

haupt eingegriffen werden?). 

Einzige Schranke: "Pflichtgemafee" 

Ausiibung des Ermessens, da 

sonst Ermessensfehler vorliegen. 

Grundsatzlich Legalitatsprinzip, 

also nur geringfiigige Ermessens- 

spielraume; ist u.a. abhangig von 

der jeweiligen Kampagnenphase 

(klassenkampf - oder modernisie- 

rungsbetont)

4) Begrenzungen der Polizeigewalt

Keine legalen Schranken. "Gesetzmafeigkeit" des polizeilichen

Vorgehens; VerhaltnismaBigkeit 

der Mittel" justitielle Nachpriif- 

barkeit.

"Sozialistische Gesetzlichkeit".

Nur wahrend der Kulturrevolution 

konnte die Polizei - zusammen mit 

dem Militar - uneingeschrankt 

vorgehen; justitielle Nachpriifbar- 

keit besteht auch heute nicht!
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organen getragen war, spannte 

sich noch zusatzlich die KP mit 

ihren einzelnen Filialen.

Dieser Neuordnung sollte aller- 

dings kein langes Leben beschie- 

den sein. Schon Ende der funf- 

ziger Jahre ergaben sich relevan- 

te Verschiebungen im Gefiige des 

Sicherheitsapparats. Im April 1959 

beispielsweise ubernahm das 

Oberste Volksgericht die admini- 

strativen Aufgaben im Bereich der 

Justiz, womit das Justizministerium 

iiberfhissig - und im gleichen 

Jahr abgeschafft wurde. Im April 

1959 auch wurde das Ministerium 

fur Prokuratur durch die Oberste 

Volksanwaltschaft abgeldst.

Der ”Tod" beider Ministerien war 

u.a. eine Folge der Juristenver- 

folgung, die im Zuge der Rechts- 

abweichlerkampagne von 1958 ein- 

gesetzt hatte. Hier wurden die 

ersten "Entjuridifizierungs"-Ma6- 

nahmen sichtbar, an deren Ende 

die totale Liquidation u.a. auch 

des Sicherheitsapparats stehen 

sollte - allerdings erst im Zuge 

der Kulturrevolution.

1.2.1.3.

Der Triusaph des Sicher

heitsapparats ...

Zunachst gewannen die Organe 

der offentlichen Sicherheit in dem 

Ma6e an Starke und Einflufe, wie 

Justiz und Volksanwaltschaft ge- 

schwacht wurden. Das Ministerium 

fur offentliche Sicherheit wurde 

zu einem der bedeutendsten Res- 

sorts innerhalb des Staatsrats. 

Ein dichtes Netzwerk von Sicher- 

heitsorganen spannte sich nach 

und nach fiber das ganze Land. 

Unter dem Ministerium fungierten 

- auf Provinzebene - die sog. 

"Sicherheitsamter" (gonganting), 

auf Sonderdistriktsebene die sog. 

"Sicherheitsstationen" (gongan- 

chu) und auf Kreis- (Stadt-)Ebe- 

ne die sog. Sicherheitsbiiros 

(gonganju), die sich nach unten 

hin in den sog. Sicherheitsaufeen- 

amtern (gongan paichusuo) fort- 

setzten (3).

Zu diesem offentlichen Sicher- 

heitssystem gehorten auch die 

oben bereits erwahnten Einheiten 

der Bewaffneten Volkspolizei.

Zu einem grbfceren "Sicherheits- 

biiro" auf Kreis- (Stadt-)Ebene 

gehorten im allgemeinen eine Si- 

cherheitsorganisations-Sektion, 

die Regierungsorgane iiberpriifte, 

ferner eine Sektion fur soziale 

Ordnung, die mit regularen Poli- 

zeiarbeiten befafet war, und eine 

Sektion fur das Gefangniswesen 

(4).

Die Zustandigkeit der Sicher- 

heitsabteilungen kann man sich 

gar nicht weit genug vorstellen. 

Gema6 § 5 der Volkspolizei-Be- 

stimmungen vom 25.Juli 1957 (in 

deutscher Ubersetzung abge- 

druckt in C.a., November 1978, 

S.755 ff.) umfassen sie nahezu 

jede Sicherheitsbefugnis, von der 

Verfolgung, Uberwachung, Volks- 

und Behordeninstruktion, Auf- 

sicht, Kontrolle und der Bewa- 

chung fremder Botschaften bis hin 

zur Feuerwehrtatigkeit, zur Hilfe 

bei Katastrophen und "Propaganda 

unter den Massen zum Zwecke der 

Erhbhung der offentlichen Wach- 

samkeit".

Kein Wunder also, da6 das Si- 

cherheitsministerium angesichts 

dieser ungemein weitgefa6ten Zu- 

standigkeiten gegeniiber den bei- 

den "Konkurrenzinstitutionen" Ju

stiz und Volksanwaltschaft, die 

zudem 1959 ihre Zentralministerien 

"verloren" hatten, so schnell an 

Dominanz gewann. Diese zuneh- 

mend einflufcreiche Stellung wurde 

noch erhoht durch das politische 

Gewicht der verschiedenen Mini

ster, die diesem Ressort vorstan- 

den. Erster Sicherheitsminister 

war General Luo Ruiqing, der 

schon wahrend des Langen Mar- 

sches und in den nachfolgenden 

Jahren wichtige Funktionen im Si- 

cherheits- und Politkommissarap- 

parat bekleidet hatte. Luo war 

von 1949 bis 1959 Sicherheitsmi

nister und wurde in dieser Eigen- 

schaft 1959 abgeldst von Xie Fu- 

zhi, ebenfalls einem hohen Militar, 

der sich wahrend der Kulturrevo

lution ganz auf die maoistische 

Seite schlug, damals auch zum 

Vorsitzenden des Revolutionskomi- 

tees der Stadt Beijing avancierte, 

als Zentralfigur beim "Zwischen- 

fall von Wuhan" im Juli 1967 be- 

kannt wurde und ganz sicher ei- 

nes der Hauptziele der nachkul- 

turrevoluionaren Sauberungen ge- 

worden ware, hatte er sie erlebt 

(gestorben 1972). Nachfolger Xies 

im Sicherheitsamt wurde sodann 

wiederum kein Geringerer als Hua 

Guofeng, der diesen Posten dann 

freilich im Zuge seines Aufstiegs 

zum Parteichef und Ministerpra- 

sidenten abgab.

1.2.1.4.

...und sein Fall:

Die VBA uberniamt das 

Sicherheitswesen 

(1967 ff.)

In des Xie Fuzhi, wie bereits er- 

wahnt, wahrend der Kulturrevo

lution ganz zum maoistischen Flii- 

gel uberschwenkte und - als Be- 

lohnung dafiir - 1966 zum alter- 

nierenden und schliefclich 1969 

zum Voll-Politburomitglied auf- 

stieg, sollte sein Vorganger Luo 

zum ersten prominenten Opfer der 

Kulturrevolution werden. Auch 

der President des Obersten 

Volksgerichtshofs, Yang Xiufeng, 

sowie der Oberste Prokurator,

Zhang Dingcheng, teilten dieses 

Schicksal.

Man darf davon ausgehen, da& 

der Sicherheitsapparat im vorkul- 

turrevolutionaren China alles an- 

dere als popular war. Der Angriff 

auf die Polizeieinrichtungen durch 

Rotgardisten und "Rote Rebellen" 

diirfte deshalb durchaus die Bil- 

ligung der "breiten Massen" ge- 

habt haben.

Unbeliebt war der Polizeiapparat 

aber vor allem bei den Maoisten, 

die in ihm eins der Haupthinder- 

nisse fur ihre Sauberungsmafenah- 

men sahen. Da die Sicherheitsbe- 

hdrden meist eng mit den lokalen 

Fiihrungsapparaten verzahnt wa- 

ren, iibernahmen sie auch deren 

Schutz. 1966 und Anfang 1967 vor 

allem griffen sie mit harten Ban- 

dagen gegen Rotgardisten durch, 

die versuchten, die lokalen 

"Hauptquartiere zu zerschlagen". 

Symptomatisch hierftir sind die 

Vorgange in Fangshan, einer 

Stadt nahe Beijing, wo die lokale 

Behorde fur offentliche Sicherheit 

angeblich Hunderte von promao- 

istischen Rotgardisten unter der 

Beschuldigung festgenommen hat

te, sie hatten die offentliche Ord

nung gefahrdet. Die Festgenom- 

menen wurden daraufhin aufgrund 

einer Anordnung des maoistischen 

Hauptquartiers am 22.Januar 1967 

durch Truppen der Beijing-Garni- 

son befreit. Gleichzeitig iibernah- 

men diese Militareinheiten die 

Funktionen des "Sicherheitsbiiros" 

von Fangshan. Damit war ein 

Schema ausgelegt, das in den 

kommenden Monaten noch vieltau- 

sendmal Nachahmung finden soll

te, namlich die Auseinanderset- 

zung zwischen Rotgardisten und 

Sicherheitsorganen, die ihrerseits 

durch das Eingreifen der VBA 

zugunsten der Rotgardisten been- 

det wurde. Gleichzeitig begann 

damit die Auflosung des Sicher

heitsapparats, die von den Linken 

schon seit Beginn der Kulturrevo

lution gefordert worden war. U.a. 

hatte Jiang Qing den offentlichen 

Sicherheitsorganen, den Gerichten 

und Volksanwaltschaften vorge- 

worfen, sie hatten immer mehr 

"biirokratischen Organen biirger- 

licher Lander geahnelt". Luo Rui- 

qings Sicherheit spolitik gait den 

Kulturrevolutionaren als Ausdruck 

des "Professionalismus" und der 

"Spezialisierung", die ganz im Ge- 

gensatz zu Maos "Massenlinie" 

stehe (5). Luo Ruiqing habe "fa- 

natisch" die "revisionistische 

OGPU-Linie im Sicherheitswesen" 

gefordert, habe also m.a.W. ganz 

im Kielwasser der Sowjetunion 

gelegen. Das von ihm vertretene 

Sicherheitssystem sei eine "Politik 

der geschlossenen Tur" und der 

Heimlichtuerei" gewesen; seine 

Leute hatten Telefonleitungen Mao
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Zedongs und Lin Biaos angezapft 

und die maoistische Korrespon- 

denz aufgefangen. Luo habe ver- 

sucht, die bffentlichen Sicher- 

heitsorgane in "unabhangige Kd- 

nigreiche" zu verwandeln und sie 

so "wasserdicht" abzuschlie6en, 

daft "auch nicht eine Nadel mehr 

habe eindringen konnen" (6).

Vorwiirfe dieser Art vermitteln 

den Eindruck, als sei es damals 

um eine Sozialismus-adaquatere 

Ausgestaltung des Sicherheitswe- 

sens gegangen; in Wirklichkeit 

aber sollte mit solchen Angriffen 

jene letzte Schranke entfernt wer

den, die den Sturm der Rotgardi- 

sten und Kulturrevolutionare auf 

die etablierten Partei- und Regie- 

rungsorgane - vor allem in den 

Provinzen - noch anhielt.

Da freilich die Rotgardisten allein 

mit dem machtigen Sicherheitsap- 

parat nicht fertig werden konn- 

ten, blieb den Maoisten nichts an- 

deres iibrig, als die Armee fur 

ihre Zwecke einzuspannen. Aus 

diesem Grunde erging Ende Ja- 

nuar 1967 der Befehl an die Ar

mee, im kulturrevolutionaren  

Kampf zugunsten der Linken ein- 

zugreifen.

Schon am 23.Dezember 1966 hatte 

Jiang Qing auf einer Wandzeitung 

in Beijing gefordert, dafc das von 

"schlechten Elementen ausgehohl- 

te" Biiro fur offentliche Sicher- 

heit in der Hauptstadt durch die 

VBA ubernommen werden solle 

(7). Daraufhin wurde das Biiro am 

9.Januar 1967 tatsachlich ge- 

schlossen und am ll.Februar 1967 

durch Einheiten des Beijinger 

Garnisonskommandeurs ubernom

men. Eine entsprechende Direk- 

tive war am gleichen Tag vom 

Staatsrat und dem Militarausschu6 

beim ZK herausgegeben worden. 

Die "Machtergreifung" des Militars 

in den Sicherheitsorganen hatte 

damit ihren Lauf genommen. Von 

nun an ging das Sicherheitswesen 

immer mehr in militarische Hande 

fiber und zwar entweder di rekt in 

Form der sog. "Militarkontrollko- 

mitees", die sich anstelle der bis- 

herigen Apparate etablierten, 

Oder aber indirekt in Form der 

militarise!! beherrschten Revolu- 

tionskomitees, die seit 1968 in 

samtlichen Einheiten des Landes - 

anstelle der friiheren Partei- und 

Administrativausschiisse -errichtet 

wurden. An manchen Orten wur- 

den die Sicherheitsamter auch von 

Milizen Oder Feuerwehren iiber- 

nommen (8).

1.2.1.5.

Die Oberforderung der 

VBA und die Entstehung 

informeller "Massen"- 

Institutionen fur das 

Sicherheitswesen

Damit waren nun zuniichst einmal 

"neue Sicherheitsgremien" ge- 

schaffen worden; doch damit war 

nur ein erster Schritt getan. Wie 

sollten Militars, die doch norma- 

lerweise mit ganz anderen Frage- 

stellungen zu tun hatten, den 

Doppelauftrag von Kulturrevolu- 

tion und Ordnungssicherung 

wahrnehmen’? Wie sollten sie fer- 

ner entscheiden, welche Krafte 

wirklich links und welche nur 

scheinbar ’’links" waren!? Au&er- 

dem sah sich die VBA nunmehr 

selbst plbtzlich zwischen Baum 

und Borke. Ihrem konservativ 

und auf Ordnung bedachten Ver- 

standnis entsprechend, mu&ten 

den Soldaten die sog. "Rechten" 

oft sympathischer erscheinen als 

die gerade im ersten Halbjahr 

1967 besonders anarchisch auf- 

tretenden ’’Linken". Aufcerdem sa- 

hen sich die Soldaten, die not- 

diirftig Ordnung zu schlichten 

versuchten, nicht selten in eige- 

ner Person angegriffen. Sie er- 

lebten, wie Amter gestiirmt, Ur- 

kunden erbeutet, "Staatsgeheim- 

nisse" gewaltsam zutage gefordert 

und sogar Waffenlager gepliindert 

wurden. Es sollte aber noch bis 

zum Juli 1967, also bis zum "Zwi- 

schenfall von Wuhan" dauern, ehe 

die Peripetie des Dramas einsetz- 

te: Damals waren zwei Abgesandte 

des maoistischen Lagers, unter 

ihnen Sicherheitsminister Xie Fu- 

zhi, von Einheiten der Wuhan- 

Truppen einige Tage lang festge- 

nommen worden. Damit war die 

hbchste Alarmstufe erreicht: 

Sollte es zum Bruch zwischen dem 

"revolutionaren Hauptquartier" in 

Beijing und wichtigen zentralchi- 

nesischen Provinzen kommen!? 

Durch Vermittlung Zhou Enlais 

lief der Wuhan-Z wischenfall am 

Ende zwar glimpflich ab; doch 

nunmehr waren auch den radi- 

kalsten "Linken" in Beijing die 

Grenzen bewufet geworden; kein 

Wunder, daS der Wuhan-Z wi

schenfall eine Wende mit sich 

brachte, die auch im Bereich des 

Sicherheitswesens neue Anstbfee 

gab.

Am 5.September 1967 erging eine 

Anweisung des ZK, des Staats- 

rats, des ZK-Militarausschusses 

und der zentralen Kulturrevolu- 

tionsgruppe (diese Vier zusammen 

bildeten damals die hdchste In- 

stanz), derzufolge die VBA er- 

machtigt wurde, scharfere Mafe- 

nahmen gegen Unruhestifter zu 

ergreifen und die Ordnung wie- 

derherzustellen. Dies war ein Be

fehl so recht nach dem Geschmack 

des Militars, das nunmehr ener- 

gisch durchzugreifen und Zehn- 

tausende von friiheren Rotgardi

sten auf das Land zu schicken 

begann. Gleichzeitig setzte eine 

Welle von Schauprozessen ein. Ei

ne dritte Ma&nahme war der Auf- 

bau von Sicherheitshilfsverbanden  

mit "Massencharakter". In Guang

zhou entstanden beispiels weise 

sog. "Arbeiterschutzkorps", in 

der Provinz Jiangxi Bewaffnete 

Kommandos der "Revolutionaren 

Arbeiter" u.dgl. mehr (9). In 

Beijing und Shanghai wurden die 

"Kleinen Roten Korps" organi- 

siert, die sich z.T. aus Kindern 

im Alter zwischen acht und vier- 

zehn Jahren zusammensetzten und 

die den Auftrag hatten, als Augen 

und Ohren fur die VBA-Kontrolle 

zu wirken. Hier wurde m.a.W. 

das Denunziationswesen gefordert 

- eine Todsiinde gegen den Geist 

der Danweis, die bisher noch im

mer ihre Probleme in den eigenen 

Reihen ausgemacht hatten. Ferner 

entstanden "Studentenwachkorps", 

das "Stadtische Kommando von 

Shanghai fur die Aufrechterhal- 

tung der Verkehrsordnung" (10). 

Gleichzeitig begann eine Politik 

der "Milde" gegeniiber ehemaligen 

Sicherheitsfunktionaren, deren 

Unentbehrlichkeit sich gerade im 

Zeichen wachsender Anarchie 

zeigte. Die "meisten Genossen im 

offentlichen Sicherheitssystem" 

wurden als "gut" Oder "verhalt- 

nismafeig gut" eingestuft (11).

All diese Ma&nahmen zeigen, dafc 

sich die VBA durch die wachsen- 

den Sicherheitsaufgaben, durch 

die standig wechselnden Anord- 

nungen aus Beijing und durch 

ihre mangelnde Vertrautheit mit 

den brtlichen Bedingungen uber- 

fordert fiihlte und auf Hilfs- und 

"Reserve"-Krafte angewiesen war, 

die ihr zumindest die Kleinarbeit 

abnahmen.

Das war umso notiger, als die 

Militars ja nicht nur den Sicher- 

heitsapparat, sondern obendrein 

noch die Gerichte, vor allem das 

Oberste Volks gericht und die 

Oberste Volksanwaltschaft, uber

nommen hatten - und zwar wie- 

derum auf dem Wege entweder der 

"direkten" Besetzung durch mili

tarische Kontrollausschiisse Oder 

aber der indirekten Einflufenahme 

fiber das Gremium der in den 

einzelnen Einheiten gebildeten Re

volutions komitees .

1.2.1.6.

Die Renaissance des 

Sicherheitsapparats

Trotz solcher Versuche, wieder 

Ordnung in die Gesellschaft zu 

bringen, scheinen aber die Mili

tars von ihren Bemiihungen selbst 

nicht besonders iiberzeugt gewe- 

sen zu sein; verlor doch das Si- 

cherheits-, Justiz- und Volksan-
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waltschaftswesen immer mehr an 

einheitlicher Linie und zerfiel in 

ein buntes Flickwerk von kurzle- 

bigen und vielfach spontanen 

"Korps", "Wacheinheiten" und an- 

deren "Massengremien". Nirgends 

mehr gab es einheitliche Benen- 

nungen, nirgends einheitliche Or- 

ganisationsstrukturen und nir

gends Mafestabe fur das Ausmafc 

"polizeilicher" Zugriffe.

Es war schon damals klar: So 

konnte es nicht weitergehen; es 

mufete wieder fur eine mehr "pro- 

fessionalistisch" ausgerichtete Si- 

cherheitsstruktur gesorgt werden. 

Zu diesem Zweck entsandte die 

VBA zunachst einmal Tausende 

von ehemaligen Sicherheitsfunk- 

tionaren seit Ende 1968 "hinunter" 

in die sog. "Kaderschulen des 

7.Mai" - also in Kadersonderlager 

fur die Umerziehung durch Ar

beit. Dort sollten sie "umerzogen" 

und sodann fur eine Neuverwen- 

dung im Sicherheitsdienst bereit- 

gestellt werden. Vor allem die Re- 

volutionskomitees -organisatori- 

sche "Spatlinge" der Kulturrevo- 

lution, deren "Urmodell" zwar be- 

reits im Januar 1967 (in der Pro- 

vinz Shanxi) entstanden war 

(12), deren organisatorische 

Realisierung in den Provinzen 

aber erst im September 1968 ab- 

geschlossen war - sollten erstmals 

wieder eine, wenn auch mit kul- 

turrevolutionsspezifischen Hypo- 

theken belastete, "einheitliche 

Fiihrung" schaffen, die den Wie- 

deraufbau des alten Sicherheits- 

apparats forderte. Sichtbares Zei- 

chen fur diese Entwicklung war 

die Einfiihrung einheitlicher neuer 

Uniformen fur die Volkspolizei in 

ganz China am l.Mai 1972. Som

mer- und Winteruniformen sollten

- im Unterschied zu den griinen 

Uniformen der VBA - in Zukunft 

dunkelblau sein. Nur die Ver- 

kehrspolizei tragt seither - aus 

Sicherheitsgriinden - wei6e 

Dienstkleidung, allerdings nur im 

Sommer. Im Winter tragt sie eben- 

falls dunkelblau (13).

Diese Uniformregelung war eine 

der vielen Zentralisierungs- und 

VereinheitlichungsmaBnahmen, die 

zu dieser Zeit bereits kraftig vor- 

ankamen. Es handelte sich hier 

keineswegs urn ein einseitiges 

Vorpreschen des Sicherheitssek- 

tors. Vielmehr waren zu dieser 

Zeit im Stillen - und nicht zufallig

- unter der Leitung Zhou Enlais 

bereits wieder 17 Ministerien, 3 

Kommissionen und 15 weitere zen- 

trale Sonderagenturen restauriert 

Oder neu errichtet worden. Hand 

in Hand damit begann sich die 

VBA langsam wieder aus ihren 

nichtmilitarischen Rollen zuriick- 

zuziehen.

Von der chinesischen Bevblkerung 

wurden diese Entwicklungen als 

Riickkehr zur Normalitat empfun- 

den (14).

Seit Einleitung des Reformkurses 

im Dezember 1978 ging diese Re- 

strukturierung und "Reprofessio- 

nalisierung" in erhbhtem Tempo 

weiter. Wie die neuesten Entwick

lungen der Jahre 1982/83 zeigen, 

kniipft die Sicherheitspolitik der 

achtziger Jahre wieder an die 

durch die Kulturrevolution abge- 

rissenen Entwicklungsfaden der 

fiinfziger und friihen sechziger 

Jahre an. Vorerst bleibt dieser 

ProzeS unwiders prochen. Auch 

aus den Kreisen des Militars las- 

sen sich kaum Einwendungen hd- 

ren: Allzusehr sitzt den Militars 

noch das Trauma der Uberforde- 

rung aus den Jahren der Kultur

revolution im Nacken. Au&erdem 

ist die VBA - im Zeichen der mi- 

litarischen Modernisierung - von 

anderen Sorgen absorbiert als vom 

Verlangen nach Einmischung in 

Fragen der inneren Sicherheit. 

Gleichwohl konnte der alte Ruf 

nach verstarkter "Massenlinisie- 

rung" des Sicherheitswesen eines 

Tages wieder laut werden, sollten 

die Sicherheitsapparate eines Ta

ges erneut in Biirokratismus und 

"Volksfremdheit" zuriickverfal- 

len.

1.2.2.

Spannungsfeld Nr.2: 

Soli sich der Sicher- 

heitsapparat auf die 

Gefahrenabvehr beschran- 

ken oder sich als 

"S ozialisations polizei" 

verstehen?

Die beiliegende Synopse, die 

"idealtypische" Muster aufzeigt, 

konnte auf den ersten Blick den 

Schlufe nahelegen, daft die Dis- 

kussion fiber den Stellenwert der 

"Polizei" (Gefahrenabwehr oder 

"Gewahrleistung" der Sicherheit im 

weitestgefafeten Sinne) im chine

sischen Kontext irrelevant sei. 

Trotzdem hat es auch hier in der 

Volksrepublik im Laufe der Zeit 

immer wieder Verschiebungen ge- 

geben: In Zeiten besonderer

"Rechtsfreundlichkeit" (1954 ff., 

1961 ff. und 1979 ff.) herrschte 

eine Tendenz vor, den Sicher- 

heitsapparat eher auf die Gefah

renabwehr einzuengen, wahrend 

in den Jahren des "revolutionaren 

Aufbruchs" (1958 ff., 1966 ff.) 

eher die Allzustandigkeit der 

"Polizei" betont wurde, deren or

ganisatorische Eigenstandigkeit 

damit freilich bereits mit hinter- 

fragt war.

Das Tauziehen zwischen beiden 

Richtungen ist bisher noch nie 

auf die Dauer entschieden worden 

und la&t sich auch in Zukunft 

nicht beenden. Eines jedoch sollte 

man fur den westlichen Leser an 

dieser Stelle deutlich festhalten: 

Eine institutionelle Einschrankung 

des Sicherheitsapparats auf reine 

Gefahrenabwehr, wie sie sich in 

liberalen Rechtssystemen westli- 

cher Staaten ereignet hat, wird in 

China wohl nie stattfinden. Die 

Vorstellung vom Staat und seinen 

Sicherheitsaufgaben, wie sie heute 

in der Bundesrepublik Deutsch

land vorherrscht, beruht letztlich 

auf der liberalen Staatstheorie des 

19.Jhdts. Danach hatte sich die 

Obrigkeit darauf zu beschranken, 

Sicherheit und Ordnung zu 

schaffen und gegen "Storer" ein- 

zuschreiten. Der Polizei verblieb 

im Rahmen dieses Systems nur die 

Befugnis, Straftaten zu verfolgen 

und die Staatsgewalt durchzuset- 

zen. Der Begriff der Rechtsord- 

nung wurde mit dem der offentli- 

chen Sicherheit gleichgesetzt. Die 

Polizei greift daher prinzipiell nur 

dort ein, wo etwas verboten ist, 

wenngleich sie sich als "Freund 

und Helfer" auch sonst einschal- 

ten kann - allerdings in der Re

gel nicht mit hoheitlichen Mitteln. 

Eine solche Gleichsetzung von bf- 

fentlicher Sicherheit und Rechts- 

ordnung ist sowohl dem traditio- 

nellen als auch dem modern-mar- 

xistischen Polizeibe griff Chinas 

fremd.

Worauf das chinesische Denken 

hinauslauft, la6t sich vielleicht am 

besten anhand der Begriffe 

"aufeere" und "innere Kontrolle" 

exemplifizieren: Unter "aufeerer 

Kontrolle" ist ein Uberwachungs- 

system zu verstehen, das durch 

einen laufbahnma&ig organisierten 

und institutionell verselbstandig- 

ten Apparat getragen wird. "In

nere Kontrolle" ist demgegenuber 

ein System vorbeugender Uberwa- 

chung durch standige Indoktri- 

nation, vor allem durch Erziehung 

und Massenkommunikation. Innere 

Kontrolle ist eher positiv (Uber- 

reden und Erziehen, um die "Wi- 

derspriiche im Volk" zu losen) als 

negativ (Drohungen, Zwangsmafe- 

nahmen, Strafen, die nur zur L6- 

sung der "Widerspriiche zwischen 

uns und unseren Feinden" die- 

nen), mehr informell (Beifall, 

Auszeichnungen, Wettbewerb) als 

formell (Gesetz und Satzungen). 

Sie zielt vor allem auf "bewuSte" 

Mitarbeit ab.

"Innere Kontrolle" hatte schon im 

traditionellen China eine bedeut- 

same Rolle gespielt. Kontrolle in 

diesem Sinn liefe sich durch das 

Bild mehrerer um ein Individuum 

gelegter konzentrischer Kreise 

veranschaulichen: Den au&eren 

Kreis bildete die Gesetzesordnung 

(Militardienst, Steuern u.a.); 

weiter innen folgten gewisse Be- 

rufsvorschriften (Gilden u.a.); 

der innere Ring schlieSIich, von 

dem die starksten Krafte ausgin-
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gen, konstituierte sich aus Sitten 

und Gebrauchen, die mit Hilfe von 

Dorf gemeinschaften, Clans und 

Familien verinnerlicht und durch 

den Antrieb zu dauernder Loyali- 

tatsbezeugung habitualisiert wur- 

den.

In der VR China kam Anfang der 

funfziger Jahre - und zwar im 

Zuge der Nachahmung des Sowjet

systems - die stalinistische Ten- 

denz zur "au&eren Kontrolle" auf, 

die dann allerdings seit dem 

VUI.Parteitag (1956) wieder durch 

Formen der inneren Kontrolle ver- 

drangt wurden. Wahrend der Kul- 

turrevolution bestand das Postu- 

lat, die verschiedenen "konzentri- 

schen Kreise" zu einem einzigen 

Ring zusammenflie&en zu lassen, 

namlich zum "politischen" Verhal- 

ten nach Mafegabe der "Mao-Ze- 

dong-Ideen". Alle sozialen, wirt- 

schaftlichen, technischen und 

"fachmannischen" Gesichtspunkte 

sollten m.a.W. durch diese "po- 

litische" Kontrolle tiberlagert wer- 

den.

Es liegt auf der Hand, da6 die 

Aufgabenstellung der Polizeiorga- 

ne durch solche wechselnden 

Grundauffassungen immer wieder 

umgelenkt - und dadurch nicht 

gerade erleichtert wurde.

Eine politische Fiihrung, die der 

"au&eren Kontrolle" das Wort re- 

det, wird eher auf eine "formelle 

Polizei", auf genaue Eingrenzung 

der Polizeibefugnisse und nicht 

zuletzt darauf Wert legen, daR 

sich die Sicherheitskrafte weitge- 

hend auf die Bekampfung von 

"Stbrern" beschranken. Sie wird 

auch darauf hinwirken, daR "Si- 

cherheit" und "Schutz der 

Rechtsordnung" soweit wie mbglich 

zur Deckun g kommen.

Ruckt andererseits, wie es vor 

allem wahrend der Kulturrevolu- 

tion geschehen ist, die "Politik" 

(verstanden als Engagement fur 

den anderen) in den Vorder- 

grund, so besteht die Neigung, 

Polizei- und Sicherheitskrafte 

auch fur "innere Kontrolle", fur 

Motivationsbeschau und Indoktri- 

nierung zustandig sein zu lassen 

- ihnen also Befugnisse zuzuge- 

stehen, die dem westlichen Poli- 

zeidenken als abwegig-iiberzogen 

erschienen. Vor allem wird hier 

"Sicherheit" nicht mehr mit Erhal- 

tung der Rechtsordnung, sondern 

mit der Sicherung des "sozialisti- 

schen Aufbaus" gleichgesetzt.

Im "Normalfall" liegt die chinesi- 

sche Polizeiauffassung zwischen 

den beiden hier aufgezeigten Ex- 

tremen, also zwischen westlichem 

Liberalismus und kulturrevolutio- 

narem Polit-Rigorism us.

Die Prioritat der inneren Kontrolle 

schlieRt nicht aus, daR in der 

chinesischen Tradition eine Ein- 

richtung wie das Zensorat auf 

eine jahrtausendealte Geschichte 

zuriickblickt. Hier handelt es sich 

freilich um eine Institution, die im 

allgemeinen auf die Uberwachung 

der Beamtenschaft im Zentral- und 

Lokalbereich beschrankt blieb. 

Die Zensoren waren "Augen und 

Ohren des Kaisers" und fungier- 

ten gleichzeitig als dessen "spre- 

chende Beamten". Neben dieser 

Aufpasserrolle nahmen die Zenso

ren auch die Aufsicht iiber 

Staatspriifungen wahr, kontrol- 

lierten die regelmaRige Teilnahme 

der Beamten an Hofaudienzen und 

dariiber hinaus auch ihr Zeremo- 

nialverhalten. Sie priiften ferner 

die Bilanzen des Finanzministe- 

riums und der Provinzen, be- 

wachten das Staatseigentum und 

sorgten fur Unparteilichkeit bei 

der Auslosung der Reihenfolge 

von Kandidaten fur Beamtenpo- 

sten.

Solche innerinstitutionellen Kon- 

trollapparate bestehen in Form 

der Disziplinarkommissionen auch 

heute noch weiter - wenngleich 

unter einer "modernen" Bezeich- 

nung und mit einem marxistisch 

abgewandelten Selbstverstandnis. 

Mit Polizei und Sicherheit im en- 

geren Sinn haben diese Diszipli- 

nierungsinstitutionen nur insoweit 

zu tun, als auch der Sicher- 

heitsapparat Disziplinarregeln un- 

terworfen ist, bei deren Verlet- 

zungen der einzelne zur Rechen- 

schaft gezogen werden kann -al

lerdings in der Regel eher durch 

seine Vorgesetzten als aufgrund 

von Rechtsmitteln der Betroffe- 

nen.

l. 2.3.

Spannungsfeld Nr.3: 

Reibungen zwischen 

staatlichen und Danwei- 

Interessen

Trotz der leninistischen Organi

sation, die der Volks republik seit 

1949 iibergezogen worden ist, ha

ben die Grundeinheiten nach wie 

vor die Tendenz, sich als eigen- 

standige Zellen zu behaupten und 

sich von staatlichen und KP-Ein- 

fliissen so kraftig wie mbglich ab- 

zuschotten. Die Danwei tendiert

m. a.W. zum Monadentum (15). 

Grundlegend fur die chinesische 

Gesellschaftsstruktur bleibt der 

Dualismus von Danwei- und 

Trans-Danwei-Bereich. Innerhalb 

der Danwei gibt es Demokratie, 

Sozialismus (im Sinne umfassender 

Partizipation) und Sozialpolitik; 

auRerhalb ihres Bereichs dagegen 

sind davon nur hbchst schwache 

Ansatze zu finden. AuRerdem 

wirkt die Danwei als Klassen- 

kampfbremse und igelt sich auch 

gegen Bevormundung staatlichen 

Behbrden - nicht zuletzt auch des 

Sicherheitsapparates - ein.

Die Sicherheits-AuRenbiiros (pai- 

chusuo), die es unten (5.2.3.) 

noch naher zu beschreiben gibt, 

sind die hochsensible Beriih- 

rungsstelle zwischen staatlichem 

und Selbstverwaltungsbereich, 

zwischen der Interventions- und 

der Abschottungssphare, zwischen 

Trans-Danwei- und Danwei-Be- 

reich. Die Polizei muR gerade hier 

besonderes Fingerspitzengefiihl 

entwickeln, um sich nicht von 

vornherein alle EinfluRmbglichkei- 

ten zu verscherzen. Die Einhal- 

tung der "Massenlinie" ist hier 

alles andere als eine leere phra- 

seologische Forderung.

Besonders empfindlich reagiert die 

Danwei auf Denunziationen aller 

Art, wie sie wahrend der Kultur- 

revolution an der Tagesordnung 

waren und wie sie auch heute 

noch lange nicht ausgestorben 

sind. Die Danwei verlangt Loyali- 

tat ihrer Angehorigen, liebt 

Selbstbereinigung und tragt in 

sich die Philosophic des "Unter- 

den-Teppich-Kehrens". Der Staat 

andererseits ist an einer mbg- 

lichst umfassenden Aufklarung 

von Straftaten interessiert: Hohe 

Aufklarungsquote wirkt ja 

gleichsam automatisch vorbeugend 

und abschreckend!

Im allgemeinen iiberwiegt das 

Danwei-Gewicht. Eine Einrichtung 

wie die des "Freiwilligen Helfers 

der Volkspolizei", wie sie in der 

DDR besteht und dort sogar for- 

mell abgesichert ist, schien dem 

chinesischen Gesetzgeber offen- 

sichtlich nicht ratsam: Er kennt 

die Danwei-Mentalitat!

Hier kann es also im Einzelfall 

durchaus zu Konflikten kommen, 

wenn die Polizei "ihre Grenzen" 

nicht zu wahren weiR und kein 

Fingerspitzengefiihl zeigt.

Andererseits kann sich die Zu- 

sammenarbeit zwischen beiden Be- 

reichen durchaus harmonisch ge- 

stalten, wenn der Danwei das 

Recht zur Vorbeuge- und zur Re- 

sozialisierungsverantwortung be- 

lassen wird. Eine der fiinf wich- 

tigen SicherheitsmaRnahmen, die 

unten (2.1.2.) zu beschreiben 

sind, ist z.B. die Einschaltung 

der "Grundeinheiten" zur Be

kampfung der Kriminalitat in ihren 

eigenen Reihen. Adressaten fiir 

die Verbesserung der bffentlichen 

Sicherheit sind seit 1949 nicht 

nur die Sicherheits- und Justizor- 

gane, sondern vor allem die Dan- 

weis. U.a. werden die Fabriken, 

Unternehmen, Regierungsorgane, 

Schulen, StraRenkomitees und die 

landlichen Einheiten aufgefordert, 

durch verschiedene MaRnahmen,
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seien sie nun ideologischer, po- 

litischer, wirtschaftlicher, kultu- 

reller oder erzieherischer Art, 

Vorbeugeerziehung zu leisten und 

im iibrigen in ihrem eigenen In- 

teresse wachsamer zu sein. Ein 

hoher Funktionar des Ministeriums 

fur Dffentliche Sicherheit betont 

in einem Interview (16), daB "ein 

wichtiger Grund fur das Vorkom- 

men zahlreicher Verbrechen in 

der etwas zu laschen Kontrollpo- 

litik einiger Grundeinheiten" lie

ge. Unbedeutende Konflikte, die 

leicht durch mehr Engagement der 

Danweis hatten gelost werden 

konnen, "spitzten sich wegen un- 

geniigender Beachtung zu und 

entwickelten sich zu Verbrechen. 

Z.B. sind etwa 90% der Morde auf 

Besitzneid, Eifersucht, Ehestrei- 

tigkeiten und Auseinandersetzun- 

gen urn Hausgrund oder urn das 

Recht auf Benutzung der Wasser- 

zufuhr auf dem Lande zuriickzu- 

fiihren. Nur 10% der Morde waren 

mit Raub oder Vergewaltigung 

verbunden". Aus Miicken wurden 

also Elefanten, weil die Danweis 

nicht rechtzeitig eingeschritten 

waren!

2.

Die Aufgaben des Sicher

heit sap par at s

2.1.

General- und Spezial- 

klauseln

2.1.1.

Der Aufgabenkatalog der 

"VP-Bestimmungen" von 

1957

Die Volkspolizeibestimmungen von 

1957 enthalten eine General- (§ 2) 

und mehrere Spezialklauseln 

(§ 5). Die Aufgabe der Volkspo- 

lizei besteht nach § 2 in der ge- 

setzmaBigen Bestrafung von Kon- 

terrevolutionaren, in der Verhin- 

derung und Unterdriickung von 

Sabotageaktivitaten anderer krimi- 

neller Elemente, in der Aufrecht- 

erhaltung offentlicher Ruhe und 

Ordnung, im Schutz des Staats- 

eigentums, im Schutz der Rechte 

und rechmaBigen Interesseri des 

Burgers und in der Verteidigung 

des Systems der Volksdemokratie 

(heute miiBte es heiBen: der so- 

zialistischen Ordnung) sowie in 

der Gewahrleistung giinstiger Be

dingungen des sozialistischen 

Aufbaus im Lande. Vor allem der 

"Gewahrleistungs"-Passus ist ei- 

ner der Kernpunkte des chinesi- 

schen Sicherheitsrechts.

Neben diesem Generalauftrag sind 

in einem Spezialkatalog (§ 5) noch 

Verfolgung, Uberwachung konter- 

revolutionarer und anderer krimi- 

neller Elemente, Instruktionsauf- 

gaben (Anleitung von Behorden 

etc. bei der Verbrechensbekamp- 

fung), Aufsicht (von Gerichten, 

Wachdiensten, Arbeitslagern), 

Kontrolle (Sprengstoff, Reiseta- 

tigkeit, StraBenverkehr), Bewa- 

chung (dffentliche Platze, Eisen-, 

bahnstationen, fremde Botschaf- 

ten, Fabriken, Hygiene in den 

Stadten etc.), Feuerwehrtatigkeit, 

Restitutionsobliegenheiten (Auffin- 

dung und Riickfiihrung gestohle- 

nen Eigentums, Auffindung von 

entlaufenen Kindern und ver- 

schwundenen Personen etc.), 

Mithilfe bei Naturkatastrophen, 

Wohlfahrtsbelange ("aktive Unter- 

stiitzung von MaBnahmen fur die 

Wohlfahrt der Massen"), Propa

ganda (zum Zwecke der Erhohung 

der Wachsamkeit) und "andere" 

einschlagige Bereiche beim Namen 

genannt. Vor allem die letztere 

Klausel macht deutlich, daB der 

Aufgabenbereich nicht ab- 

schlieBend aufgezahlt ist, sondern 

- je nach Lage der Dinge -Weite- 

rungen zulaBt.

Systematisch lassen sich hier 

folgende Komplexe herausheben:

2.1.2.

Vorbeugung und Bekaap- 

fung der Krininalitat

Hier wird nicht nur die repressi

ve Kriminalitatsbekampfung (also 

die klassische "Gefahrenabwehr" 

im westlichen Sinne) betont, son

dern auch bereits die vorbeugen- 

de Bekampfung (17). Was "Straf- 

taten" sind, ist im Strafgesetz- 

buch von 1979 (dt. Text in C.a., 

Juli 1979, S.799-828) niederge- 

legt. Z.T. gelten auch noch die 

Bestimmungen liber Ordnungswi- 

drigkeiten von 1957 (dt. Text in 

C.a., Februar 1980, S.158-163) 

weiter.

2.1.2.1.

Vorbeugungspolitik:

Funf Ma&nahmen

Die Vorbeugung ist deshalb so 

wichtig, weil als Hauptursache fur 

Vergehen und Verbrechen aller 

Art nicht personliche Schuld, 

sondern der EinfluB der alten Ge

sellschaft, vor allem aber die 

iiblen Nachwirkungen der "zehn 

katastrophalen Jahre", also der 

Kulturrevolution, hingestellt wer

den. Die Ursachenforschung 

steckt in China - dies muS hier 

ausdriicklich erwahnt werden 

noch in den Kinderschuhen. Im 

Juni 1982 wurde die "Chinesische 

Gesellschaft fur die Erforschung 

der Jugendkriminalitat" (18) ge- 

griindet, deren Ziel es ist, nach 

den "objektiven GesetzmaBigkeiten 

der Entstehung und Veranderung" 

der Jugendkriminalitat zu forschen 

(19). Solange hier keine konkre- 

teren Anhaltspunkte vorliegen, 

wird es bei der pauschalisierenden 

Einschatzung der Ursachen blei- 

ben. Auch langfristig freilich 

diirften die gesellschaftlichen Ur

sachen (gegeniiber individuellen 

Motivationen) nach wie vor ein 

Obergewicht behalten; d.h., Auf- 

bau des Sozialismus und Riickgang 

der Kriminalitat werden tenden- 

ziell als dialektische Einheit, so- 

zialistisches Engagement und Kri- 

minalitatsreduzierung als Korrelate 

betrachtet. Die Kriminalitatspro- 

phylaxe ist unter diesen Umstan- 

den ein weites Feld!

Nach Angaben des Direktors des 

B tiros fur "Gesellschaftliche Si

cherheit" beim Ministerium fur 

dffentliche Sicherheit, Xie Sheng 

(20), wurden in China seit 1979 

vor allem funf MaBnahmen umfas- 

senden Charakters ergriffen, die 

der Verbesserung der bffentlichen 

Sicherheit und damit der Vorbeu

gung dienen sollen, namlich

- allgemeine sozialpolitische MaB

nahmen, u.a. Kampf gegen die 

Arbeitslosigkeit und "tatkraftige 

Forderung" der "sozialistischen 

geistigen Zivilisation" durch den 

Staat in den Schulen und in den 

Betrieben (21). Hier handelt es 

sich freilich weniger urn eine ty- 

pisch polizeiliche als vielmehr eine 

allgemeine sozialpolitische MaBnah- 

me.

- Typisch polizeilich dagegen ist 

die zweite Vorgehensweise, nam

lich die Verstarkung der Erzie- 

hung leicht straffalliger Jugendli- 

cher. Die meisten Verbrechen ge- 

hen heute ja auf das Konto von 

"Jugendlichen", d.h. also von 

Personen zwischen 14 und 25 Jah- 

ren, die zusammen mehr als die 

Halfte der Gesamtbevolkerung 

ausmachen. Bekampfung der Ju

gendkriminalitat ist also fast 

identisch mit Bekampfung der 

Kriminalitat iiberhaupt im heutigen 

China! Andererseits hat man er- 

kannt, daB gerade Jugendliche 

verhaltnismaBig leicht zu rehabi- 

litieren sind. Aus diesem Grunde 

sollen zunachst einmal bereits in 

den Danweis, d.h. also in den 

Fabriken, Bergwerken, Schulen 

und StraBenkomitees, Spezial- 

gruppen gebildet werden, die aus 

Lehrern und Eltern der straffal- 

ligen Jugendlichen, ferner aus 

Kadern der Wohnviertel und loka- 

len Polizisten zusammengesetzt 

sind. In Beijing, Tianjin und 

zahlreichen anderen Stadten wur

de auf diese Weise Jugendlichen 

geholfen, eine Schule zu besuchen 

oder eine Arbeit zu finden.

- Dritte MaBnahme: die Einrich- 

tung von "Verantwortlichkeitssy- 

stemen" auch im Sicherheitsbe- 

reich. Die neubelebte Institution 

des Verantwortlichkeitssystems, 

die derzeit in fast alien landwirt- 

schaftlichen und industriellen Be- 

triebseinheiten Triumphe feiert,
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eignet sich nach Ansicht der chi- 

nesischen Fiihrung auch fiir die 

Verbesserung der Sicherheitsar- 

beit. Diese Spielart ist iibrigens 

nicht so originell chinesisch, wie 

es die Propaganda gern wahrneh- 

men mbchte. So gibt es bei- 

spielsweise auch in der DDR re- 

gelrechte "Vereinbarungen zur 

Verhiitung von Rechtsverletzun- 

gen", die zumeist als dreiseitige 

Vertrage unter Einbeziehung kom- 

munaler Institutionen abgeschlos- 

sen werden. In diesen Vereinba

rungen verpflichtet sich z.B. der 

Betrieb, die Volks polizei "uber 

Werktatige zu informieren, bei de- 

nen Erscheinungen (Anfange) ei- 

ner kriminellen Gefahrdung fest- 

gestellt werden", wahrend auf der 

Gegenseite das Volkspolizei-Kreis- 

amt gegeniiber dem Betrieb die 

Verpflichtung eingeht, ihn "bei 

der Feststellung des Aufenthalts- 

orts von Arbeitsbummelanten zu 

unterstiitzen" Oder "uber festge- 

stellten Alkoholmifcbrauch von 

Werktatigen des Betriebs zu in

formieren" (22).

- Als Punkte 4 und 5 werden so- 

dann noch die verstarkte Einbe

ziehung der Danweis und die ver- 

besserte Ausbildung des Sicher- 

heitspersonals genannt.

2.2.2.2.

Der Beijinger Dreijah- 

resplan fur die Verbes

serung der Verbrechens- 

vorbeugung

Das Amt fiir Offentliche Sicher- 

heit der Stadt Beijing arbeitete 

auf Anregung des ZK, das in ei- 

nem Vier-Punkte-Vorschlag emp- 

fohlen hatte, "Beijing im Hinblick 

auf offentliche Sicherheit, Ord- 

nung und Moral zu einem Vorbild 

fiir das ganze Land zu machen, 

das sich auch international sehen 

lessen kann", einen Dreijahresplan 

aus, demzufolge bis 1983 die df- 

fentliche Sicherheit in der Haupt- 

stadt so gut wie im Rekordjahr 

1965 sein sollte.

Der Plan konzentrierte sich auf 

drei Aspekte: Verbrechensvorbeu- 

gung, Verstarkung der Umerzie- 

hung von Straftatern, Ausschal- 

tung der Verbrechensursachen. 

Als Hauptursachen fiir Straftaten 

wurden zugrundegelegt: der Mifc- 

brauch von Jugendlichen wahrend 

der Kulturrevolution, das geringe 

Rechtsbewu6tsein, das ebenfalls 

auf Einfliisse der Kulturrevolution 

zuriickgeht, der Arbeitsplatzman- 

gel und korrumpierende Einfliisse 

des Auslands (z.B. auslandische 

Filme und ihr Einflu 6 auf Verge- 

waltigungsdelikte etc.); schlieft- 

lich seien auch noch die Eltern 

schuld, die ihre Kinder "im Uber- 

ma& verwbhnten" (23).

2.2.2.3.

Die "neue Offenheit" in 

Unigang mit der Krimina- 

litat

Die offene Art, in der chinesische 

Funktionare heute iiber Verbre- 

chensvorbeugung und -bekamp- 

fung, iiber Jugendkriminalitat und 

ihre vermuteten Ursachen spre- 

chen, ist neu. Dreifcig Jahre lang 

hatte China von sich selbst das 

Bild einer Gesellschaft verbreitet, 

in der Verbrechen als so gut wie 

ausgerottet galten.

Die Schleusen bffneten sich hier 

erst nach dem traumatischen Er- 

lebnis der rotgardistischen Ge- 

setzlosigkeit. Unter dem Deckman

tel politischer Phraseologie ("Zer- 

stbrt die Hauptquartiere!", Sturz 

der "Revisionisten" etc.) pliinder- 

ten die Roten Garden Hauser, 

brachen bewaffnete Auseinander- 

setzungen vom Zaun, folterten 

ihre Opfer und iibten nebenbei 

die eine Oder andere Privatrache. 

Verwischt wurde damals die Gren- 

ze zwischen legitimer politischer 

Gewalt und gewohnlicher Krimina- 

litat.

Als besonders besorgniserregend 

gilt heute die Bandenkriminalitat, 

die ihre Traditionen nun keines- 

wegs im alten "Triaden"- und Ge- 

heimbundwesen haben mu6. Viel- 

mehr diirfte es das gemeinsame 

Erlebnis jahrelanger Arbeitslosig- 

keit oder der gemeinsamen Lange- 

weile in den an Freizeiteinrichtun- 

gen nicht gerade vorbildlichen 

Stadten sein, die den Nahrboden 

fiir gemeinsames kriminelles Han- 

deln schaffen. Auch ist der ju- 

gendliche Durchschnittschinese 

weit weniger Individualist und 

Einzel ganger als sein westlicher 

Altersgenosse. Ob rotgardistische 

Oder nachkulturrevolutionare Ban- 

denbildungen - die gemeinsam er- 

lebten Frustrationen, die durch 

die Gesellschaft auferzwungene 

Frugalitat und Askese schaffen 

schnell ein Bandenethos.

2.1.2.2.

Verbrechensverfolgung

2.1.2.2.1.

"Statistisches"

Obgleich die Fiihrung in den 

letzten beiden Jahren von einem 

signifikanten Sinken der Straf- 

falligkeitsrate spricht, ist die 

Zahl der Verbrechen, vor allem 

der Jugend- und Wirtschaftskrimi- 

nalitat, immer noch erheblich.

Einige Fakten wurden bereits im 

vorausgehenden Abschnitt ange- 

sprochen. Hier noch einige Zah- 

len, wie sie Ministerprasident 

Zhao Ziyang in einem Regierungs- 

bericht von 1982 angegeben hat. 

Danach wurden zwischen Januar 

und September 1982 136.024 Ver

brechen im wirtschaftlichen Be- 

reich aufgedeckt und behandelt, 

44.663 Faile davon bereits abge- 

wickelt und 26.227 Straffallige 

entsprechend dem Gesetz verur- 

teilt. Unter den iiber 100.000 

Fallen von Wirtschaftsverbrechen, 

die bisher aufgedeckt worden 

sind, gebe es nur eine geringe 

Zahl, in denen auch hohe Fiih- 

rungskader verwickelt sind -zu

meist eher als Opfer.

Erfolge seien vor allem beim 

Kampf gegen den offenen Schmug- 

gel und den Verkauf von Schmug- 

gelwaren erzielt worden. Und 

weiter: "Den schweren Wirt-

schaftsverbrechern, die sich der 

Unterschlagung, des Diebstahls, 

der Bestechung, der Annahme von 

Bestechungsgeldern, der Speku- 

lation und des Betrugs schuldig 

gemacht hatten, haben wir schwe

re Schlage versetzt und damit un- 

ser sozialistisches Wirtschaftssy- 

stem und unsere sozialistische Mo- 

dernisierung verteidigt" (27).

Eine fiir die derzeitigen chinesi- 

schen Verhaltnisse bezeichnende 

Verbrechensform ist das Toten 

weiblicher Sauglinge. Nachdem im 

Zuge der Familienplanungsreform 

die Ein-Kind-Familie zur Re gel er- 

hoben wurde, neigen offensicht- 

lich zahlreiche Familien - vor allem 

Bauernfamilien - dazu, sich nur 

mit einem Sohn zufriedenzugeben. 

Madchen werden einfach getotet. 

Dieses Verb rechen hat inzwischen 

solche Dimensionen angenommen, 

da& sich sogar Ministerprasident 

Zhao Ziyang veranlafct sah, in 

seinem Regierungsbericht iiber 

den 6.Fiinfjahresplan dem "Ver

brechen, weibliche Sauglinge zu 

ertranken und deren Miitter zu 

mifehandeln", den Kampf anzusa- 

gen. Bezeichnenderweise heiftt es 

bereits in Art. 15 des Ehegesetzes 

von 1980, da6 "Ertranken und 

jede andere Art des Tbtens von 

Kleinkindern..." verboten sind.

Obwohl China bisher keine de- 

taillierten und umfassenden Krimi- 

nalstatistiken veroffentlicht, ge- 

lang es auslandischen Beobach- 

tern, durch Erstellung reprasen- 

tativer Samples und durch Aus- 

wertung lokaler Berichte wertvolle 

Aufschliisse zu schaffen. In die- 

ser Richtung hat sich z.B. ein 

Arbeitskreis urn Konrad Wegmann 

an der Ruhr-Universitat Bochum 

verdient gemacht (28).

Die heutige Sicherheitslage wird 

von der chinesischen Fiihrung 

durchaus optimistisch einge- 

schatzt: Seit dem Sturz der Vie- 

rerbande sei die Kriminalitatsrate 

standig gesunken. In den ersten 

sechs Monaten d.J. 1982 habe es 

in den 18 grofcen Stadten Chinas
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mit einer Bevolkerung von jeweils 

mehr als einer Million Menschen 

insgesamt nur 57.000 Kriminalfalle 

gegeben. Alle besonders schwer- 

wiegenden Kriminalfalle seien auf- 

geklart worden. Ober 80% aller 

Strafsachen seien Diebstahle. Nur 

etwa 8% umfaBten schwere Verbre

chen wie Mord, Raubiiberfall und 

Vergewaltigung. Die Riickfalltater 

beschrankten sich auf nur knapp 

5%.

China ist stolz darauf, als das 

"sicherste Land der Welt” - und 

Beijing als die "sicherste Stadt" 

gelobt zu werden (29). In der 

Zeit zwischen 1979 und 1981 be

trug der Anteil der kriminell re- 

gistrierten Personen in China nur 

0,075% der Gesamtbevblkerung, 

wohingegen dieser Personenkreis 

1979 in den USA laut Statistiken 

des FBI mit 5,22% der Gesamtbe- 

volkerung zu Buche schlug. Da- 

bei miisse man bedenken, daB ge- 

genwartig immer noch die negati- 

ven Einfliisse der Kulturrevolution 

nachwirkten!

2.1.2.2.2.

Die Mitwirkung des 

Sicherheitsapparats bei 

der Verfolgung

Der Aufgabenbereich des Sicher- 

heitsapparats wird durch § 3 der 

StPO von 1979 (dt. Text in C.a., 

September 1979, S.982-1011) un- 

miBverstandlich klar festgelegt.

- Aufklarung, Festnahme und 

Voruntersuchung in Straffalien 

obliegen danach den Sicherheits- 

organen.

- Die Genehmigung von Verhaf- 

tungen, Ermittlungen und die Er- 

hebung der offentlichen Klage 

obliegen der Volksanwaltschaft.

- Das ProzeBverfahren schlieBlich 

liegt in den Handen der Volksge- 

richte. Ausdriicklich heiBt es 

noch erganzend, daB "irgendwel- 

che anderen Behbrden, Vereini- 

gungen und Einzelpersonen nicht 

befugt sind, diese Rechte auszu- 

iiben". Verbrechensverfolgung ist 

m.a.W. das Monopol der "drei Or- 

gane".

GemaB § 4 miissen sich die 

"Drei", u.a. also auch die Sicher- 

heitsorgane, bei der Durchfiih- 

rung von Strafverfahren "auf die 

Massen stiitzen, die Tatsachen 

zur Grundlage und die Gesetze 

zur Richtschnur nehmen. Bei der 

Anwendung der Gesetze ist gegen 

alle Burger durchweg gleich zu 

verfahren; vor dem Gesetz sind 

keinerlei Vorrechte zulassig". 

§ 13 StPO trifft noch erganzende 

Abgrenzungen zwischen Gerich- 

ten, Volksanwaltschaften und Si- 

cherheitsorganen.

Die Sicherheitsorgane sind vor 

allem im Rahmen der in §§38 ff. 

geregelten "Z wangsmaBnahmen" 

zustandig. U.a. kbnnen Gerichte, 

Volksanwaltschaften und Sicher

heitsorgane den Beschuldigten je 

nach den Tatumstanden in Ge- 

wahrsam nehmen, ihn gegen Si- 

cherheitsleistung freilassen oder 

aber seine Wohnung iiberwachen. 

Die Sicherheitsorgane kbnnen 

(§ 41) einen auf frischer Tat Be- 

troffenen Oder dringend Verdach- 

tigen, dessen Straftat Verhaftung 

erfordert, vorlaufig festnehmen. 

Hierbei ist jedoch ein Festnahme- 

ausweis (§ 43) vorzuzeigen; 

auBerdem ist der Festgenommene 

innerhalb von 24 Std. nach der 

Festnahme zur Sache zu verneh- 

men. Erweist sich die Festnahme 

als unnbtig, ist der Betreffende 

auf der Stelle freizulassen und 

mit einer Freilassungsbescheini- 

gung zu versehen (§ 44). Die 

Verhaftung ist nachtraglich von 

der Volksanwaltschaft zu genehmi- 

gen (§§ 46, 47).

Die Ermittlungstatigkeit der Poli- 

zei im Strafverfahren zerfallt in 

zwei Abschnitte. Im Unterschied 

zum Rechtszustand der Bundesre- 

publik Deutschland wird zwischen 

einer Art Vorpriifung (§§ 59-61 

StPO) und dem eigentlichen Er- 

mittlungsverfahren (§§ 62 ff.) 

unterschieden. Ziel der Vorprii- 

fung ist es, festzustellen, ob ein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet 

werden soli; Ziel des Ermittlungs- 

verfahrens ist die Feststellung, 

ob Anklage erhoben werden soil. 

Die "Ermittlungen" werden, wie 

bereits erwahnt, nicht von den 

Sicherheitsbehbrden, sondern von 

der Volksanwaltschaft durchge- 

fiihrt. Die offentlichen Sicher

heitsorgane leisten dieser bei 

Durchsuchungen, Beschlagnahme 

von Beweisstiicken, Fahndungen 

etc. jedoch Hilfe (z.B. § 91).

Da nicht zwischen Verbrechen, 

Vergehen und Ordnungswidrigkei- 

ten unterschieden wird, gelten 

diese Verfahrensvorschriften 

prinzipiell gleichermaBen fiir alle 

Straftaten.

Die Sicherheitsbehbrden sind auch 

zustandig fiir die Vollstreckung 

der verschiedenen Urteile, sei es 

nun die Todesstrafe oder eine Ge- 

fangnis- bzw. Arbeitserziehungs- 

strafe.

2.2.

Allgeneine Gefahren- 

abvehr

Im Unterschied zum Aufgabenka- 

talog der Polizei in den liberalen 

Staaten des Westens ist die Ge- 

fahrenabwehr, die als solche 

nicht beim Namen genannt wird, 

sondern sozusagen als Oberbe- 

griff das gesamte Polizeiaufgaben- 

profil bestimmt, nicht nur auf die 

Prevention gegenwartiger oder 

unmittelbar bevorstehender Gefah- 

ren beschrankt, sondern bezieht 

sich auch auf vergangene und auf 

kiinftige Gefahren, genauer auf 

Beseitigung bereits eingetretener 

Stbrungen und auf den Kampf ge

gen bevorstehende Gefahren. 

Auch an die Wahrscheinlichkeit 

einer bevorstehenden Stbrung 

werden geringere Anforderungen 

gestellt. Selbst bei Vorliegen le- 

diglich abstrakter Gefahrdungen, 

die beis pi els weise in der Bundes- 

republik allenfalls durch ErlaB 

von Polizeiverordnungen bekampft 

werden kbnnten, ist bereits ein 

antizipierendes Eingreifen mbg- 

lich. Die "Gefahr" erfahrt also 

vor dem Hintergrund der "revo- 

lutionaren Wachsamkeit" eine un- 

gewbhnlich extensive Weiterung. 

Dies wird besonders deutlich bei 

der im Gesetz von 1957 erwahnten 

"gesetzmaBigen Kontrolle von 

Sprengstoff, gefahrlichen Giften, 

SchuBwaffen, Munition und Radio- 

apparaten sowie bei der Oberwa- 

chung des Handels mit Druckerei- 

geraten und mit Vorrichtungen 

fiir die Herstellung von Stichen", 

setzt sich fort liber die "gesetz- 

maBige Uberwachung des Aufent- 

halts und der Reise von Fremden 

und staatenlosen Personen" und 

kulminiert in der "Propaganda un- 

ter den Massen zum Zweck der 

Erhbhung der offentlichen Wach

samkeit ..."

2.3.

Sonderaufgaben

2.3.1.

Einwohnermeldepolizei

Die bereits erwahnte Einwohner- 

meldepolizei hat besonders fiir die 

Registrierung jedes Einwohners in 

ihrem Amtsbereich zu sorgen. Da- 

neben hat sie den Nachbar- 

schaftsorganisationen in alien Si- 

cherheitsfragen Unterstiitzung zu 

gewahren und bei der Erziehung 

der Nachbarn im Sinne der "so- 

zialistischen geistigen Zivilisation" 

Mithilfe zu leisten - dies alles zu- 

satzlich zu den allgemeinen Straf- 

verfolgungs- und Gefahrenab- 

wehraufgaben. Hinzu kommt noch 

soziale Hilfestellung fiir die 

"Wohlfahrt" der Massen, die 

manchmal bis zur Mithilfe beim 

Waschewaschen fiir alte Leute, 

beim Saubermachen der Wohnung 

etc. reicht.

2.3.2.

Verkehrs polizei

Die Verkehrspolizei sorgt fiir die 

Realisierung der gerade nach 1979 

neuerlassenen Verkehrsordnun- 

gen. Im Marz 1982 beispielswe’se 

wurde in Beijing eine neue Ver- 

kehrsordnung eingefiihrt, und 

zwar durch Herabsetzung der Ge- 

schwindigkeit und ahnliche MaB-
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nahmen. Auf einigen Landstrafcen 

mit hoherer Unfallquote wurden 

Radargeschwindigkeitsmesser, Al- 

koholme&gerate und Bremspriifge- 

rate eingerichtet. Auch die drei 

neuen Ringstra6en unterstehen 

Sonderordnungen. Die Verkehrs- 

polizei fiihrt Schulungskurse 

durch und testet in den Danweis 

den Kenntnisstand der Verkehrs- 

teilnehmer. Den Bauern auf dem 

Land trug sie die neuen Ver- 

kehrsvorschriften uber Lautspre- 

cheranlagen, Dias, Wandbilder 

usw. vor.

Verkehrssiinder haben an Nach- 

holkursen teilzunehmen, die eben- 

falls von der Verkehrspolizei, und 

zwar in der Re gel von der Son- 

derdistrikts- Oder Kreis-Polizei, 

veranstaltet werden. Oberfliissig 

zu erwahnen, da& solche Einrich

tungen im wesentlichen auf die 

grofeen Stiidte beschrankt sind.

2.3.3.

Bewaffnete Volkspolizei

Die Bewaffnete Volkspolizei wurde 

bereits mehrere Male erwahnt. Ihr 

obliegen u.a. Grenzsicherungs- 

funktionen (vor allem der Kampf 

gegen Schmuggel und Spionage), 

ferner der Schutz der auslandi- 

schen Botschaften und Konsulate, 

der Schutz wichtiger bffentlicher 

Verkehrseinrichtungen und der 

Schutz von Partei- und Regie- 

rungsinstitutionen - ganz zu 

schweigen von den allgemeinen 

Aufgaben der Gefahrenabwehr 

(30).

2.3.4.

Auf sichts polizei

Die Aufsichtspolizei ist in den Ge- 

fangnissen und Arbeitserzie- 

hungslagern tatig. Sie fahndet 

nicht nur nach Ausbrechern, son- 

dern sollen vor allem dafiir sor- 

gen, da6 eine "ideologische Umer- 

ziehung" durch Produktionsarbeit 

stattfindet. Laojiao soil weniger 

ein Gefangnis als vielmehr eine 

Schule sein. Es gelten die Grund- 

satze: durch Beispiel beeinflus- 

sen, "Erziehen, Beeinflussen, 

Retten und Umerziehen". Der 

Schwerpunkt liegt also bei der 

Erziehungsarbeit - zumindest ist 

es theoretisch so. Zur Praxis 

wurden bereits Einzelheiten in 

CHINA aktuell in anderem Zusam- 

menhang gebracht (31).

Auch die "B tiros fur die Umerzie- 

hung durch Arbeit" sind beim Si- 

cherheitsapparat untergebracht, 

und zwar den jeweiligen "Amtern 

fiir die offentliche Sicherheit" auf 

Provinzebene attachiert.

Die Aufsichtspolizisten werden 

viel gelobt, aber auch getadelt - 

und sind nicht selten Ziel von 

Racheakten.

- Gelobt: "Sie sind keine Lehrer, 

aber sie haben die gute Moral von 

Lehrern. Sie sind keine Arzte, 

aber sie beherrschen die Methode, 

die Krankheit zu behandeln, urn 

den Patienten zu retten."

- Getadelt und verfolgt: Man den- 

ke an die zahlreichen Racheakte, 

die ehemalige Laojiao-Insassen an 

ihren Erziehern und an den "Ent- 

sendern" begehen (32).

2.3.5.

Keine militarischen 

Aufgaben

Weitere Sonderaufgaben, wie Be- 

wachung bffentlicher Platze, Be- 

aufsichtigung der hygienischen 

Verhaltnisse, Mithilfe bei Natur- 

katastrophen etc., wurden bereits 

erwahnt. Was die Stellung der 

Polizei im Rahmen der Landesver- 

teidigung anbelangt, so wird hier 

neuerdings wieder ein markanter 

Strich zwischen VBA und Sicher- 

heitsapparat gezogen. Die Sicher- 

heitsbehbrden haben demnach zu

mindest offiziell keine Kampfauf- 

trage, sondern assistieren ledig- 

lich bei der Erfassung der Wehr- 

pflichtigen und bei deren Uberwa- 

chung. Angesichts der immer noch 

vorherrschenden Volkskriegskon- 

zeption stiinde die chinesische 

Fiihrung aber wohl nicht an, 

notfalls auch Sicherheitsverbande 

an die Front zu werfen, die sich 

dann allerdings nicht auf den vbl- 

kerrechtlichen Schutz berufen 

kbnnten, der sonst - gemafe den 

Genfer Konventionen - fiir Kom- 

battanden gilt.

2.3.6.

Lebensmittelhygiene

Am l.Oktober 1983 wird das neue 

Lebensmittelhygienegesetz in

Kraft treten und die entsprechen- 

den Bestimmungen aus dem Jahre 

1979 ablbsen. Das Gesetz gliedert 

sich in 9 Abschnitte und 45 Para- 

graphen. U.a. sind in dem Gesetz 

auch konkrete Sanktionen bei 

Verletzungen festgelegt. Bei 

leichten Fallen wird Geldstrafe, 

Einstellung der Produktion oder 

Entzug der Hygienelizenz ver

han gt. Hat die Verletzung der 

Bestimmungen schwerere Folgen, 

z.B. die Verkrtippelung oder den 

Tod von Menschen, so werden die 

Verursacher strafrechtlich zur 

Rechenschaft gezogen.

Hier bffnet sich ein weiter Tatig- 

keitsbereich fiir die Sicherheits- 

behorden.

2.3.7.

Sonderzustandigkeiten in 

friiheren Jahren

Nicht vergessen werden durfen 

hier jene besonderen "anti-kon- 

terrevolutionaren" Aufgaben der 

fiinfziger Jahre sowie die friiher 

in gro&em Mafestab praktizierte 

"Politik des Hinunterversen- 

dens".

2.3.7.1.

Kampf gegen die "Konter- 

revolution

Grundlage fiir die erstere Aufga- 

be waren eine Reihe von Bestim

mungen, die Anfang der fiinfziger 

Jahre ergingen, so z.B. das 

"Statut iiber die Bestrafung von 

konterrevolutionaren Aktivitaten" 

(1951), ferner die "Vorlaufigen 

Regelungen fiir die Beaufsichti- 

gung von konterrevolutionaren 

Elementen" (1952), das "Statut 

iiber die Bestrafung von Korrup- 

tion" (1952), das "Vorlaufige Sta

tut iiber Strafen fiir die Unter- 

grabung des staatlichen Geldsy- 

stems" (1951), die "Anordnung 

des staatlichen Verwaltungsrats 

hinsichtlich des strikten Verbots 

von Opium und anderen Narkoti- 

ka" (1950) und z.T. auch das 

"Gesetz iiber die Landreform’’ von 

1950, fiir dessen Durchfiihrung 

zwar primar die aus lokalen Bau

ern zusammengesetzten "Landre- 

formkomitees" zustandig waren, 

deren Tatigkeit aber gema6 § 34 

dieses Reformgesetzes von den 

Regierungsstellen aller Ebenen zu 

unterstiitzen war - womit sich 

gleichsam automatisch die Sicher

heit sbehbrden auf den Plan geru- 

fen sahen.

2.3.7.2.

Xiafang

Was die Politik des Xiafang ange- 

langt, so gab es dafiir zwar schon 

vor der Kulturrevolution eigene 

Biiros, die nicht unmittelbar zum 

Sicherheitsapparat gehbrten. Wah- 

rend der Kulturrevolution freilich 

wurde diese Aufgabe des "Hinun- 

terschickens", die gerade damals 

einen nie gekannten Hbhepunkt 

erreichte, von den militarischen 

Kontrollausschiissen betrieben, 

die damals ja anstelle der Sicher- 

heitsbiiros getreten waren.

2.3.7.3.

Schauprozesse

Unter der Regie von Militarkon- 

trollausschiissen fanden auch jene 

Schauprozesse statt, die es seit 

Mitte der fiinfziger Jahre kaum 

noch gegeben hatte, die aber 

nun, nach dem Zwischenfall von 

Wuhan i.J. 1967, ihre Renaissance 

erlebten. Das ordentliche Ge- 

richtsverfahren wurde damals 

m.a.W. durch "Massengerichts"- 

Veranstaltungen ersetzt, iiber die 

das Militar in seiner Eigenschaft 

als oberster Hiiter der Sicherheit 

wachte. Solche Schauprozesse 

fanden nicht selten im GroSrahmen 

von Sportstadien statt, wurden 

per Fernsehen iibertragen und in 

der Regel auch mit einem Todes- 

urteil abgeschlossen, das coram 

publico und vor den Augen des 

Fernsehpublikums vollzogen wurde
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(33). Die damaligen "Gerichte" 

setzten sich aus "Vertretern der 

offentlichen Sicherheit, der 

Volksanwaltschaft und der Gerich

te" zusammen (34). Manchmal wird 

auch davon berichtet, daB der 

"MilitarkontrollausschuB des Amtes 

fur Offentliche Sicherheit" (z.B. 

der Stadt Harbin) Schauprozesse 

abhielt und Todesstrafen aus- 

sprach (35). Die Schauprozesse 

sollten "Furcht, Gehorsam und 

KlassenhaB auslosen"; bei ihnen 

sollte der Zorn der Massen - aber 

auch ihre "Milde", wenn sie gebo- 

ten sein sollte - zum Ausdruck 

kommen und im Endeffekt gesell- 

schaftsformiges Verhalten erzeu- 

gen.

2.3.7.4.

"Obernahwe*

Militarkontrollausschfisse hatten 

schon bei der Machteroberung 

durch die Kommunisten in den 

Jahren 1949 ff. eine iiberragende 

Rolle gespielt. Sie organisierten 

damals sog. "Ubernahmekomitees", 

die Universitaten, Schulen und 

Verlage besetzten (kulturelle 

Ubernahmekomitees), Banken, Fa- 

briken und Warenhauser der Guo- 

mindang iibernahmen (wirtschaft- 

liche Ubernahmekomitees), milita- 

rische Einrichtungen mit Beschlag 

belegten (militarische Ubernahme- 

komitees) und lokale sowie zen- 

trale Behordenstellen abldsten 

(administrative Ubernahmekomi- 

tees). Aufgabe der Militarkon- 

trollausschiisse war es, fur die 

Disziplin der eigenen Soldaten bei 

der Ubernahme zu sorgen, Mas- 

sengerichtsverfahren zu organi- 

sieren, kampfende Truppen sowie 

Verwaltungspersonal der Guomin- 

dang umzufunktionieren und da- 

durch die Ausfiihrung von Wei- 

sungen der Parteileitung bei der 

Ubernahme von Guomindang-Ge- 

bieten zu gewahrleisten. Die Aus- 

schiisse iibten diese Funktion bis 

etwa 1951 aus und sollten erst 

1967 neubelebt werden, urn dann 

Rundfunkanstalten, Verlage, 

Hochschulen und - nicht zuletzt - 

die Amter fur Offentliche Sicher

heit zu besetzen und zu "iiber- 

nehmen" (36).

2.3.7.5.

Oberwachung der "Funf 

schlechten Elemente"

Zu den Aufgaben der Sicher- 

heitsbehbrden gehorte auch lange 

Zeit die Uberwachung der ehema- 

ligen GroBgrundbesitzer, Reichen 

Bauern, Konterrevolutionare,  

Rechtsabweichler und anderer 

"boser Elemente", die Anfang der 

fiinfziger Jahre formell als 

"schlechte Elemente" eingestuft 

worden waren, und die diesen 

Status auch dann noch behielten, 

als sie langst ihr Vermogen einge- 

biiBt hatten und als von Grund- 

besitz keine Rede mehr sein 

konnte. Diese politischen Parias, 

die etwa 1% der Bevolkerung aus- 

machten, unterlagen scharfen 

MaBnahmen bei der "Erziehung 

durch Arbeit", hatten regelmaBig 

beim ortlichen Amt fur Offentliche 

Sicherheit Rechenschaft fiber ihr 

Verhalten abzulegen und dienten 

im iibrigen als willkommene Ziel- 

scheibe offentlicher Kritik, die 

vor allem dann immer wieder be- 

sonders heftig aufbrandete, wenn 

wieder einmal eine Kampagne an- 

zulaufen begann. Theoretisch 

konnten Personen, die der Ffin- 

fer-Gruppe zugerechnet wurden, 

zwar nach langem Wohlverhalten 

beim Sicherheitsamt eine formale 

Redefinition ihres Klassenstandes 

beantragen; doch wurde solchen 

Antragen erfahrungsgemaB nur in 

den seltensten Fallen stattgegeben 

(37). Nach den Reformen vom De- 

zember 1978 wurden die Fiinf Ele

mente rehabilitiert und die bis- 

herige Praxis als zutiefst unmar- 

xistisch angeprangert (38).

U.a. war von "biologischer 

Schuld"-Zuweisung unter marxi- 

stischem Deckmantel die Rede, da 

ja auch Kinder der "Fiinf 

schlechten Elemente" mit in den 

Diskriminierungskomplex miteinbe- 

zogen wurden.

2.3.8.

Geheimdienstaufgaben?

Unter besonderen Umstanden war 

in China das Geheimdienstwesen 

durchaus groSgeschrieben, z.B. 

in Kriegszeiten (39). Auch in 

taiwanesischen Abhandlungen wird 

nicht selten uber das "Investiga

tion System" geschrieben (40). 

Auch hat es ohne Zweifel einen 

umfangreicheren Geheimdienstap- 

parat gegeben, der weitgehend 

mit dem Namen Kang Sheng ver- 

bunden war, jenem zum Politburo 

aufgestiegenen Spitzenkader, der 

am Ende mit zu den radikalsten 

Vertretern der kulturrevolutiona- 

ren Linie gehort hatte. Ferner 

dart man davon ausgehen, daB 

bestimmte Sektoren, so z.B. das 

Militar, iiber einen wohldurchge- 

bildeten "Informationsapparat" 

verfiigen.

Generell jedoch vertragen sich 

Geheimdienste schlecht mit dem 

chinesischen Danwei-Denken. Die 

einzelnen Danweis sind so sehr 

vom Gedanken der gegenseitigen 

Sozialkontrolle durchdrungen, daB 

ein Geheimpolizist sich dort wie 

ein Fremdkorper ausnahme - ja 

sofort als solcher entdeckt und 

belachelt wurde. Spionage- und 

Geheimdienste sind also letztlich 

nur im Trans-Danwei-Bereich 

sinnvoll. Ob entsprechende Appa- 

rate existieren, ob sie zentrali- 

siert sind, ob auch dort die 

iiblichen Rivalitaten und Eifer- 

siichteleien der Geheimdienste ge- 

geneinander bestehen und ob 

solche Einrichtun gen Teil des df- 

fentlichen Sicherheitswesens sind 

- dariiber liegen kaum substan- 

tielle Erkenntnisse vor.

3.

Die Befugnisse der 

Sicher heitsbehdr den

3.1.

Befugnisse in einzelnen

Grundsatzlich geht Prevention vor 

Repression. Der oben bereits an- 

gedeutete ungemein extensiv in- 

terpretierte "Gefahren"-Be griff 

ermbglicht preventives Eingreifen 

aufgrund der verschiedensten 

Mittel, unter denen "Erziehung" 

und Propaganda Vorrang haben.

Im iibrigen stehen jene drei iibli- 

chen Hauptformen des polizeilichen 

Handelns, die z.B. auch Polizei- 

behorden der Bundesrepublik ein- 

gereumt sind, nemlich die Verffi- 

gung, die Erlaubnis und die 

(ordnungsbehordliche) Verord- 

nung dem chinesischen Sicher- 

heitsapparat ohnehin zur Verffi- 

gung. Dariiber hinaus hat der Si- 

cherheitsapparat gemaB § 6 der 

Volkspolizeibestimmungen von 1957 

das Recht der Festnahme, der 

Einsperrung und des Verhors 

(diese Rechte wurden durch die 

StrafprozeSordnung von 1979 er- 

neut bestatigt); ferner kann er - 

allerdings nur im gesetzmaBigen 

Rahmen - Strafe gegen solche 

"dhti 8f- 

fentlichen Frieden gefahrden, oh

ne allerdings bereits ein Verbre

chen begangen zu haben".

Werden Warnungen nicht zur 

Kenntnis genommen oder kommt es 

zu ernsthaften Fallen des Wider- 

stands oder zu tatlichen Angrif- 

fen, so kann die Polizei notfalls 

auch von der Waffe Gebrauch ma- 

chen (Naheres unten).

In dringenden Fallen kann die 

Polizei ferner - und zwar "bei der 

Verfolgung von Verdachtigen oder 

Kriminellen oder zwecks Rettung 

von Leben" Transport- und Kom- 

munikationsmittel in Beschlag neh- 

men, die einem Regierungsorgan, 

einer offentlichen Korperschaft, 

einem Unternehmen oder einer 

Einzelperson gehdren. Im polizei

lichen Bereich liegt auch die Be- 

fugnis zur Ausweis- und Identi- 

tatskontrolle.

Von "Ersatzvornahme" ist in den 

Bestimmungen nirgends die Rede; 

hier verlaBt man sich offensicht- 

lich auf die Fahigkeit des einzel

nen Polizisten zur Ad-hoc-Initia- 

tive.

Hier noch zwei Zusatzbemerkun- 

gen, namlich iiber den "Arbeits-
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stil" und den Schufcwaffenge- 

brauch.

3.2.

Massenlinie

Wenn von "Arbeitsstil" die Rede 

ist, dann soli in der Regel das 

Verhaltnis zwischen Polizei und 

Bevolkerung angesprochen wer- 

den. Hier gibt es noch Nachhol- 

bedarf, da nicht nur wahrend der 

Kulturrevolution die Sitten der 

Sicherheitsorgane "verroht" sind, 

wie es manchmal hei6t, sondern 

weil auch schon vor der Kulturre

volution von Polizisten manchmal 

ein Ton angeschlagen wurde, der 

mit dem Konzept der Einheit von 

Polizei und Volk schlechterdings 

unvereinbar war. Neuerdings 

kommt hier noch eine aktuelle Di

mension hinzu, namlich die Fe- 

stigkeit des Polizisten gegeniiber 

Bestechungsversuchen. So heiBt 

es bezeichnenderweise in einem 

Bericht des Sicherheitsamts von 

Guangzhou, dafe die Beamten im 

l.Hj. 1981 nicht weniger als 5.000 

Versuchen der Bestechung wider- 

standen hatten (41).

Von "Geeignetheit" der einge- 

setzten Zwangsmittel oder aber 

von "Verhaltnismafeigkeit" ist in 

den gesetzlichen Bestimmungen 

nirgends die Rede; doch verla&t 

man sich hier offensichtlich dar- 

auf, daft der Grundsatz der Mas

senlinie, der auch alien Sicher- 

heitsmafenamen zugrunde zu liegen 

hat, das polizeiliche Verhalten im 

Sinne dieser beiden Grundsatze 

mitbestimmt. Nach § 3 der Volks- 

polizeibestimmungen von 1957 

"mufc sich die Volks polizei auf die 

Volksmassen stiitzen, standig in 

engem Kontakt mit den Massen 

bleiben, auf die Ansichten der 

Massen hbren und sich von ihnen 

kontrollieren lessen... Sie hat... 

unentwegt dem Volk zu dienen".

3.3.

SchuK waffengebrauch

Am 5.Juli 1980 erging eine "Ver- 

ordnung" (guiding) uber den 

Schufewaffengebrauch der Polizei, 

die aus 10 Paragraphen besteht 

(42). Zweck dieser Bestimmungen 

ist es, den Gebrauch von Waffen 

einzuschranken und damit gleich- 

zeitig der Fort set zung von Waf- 

fenmi&brauch, wie er wahrend der 

Kulturrevolution haufig vorgekom- 

men war, Einhalt zu gebieten. In 

§§ 3 und 4 werden die Vorausset- 

zungen fur die Benutzung der 

Dienst pistole festgelegt. Nach 

Moglichkeit hat die Polizei vorher 

eine Warnung abzugeben. Aufeer- 

dem ist sofort nach dem Waffenge- 

brauch bei der ubergeordneten 

Behorde Meldung zu erstatten. 

Auch der Gebrauch des Schlag- 

stocks und der Pfeife ist genau 

festgelegt. In § 8 wird der Poli

zei das Recht eingeraumt, Hand- 

schellen und Fesseln zu benut- 

zen.

Am 25.April 1981 erging eine Re- 

gelung uber den Besitz von Feu- 

erwaffen, die nicht nur fur die 

Polizei, sondern fiir jedermann 

gilt. Die Bestimmungen wurden - 

mit Zustimmung des Staatsrats - 

vom Sicherheitsministerium erlas- 

sen und ersetzen, wie es heil?>t, 

die entsprechenden "Vorlaufigen 

Regelungen" von 1951. Die Be

stimmungen beziehen sich auch 

auf Sportwaffen, betreffen des 

weiteren Auslander und gehen da- 

von aus, daft nur staatliche Orga- 

ne Waffen besitzen diirfen. Jede 

Ausnahme ist genehmigungspflich- 

tig. Das "Gesetzeswerk" besteht 

aus 32 Paragraphen. Nach § 23 

sollen die dffentlichen Sicher

heitsorgane der verschiedenen 

Ebenen regelmafeig nachprufen, ob 

die Bestimmungen uber die Waf- 

fenhaltung und -benutzung einge- 

halten werden. Die Sicherheitsbe- 

horden sind auch zustandig fiir 

die Uberwachung des Waffenver- 

kaufs von Auslandern an Chinesen 

(§ 29).

4.

Rechtsmittel gegen 

polizeiwidriges Vorgehen

In einem sozialistischen Staat be

steht - so die offizielle Pramisse 

auch der chinesischen Fiihrung - 

eine grundsatzliche Ubereinstim- 

mung zwischen obrigkeitlichem 

Handeln und dem Bevolkerungsin- 

teresse. Da das alte feudalistische 

und biirgerliche "Ausbeutungssy- 

stem" im wesentlichen iiberwunden 

worden ist, kann es dieser Auf- 

fassung zufolge keine grundsatz- 

lich ungerechten Zustande mehr 

geben; Spannungen zwischen Po

lizei und Bevolkerung reduzierten 

sich im wesentlichen auf "Wider- 

spriiche im Volk", die durch ge- 

genseitige Uberwachung und Er- 

ziehung ausgeraumt werden kon- 

nen; Klassenkampf finde nur noch 

ganz am Rande statt.

Nicht nur wegen dieser ideologi- 

schen Pramissen, sondern auch im 

Gefolge einer 2000jahrigen Tradi

tion, die den einzelnen mehr oder 

weniger als Objekt der obrig- 

keitlichen Gewalt gesehen hat, ist 

auch das Rechtssystem der heud- 

gen Volksrepublik nur hochst un- 

zulanglich mit Moglichkeiten der 

Biirgerkontrolle ausgestattet. Of- 

fiziell werden fiinf Moglichkeiten 

der "Beaufsichtigung der Polizei 

durch die Bevolkerung" erwahnt.

- Petitionsrecht. Danach besteht 

fiir den einzelnen die Moglichkeit, 

Verstoke der Polizei bei den 

ubergeordneten staatlichen Behdr- 

den anzuzeigen.

- Dariiber hinaus besteht die

Moglichkeit, gesetzeswidrige

Handlungen der Polizei vor die 

Volksanwaltschaft zu bringen.

- Brief- und Besuchspolitik: Or- 

gane der dffentlichen Sicherheit - 

von der Kreisebene aufwarts - 

ernennen Beamte, die Besuche 

und Briefe aus der Bevolkerung 

behandeln. Was die einzelnen 

Danweis an der Basis anbelangt, 

so gibt es auch dort - allerdings 

nur in den fortschrittlicheren 

Einheiten - eine eigene S telle oder 

einen "verantwortlichen Leiter", 

bei denen Besucher aus dem Volk 

empfangen werden.

- Polizeireviere an bestimmten Or- 

ten, z.B. in der Stadt Anyang 

(Provinz Henan), haben "Selbst- 

prufungsvorschriften" erlassen, 

anhand derer die Bevolkerung 

ihre Funktionare beurteilen und 

iiberpriifen kann.

- Einschaltung der Presse. Poli- 

zeiverhalten kann dort als negati

ves oder als positives Modell her- 

ausgetellt werden. In der Regel 

sollte bei Regelversto&en nicht 

nur der Negativbefund, sondern 

auch die am Ende gefundene "Ld- 

sung" publiziert werden (43).

An dieser Liste fallt sofort auf, 

da& es sich hier nur urn - nicht 

erzwingbare - Moglichkeiten han- 

delt, bei denen der Burger am 

Ende darauf angewiesen ist, daft 

die Behorde, das angesprochene 

Presseorgan oder die Volksanwalt

schaft auf ihn eingeht. Eine 

wirkliche Rechtsweggarantie, wie 

sie beispielsweise in der Bundes- 

republik Deutschland in Form des 

Art. 19, Abs.4 Grundgesetz gege- 

ben ist, besteht nicht, wie es 

iiberhaupt um formell-juristische 

Garantien in der VR China 

schlecht bestellt ist. Von wirkli- 

cher Rechtssicherheit kann also 

auch nach 1979, dem Jahr einer 

neuen Gesetzgebungswelle, nicht 

die Rede sein. Gegen Polizeibeam- 

te kann nur vorgegangen werden, 

wenn ihr Verhalten einen Straf- 

tatbestand des neuen StGB von 

1979 erfiillt. In diesem Fall sind 

die Volksanwaltschaften und Ge- 

richte zustandig. Dagegen gibt es 

in China keine Verwaltungs- und 

schon gar keine Verfassungsge- 

richtsbarkeit. Auch die "Grund- 

rechte" in der neuen Verfassung 

von 1982 hangen unter diesen 

Umstanden "in der Luft", mogen 

sie von Organen der dffentlichen 

Sicherheit auch noch so substan- 

tiell verletzt worden sein! Nach 

§ 10 der Volkspolizeibestimmungen  

vom 25.Juli 1957 sind Volkspoli- 

zisten allerdings disziplinarisch zu 

belangen, wenn sie gegen Diszi- 

plinarregeln versto&en haben. Als 

Sanktionen werden hier im ein

zelnen Verwarnung, Punktabzug,
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Einkerkerung, Versetzung, Rang- 

herabstufung oder aber Entlas- 

sung genannt. Auf die Durchfiih- 

rung eines solchen Disziplinarver- 

fahrens freilich hat der einzelne 

Burger keinen EinfluB.

Wo es schon keinen formellen 

Rechtsschutz gibt, kann auch von 

einem Rechtsschutzverfahren -et- 

wa im Sinne der Regelung uber 

Einzelheiten der Eingabe etc. - 

nicht die Rede sein. Auch fur 

Entschadigungen gibt es keine 

Regelungen, und zwar gleichgiil- 

tig, ob das schadenstiftende Er- 

eignis durch rechtmaBiges oder 

durch rechtswidriges Verhalten 

der Sicherheitsorgane verursacht 

wurde. Sicherlich: Die Beborden 

werden sich hier allemal bemiihen, 

eine tragbare Lbsung zu finden, 

urn auf diese Weise eventuell auf- 

kommende Unruhe wieder zu 

glatten; doch ein Rechtsanspruch 

besteht nicht. De lege ferenda ist 

hier noch einiges nachzuholen. 

Grundlagen fiir eine "bessere Zu- 

kunft" werden hier z.Zt. gelegt. 

U.a. konnte die Errichtung der 

’’Hochschule fiir Verwaltungs- 

recht" (zhongguo zhengfa daxue) 

am 7.Mai 1983 Fundamente legen

(44) .

5.

Die Polizeiorganisation

Der organisatorische Aufbau der 

Volkspolizei ist in keiner der im 

Westen bekannten Polizeibestim- 

mungen festgelegt. Lediglich fiir 

"Auslaufer" an der Basis finden 

sich prazise Regelungen, und 

zwar in den Organisationsbestim- 

mungen liber die offentlichen Si- 

cherheits- und der Biiros vom 

31.Dezember 1954 (iibersetzt in 

C.a., November 1978, S.754 f.) 

und in den "Vorlaufigen Regelun

gen fiir die Sicherheitsausschiis- 

se" vom 11.August 1952 (Einzel

heiten dazu in C.a., August 

1982, S.491).

Des weiteren ist bekannt, daB das 

"Ministerium fiir offentliche Si- 

cherheit" an der Spitze der 

staatlichen Sicherheitsbiirokratie 

steht.

Die dazwischenliegenden Instanzen 

lassen sich sowohl anhand des be- 

stehenden allgemeinen Organisa- 

tionsaufbaus als auch anhand von 

mehr oder weniger marginalen 

Einzelmeldungen sowie aus 

Fliichtlingsbefragungen zusammen- 

tragen, welch letztere vor allem 

von Doak A.Barnett erstellt wor- 

den sind und die den Zustand des 

Sicherheitsapparats am Vorabend 

der Kulturrevolution wiedergeben

(45) . AuBerdem sind im Zuge der 

Neuorganisation 1982 die alten 

Strukturen, wie sie vor der Kul

turrevolution bestanden haben, 

z.T. wiederhergestellt worden.

Danach ergibt sich folgendes Or- 

ganisationsbild:

5.1.

Gliederung in horizantaler 

Richtung

5.1.1.

Fachliche Gliederung und 

sachliche Zustandigkeit

5.1.1.1.

Die Polizeigliederungen

Nach dem Stand von 1983 werden 

unterschieden die Einwohnermel- 

depolizei, die Verkehrspolizei, die 

bewaffnete Polizei, die Aufsichts- 

polizei (46). Damit ist die Aufzah- 

lung freilich keineswegs er- 

schopft. Im einzelnen:

- Die Einwohnermeldepolizei ist 

zustandig fiir die Registrierung 

jedes Bewohners in ihrem Amtsbe- 

reich. Sie hat aber auch Straf- 

verfolgungsaufgaben und soil im 

iibrigen den Nachbarschaftsorga- 

nisationen bei der Einrichtung von 

Sicherungsgruppen und bei der 

Aufrechterhaltung ihrer Sicher- 

heitsbelange helfen.

- Die Aufsichtspolizei findet ihren 

eigentlichen Einsatz in Gefangnis- 

sen und in den Laojiao-Einrich- 

tungen, also den Lagern ("Far- 

men") fiir die Umerziehung durch 

Arbeit.

- Die Eisenbahnpolizei (47), die 

vom Eisenbahn- und vom Sicher- 

heitsministerium getragen wird 

(48).

- Die Forstpolizei, die seit Dezem- 

ber 1980 aufgebaut wird (49).

Eine formale Aufgliederung in 

weitere Dienstzweige wie Wasser- 

schutzpolizei, Hafenpolizei, Krimi- 

nalpolizei etc. existiert nicht. 

Nach § 5 der Bestimmungen uber 

die Volkspolizei vom 25.Juli 1957 

umfassen die Pflichten der VP 

vielmehr einen ungemein weiten 

Aufgabenbereich, wie Verbre- 

chensverfolgung, Uberwachung, 

Instruktion, Gerichtsaufsicht, Be- 

wachung von Hafenanlagen, Flug- 

hafen, Eisenbahnstationen, von 

fremden Botschaften, ferner die 

Feuerwehrtatigkeit, Propaganda- 

aufgaben, Hilfe bei Naturkatastro- 

phen etc. Diese weitgefaBte Auf- 

gabenstellung korrespondiert mit 

jenem extensiv gefaBten Aufga- 

benkatalog, wie er in der Synopse 

bereits angedeutet wurde.

5.1.1.2.

Die Bewaffnete Volks

polizei

Die "bewaffneten Polizeistreit- 

krafte des chinesischen Volkes" 

(zhongguo renmin wuzhuang 

jingcha budui), die erstmals in 

den fiinfziger Jahren das Licht 

der Welt erblickt hatten (dazu im 

einzelnen 1.2.1.1.), sind durch 

Verschmelzung jener Einheiten der 

VBA, die fiir die Bewachung von 

Partei- und Regierungsorganen 

und anderer wichtiger Objekte 

verant wortlich waren, und der 

ehemals dem Ministerium fiir Of

fentliche Sicherheit unterstehen- 

den Bewaffneten Polizei, Grenzpo- 

lizei und Feuerwehrpolizei ent- 

standen. Sie haben einen etwas 

spezieller ausgerichteten Aufga

benbereich, dessen Dimensionen 

sogleich sichtbar werden, wenn 

man die einzelnen der bewaffneten 

VP zugehdrenden Verbande beim 

Namen nennt. Hier handelt es sich 

namlich urn

- die bewaffneten Polizeieinhei- 

ten,

- die Grenzschutzverbande,

- die Feuerpolizei und

- die friiheren VBA-Wachmann- 

schaften

(dazu Peter Schier im Ubersich- 

tenteil dieses Heftes).

Die bewaffnete VP hat also liber

al! dort einzugreifen, wo die Ge- 

fahrdung der offentlichen Ord- 

nung in groBerem Stil droht. Fer

ner obliegt ihr der Schutz von 

wichtigen Partei- und Regierungs- 

institutionen, von offentlichen 

Einrichtungen wie Verkehrs- und 

Industriebetrieben, der Schutz 

der auslandischen Botschaften und 

Konsulate in China und die Siche- 

rung der Grenzen, vor allem im 

Zusammenhang mit Schmuggel und 

S pionage.

All diese Aufgaben obliegen nach 

den Polizeibestimmungen von 1957 

auch der allgemeinen Volkspolizei. 

Die bewaffnete VP kommt offen- 

sichtlich - subsidiar - iiberall 

dort zum Zuge, wo die allgemeine 

VP nach Lage der Dinge und nach 

den Erwartungen der Einsatzbe- 

horden nicht mehr mit eigenen 

Mitteln auskommt.

Allgemeine VP und bewaffnete VP 

scheinen zueinander also nicht in 

einem Aliud-, sondern in einem 

Maius-minus-Verhaltnis zu stehen; 

d.h., ihre Aufgabenbereiche sind 

im wesentlichen identisch, und ihr 

Einsatz bestimmt sich lediglich 

nach dem Umfang und der Brisanz 

des Anlasses.

Der organisatorische Wiederaufbau 

der Bewaffneten Volkspolizei 

(BVP) ist am 5.April 1983 mit der 

Einrichtung der BVP-Zentrale in 

Beijing abgeschlossen worden. 

Zuvor waren in alien 29 Provin- 

zen, Autonomen Gebieten und re

gierun gsunmittelbaren Stadten die 

BVP-Hauptquartiere auf Provinz- 

ebene etabliert worden. Der Wie

deraufbau der BVP als eine den 

zivilen Sicherheitsbehorden unter-
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stehende Truppe zur Aufrechter- 

haltung des inneren Friedens war 

- wahrscheinlich im Anschlufc an 

den Xll.Parteitag - vom Zentral- 

komitee (bzw. Politburo), der ZK- 

Militarkommission und vom Staats- 

rat beschlossen worden. Vor der 

Kulturrevolution hatte es die Be- 

waffnete Volkspolizei bereits ein- 

mal gegeben. Sie waren - an die 

200.000 Mann - militarisch ge- 

gliedert in Divisionen, Regimen- 

ter, Bataillone, Kompanien und 

Ziige. Vom Beginn der Kulturre

volution bis zum Jahre 1982 waren 

die allgemein auch als "Sicher- 

heitstruppen" (gongan budui) be- 

zeichneten BVP-Verbande der 

Volksbefreiungsarmee (VBA) bzw. 

den Kommandanturen, und zwar 

der Abteilung "Offentliche Sicher- 

heitskommandos", der 29 Provinz- 

Militarbezirke unterstellt. Die 

jetzt erfolgte Uberstellung der in

neren Sicherheitskrafte an die 

zivilen Sicherheitsbehbrden lauft 

mbglicherweise auf eine weitere 

Schwachung der Machtstellung der 

VBA und auf eine Starkung des 

zivilen Sicherheitsapparats hin- 

aus.

Sicherheitstruppen waren schon 

Anfang der fiinfziger Jahre ein- 

mal getrennt, wurden dann An

fang der sechziger Jahre zusam- 

mengefiigt, entstanden nach der 

Kulturrevolution erneut als sepa

rate Einheit und sind nun 1982 

abermals zusammengefiigt worden. 

Diese Entwicklungsgeschichte 

zeigt, dafc die beiden Half ten of- 

fensichtlich nicht so recht zusam- 

menpassen wollen, und da6 es 

hier mbglicherweise auch in Zu- 

kunft noch einige Veranderungen 

geben wird.

Den BVP-Verbanden gehbren so- 

wohl Pflichtsoldaten (yiwubing) 

als auch Freiwillige (zhiyuanbing) 

an. Die organisatorischen Vor- 

schriften und Bestimmungen der 

VBA gelten auch fur die BVP, 

und die Angehbrigen der BVP ge- 

nieften die gleiche Behandlung wie 

die VBA-Soldaten. Die BVP-Uni- 

form besteht aus einer griinen 

Jacke mit roten Abzeichen am 

Kragen, einer blauen Hose und 

einer griinen Miitze mit dem Na

tionalemblem der Volks republik 

China (50).

In verschiedenen Stadten und 

Provinzen werden bereits Sonder- 

schulen fur die BVP eingerichtet, 

so z.B. im Oktober 1982 in 

Changchou (Provinz Jilin) (51).

Eine weitere - neben allgemeiner 

und bewaffneter VP - denkbare 

Differenzierung, namlich die Un- 

terscheidung zwischen staatlicher 

Polizei und Sicherheitskraften der 

"Massen", ist systematisch bei der 

"vertikalen" Organisationsgliede- 

rung zu behandeln.

5.1.2.

Ort lie he Zustandigkeit

Jede Polizeieinheit ist hier zu- 

nachst einmal fur die innerhalb 

ihres Amtsbereichs anfallenden 

Aufgaben zustandig. Bezeichnend 

in diesem Zusammenhang ist vor 

allem die Bestimmung des Art. 3 

der Organisationsregelungen fur 

die stadischen StraSenbiiros: Da- 

nach soil der Zustandigkeitsbe- 

reich eines Strafeenbiiros im allge- 

meinen mit dem Areal des ent- 

sprechenden Sicherheitsau6enam- 

tes zusammenfallen.

Ob und unter welchen Vorausset- 

zungen daneben eine subsidiare 

Zustandigkeit auch aufeerhalb des 

Amtsbezirks besteht, bleibt Ver- 

mutungen vorbehalten. Trifft ein 

Polizist des Bezirks A einen 

Straftater innerhalb des Bezirks B 

an, so ist er hbchstwahrscheinlich 

auch hier zur sofortigen Festnah- 

me berechtigt.

5.2.

Gliederung in vertikaler 

Richtung

Nach dem etwas niichtern ausge- 

fallenen Wortlaut des § 4 der 

Volkspolizeibestimmungen von 1957 

untersteht "die Volkspolizei der 

Fiihrung des Ministeriums fur bf- 

fentliche Sicherheit der VR China 

sowie den brtlichen Sicherheitsor- 

ganen aller Ebenen".

Die gro&ziigige Fassung la6t er- 

kennen, da& fur den Aufbau des 

Sicherheitsapparats dieselbe 

Struktur mafegebend ist wie fur 

den allgemeinen Staatsaufbau. Die 

Pyramide des Sicherheitsapparats 

folgt also m.a.W. dem iiblichen 

Vierteilungsschema - Zentral-, 

Provinz-, Kreis- (Stadt-), Ge- 

meindeebene. Zwischen Kreis- und 

Gemeindeebene schiebt sich noch 

die Sonderbezirksebene, die al- 

lerdings nicht als selbstandige 

Stufe anerkannt wird. Unterhalb 

der Gemeindeebene, die den 

Staatsapparat nach unten ab- 

schlieftt, folgt die Selbstverwal- 

tungsebene (vgl. das in C.a., 

August 1982, S.493 abgedruckte 

Schema).

5.2.1.

Das Ministerium fur 

Offentliche Sicherheit

An der Spitze dieser Pyramide 

steht das "Ministerium fur Of

fentliche Sicherheit" (gonganbu), 

dessen einzelne Unterbiiros aus 

verstandlichen Griinden von der 

chinesischen Berichterstattung 

offiziell nicht bekanntgegeben 

wird; liegt es doch in der Natur 

von Sicherheitsorganen, daF> sie 

sich nicht gern in die Karten 

schauen lassen und dafe deshalb 

auch die chinesischen Informa- 

tionsquellen recht einsilbig wer

den, sobaid sie auf das Thema Si- 

cherheitsorganisation zu sprechen 

kommen.

5.2.1.1.

Die einzelnen Sektionen 

des Sicherheitsministe- 

riums

Nach taiwanesischen Quellen soil 

es aber in der Zeit vor der Kul

turrevolution insgesamt 14 Biiros 

gegeben haben (52), und zwar

- ein Verwaltungsbiiro fur die 

laufenden Angelegenheiten;

- ein "Biiro fur den politischen 

Schutz" - offensichtich ein In

strument der "Machthaber" ge- 

gen politische Konkurrenten; in 

der Tat war ja auch der Sicher- 

heitsapparat - vielleicht gesteu- 

ert fiber das hier genannte Bii- 

ro - zu Beginn der Kulturrevo

lution noch machtig gegen die 

damals aufkommenden Rotgardi- 

stenverbande eingeschritten;

- ein "Biiro fur den Schutz der 

Wirtschaft" - wahrscheinlich zu

standig fur die Bekampfung der 

Wirtschaf tskriminalitat;

- ein "Biiro fiir die Verwirkli- 

chung von Frieden und Ord- 

nung" - offensichtlich Steue- 

rungsorgan fiir die Polizeiorga- 

nisationen;

- ein "Biiro zum Schutz mit Waf- 

fen" - offensichtlich ein Lei- 

tungsorgan, das der Bekamp

fung von Banden, Guerilla-ver- 

dachtigen Verbanden etc. die- 

nen sollte;

- ein "Biiro zur Verteidigung der 

See- und Landesgrenzen";

- ein "Biiro fiir Nachrichtenwe- 

sen" - eine Art FBI?

- ein Biiro fiir die "Umerziehung 

durch Arbeit" - also das ober- 

ste staatliche Leitungsorgan fiir 

die Laojiao- und Laogai-Politik;

- ein "Biiro fiir die Bewaffnung" 

(gemeint ist offensichtlich der 

Bewaffneten Volkspolizei);

- ein Biiro fiir das Beschaffungs- 

wesen (zustandig wahrscheinlich 

fiir die Ausriistung der Polizei 

mit allem Nbtigen, von der Uni

form bis zum Lkw);

- ein Biiro fiir Personalwesen;

- ein Biiro fiir Propagandawesen 

(im Bereich der Sicherheit und 

Ordnung);

- ein Biiro fiir die Koordination 

(der nachgeordneten Sicher- 

heitsorgane);

- ein Biiro fiir gesellschaftliche 

Sicherheit - ein Organ, das of

fensichtlich vor allem mit Fragen 

der Kriminalitatsprophylaxe und 

-verfolgung zu tun hat und das 

mbglicherweise auch mit krimi- 

nologischer und kriminalisti- 

scher Forschung befa&t ist - 

zumindest entsprechende For- 

schungsstellen leitet.

Neben dem Ministerium fiir Of-
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fentliche Sicherheit sind hier noch 

einige andere Ressorts zu nen- 

nen, deren Aufgabenbereich z.T. 

auch Sicherheitsfragen beriihrt, 

z.B. das Justiz-, das Verteidi- 

gungs- und vielleicht auch das 

Erziehungsministerium sowie das 

Ministerium fur Zivile Angelegen- 

heiten - letzteres eine Art Rest- 

Innenministerium, das solche "in- 

neren" Angelegenheiten wahr- 

nimmt, die nicht schon von ande- 

ren, spezialisierteren Ressorts 

bestritten werden.

5.2.1.2.

Die strenge Trennung der 

BVP von der VBA

Auch die Bewaffnete Volkspolizei 

untersteht dem Sicherheitsmini- 

sterium. Der Staatsrat ernennt 

die Fiihrungskader der BVP-Zen- 

trale, wahrend das Ministerium 

fur Offentliche Sicherheit die 

BVP-Hauptquartiere auf Provinz- 

ebene personell besetzt. (Kom- 

mandeur der BVP-Zentrale wurde 

der friihere stellvertretende Kom- 

mandant des Militarbezirks Bei

jing, Li Gang. Hbchster Politkom- 

missar und gleichzeitig oberster 

Dienstherr der BVP ist der Mini

ster fiir Offentliche Sicherheit, 

Zhao Cangbi.) Die Fuhrung der 

BVP durch die zivilen Sicher- 

heitsorgane wird auch daran 

deutlich, daft die Direktoren der 

Amter fiir Offentliche Sicherheit 

auf Provinzebene gleichzeitig die 

obersten Politkommissare der Pro- 

vinzhauptquartiere der Bewaffne- 

ten Volkspolizei sind (53).

Dem Verteidigungsministerium und 

anderen militarischen Stellen 

scheinen keinerlei Kommandobe- 

fugnisse gegeniiber der BVP zu- 

zukommen. Im Rahmen der jiing- 

sten "Strukturreformen" sollen Si- 

cherheits- und Militaraufgaben 

vielmehr strikt voneinander ge- 

trennt werden. So meldet z.B. 

Xinhua (54): "Das Beijinger Amt 

fiir Offentliche Sicherheit vollzog 

am 3O.Januar 1983 die Ubergabe 

der Verantwortung fiir die innere 

Sicherheit der Hauptstadt. Die 

Ubertragung der Sicherheitsauf- 

gaben von der Armee auf die Be- 

hbrden fiir innere Sicherheit er- 

folgte auf einen BeschluB des 

Zentralkomitees der Partei, des 

Staatsrats und der Militarkommis- 

sion des Zentralkomitees der Par

tei, der auf der neuen Lage bei 

der Kampagne der Vier Moderni- 

sierungen in unserem Lande ba- 

siert, und sie ist ein wichtiger 

Bestandteil der Reform des 

staatlichen Sicherheitssystems. Am 

26. und 28.Januar veranstaltete 

das Beijinger Garnisonskommando 

ein Kadertreffen auf Kompanie- 

Ebene und dariiber sowie auf Re- 

gimentsebene und dariiber. Teil- 

nehmer waren fiihrende Genossen 

der Beijinger Einheiten der Volks- 

befreiungsarmee, des Beijinger 

Stadtkomitees der KPCh, der 

Stadtverwaltung und des Beijinger 

Garnisonkommandos."

Dem Ministerium unterstehen die 

Provinz-, Kreis- (Stadt-)Sicher- 

heitsamter nach dem Grundsatz 

des demokratischen Zentralismus.

5.2.1.3.

Die Parteileitung

Es ware freilich ein Irrtum, zu 

glauben, daft alle Fiihrungsbefug- 

nisse vom Ministerium ausgehen. 

Vielmehr gibt es noch im ZK eine 

besondere Kommission, die gegen

iiber dem Ressort Leitungsrechte 

wahrnimmt, namlich die "Kommis

sion fiir Politik und Recht" 

(zhongyang zhengfa weiyuanhui), 

an deren Spitze Liu Fuzhi, der 

amtierende Justizminister also, als 

"Generalsekretar" steht (55). Der 

systematische Stellenwert dieser 

neuen Kommission ist in einem Or- 

ganogramm aufgezeigt, das in 

C.a., Februar 1983, S.99 abge- 

druckt ist und das von Peter 

Schier stammt.

Die 1.Arbeitstagung der Bewaff- 

neten Volkspolizei fand vom 19.- 

27.April in Beijing statt. Hochster 

Parteivertreter auf dieser Tagung 

war bezeichnenderweise ZK-Sekre- 

tar Chen Pixian, der innerhalb 

des ZK-Sekretariats offenbar u.a. 

fiir Fragen der bffentlichen Si

cherheit zustandig ist (56).

Minister fiir Offentliche Sicherheit 

ist Zhao Cangbi, der zwar dem 

Politbiiro angehbrt, aber bei wei- 

tem nicht jene machtvolle Position 

einnimmt, wie sie zwei seiner Vor- 

ganger, namlich Hua Guofeng und 

Xie Fuzhi - beides Politbiiromit- 

glieder - bekleidet hatten. Auch 

mit dem Architekten des Sicher- 

heitsministeriums, Luo Ruiqing, 

kann sich Zhao ganz gewiB nicht 

vergleichen. Sollte diese ver- 

gleichsweise verringerte Position 

den SchluB zulassen, daB das 

Ministerium als ganzes eine gewis- 

se Abwertung erfahren hat?

5.2.2.

Provinzebene

Auf der Provinzebene fungieren - 

wiederum als integrierender Teil 

der dortigen staatlichen Admini

stration - die sog. "Sicherheits- 

amter" (gonganting). Wie bereits 

erwahnt, sind die "Biiros fiir die 

Umerziehung durch Arbeit" wich- 

tige Unterabteilungen dieser Be- 

hbrdenstellen. Die Untergliede- 

rung der gonganting ist im ein- 

zelnen nicht bekannt; die AuBen- 

welt wiirde sonst Einzelheiten 

liber Tatigkeitsbereiche erfahren, 

deren Kenntnis der chinesischen 

Fuhrung vielleicht peinlich ware.

5.2.3.

Kreis- und Geseindeebene

Da Kreise (xian) und Stadte (shi) 

in der Hierarchie auf der gleichen 

Leitersprosse stehen, sind hier in 

beiden Bereichen die sog. "Si- 

cherheitsbiiros" (gonganju) ange- 

siedelt.

Die Biiros sind seit 1954 fiir den 

einzelnen Burger vor allem da- 

durch hbchst fiihlbar in den Vor- 

dergrund getreten, daB sie - im 

Bereich der Gemeinden -"Sicher- 

heitsauBenamter" (gongan pai- 

chusuo) errichteten, und zwar 

auf der Grundlage der betreffen- 

den Organisationsbestimmungen 

vom 31.Dezember 1954, deren 

deutscher Text in C.a., Novem

ber 1978, S.754 abgedruckt ist. 

Fiir den Durchschnittschinesen ist 

Polizei praktisch mit dem paichu- 

suo identisch. Die Sicherheits- 

auBenamter und "StraBenbiiros" 

sind die beiden wichtigsten Orga- 

ne der stadtischen StraBeneinhei- 

ten, die auf Gemeindeebene inner

halb der Stadte den gleichen 

Stellenwert haben wie sonst die 

"Gemeinden" (xiang) (vgl. das 

Organogramm in C.a., August 

1982, S.493). Die paichusuo ist 

identisch mit der oben bereits er- 

wahnten "Einwohnermeldepolizei". 

Hier auch ist die engste Kontakt- 

stelle zwischen staatlichem Poli- 

zeiapparat und den von Danweis 

getragenen Selbstverwaltungsgre- 

mien. Es kann zwischen beiden zu 

harmonischer Zusammenarbeit, 

aber auch zu Spannungen kommen 

- entscheidend ist, ob es gelingt, 

die "Massenlinie" zu verwirkli- 

chen. Die paichusuo sind zustan

dig fiir die iiblichen Aufgaben der 

Kriminalitatsvorbeugung und -be- 

kampfung sowie der allgemeinen 

Gefahrenabwehr; sie betreiben die 

Einwohnerzahlung, iiben die Kon- 

trolle tiber Theater, Kinos, Ho

tels, Hersteller von Namensstem- 

peln, Rundfunkgeratebauer etc. 

aus, treiben Propaganda unter 

der Bevolkerung und assistieren 

bei der Fuhrung der im Rahmen 

der Selbstverwaltung aufgestellten 

"Sicherheitsausschiisse" (vgl. 

Schema ebenda) (§ 3 der Organi

sationsbestimmungen von 1954). 

Sie sind je nach der GroBe des 

Areals, nach der Zahl der Bevol- 

kerung, nach den gesellschaftli- 

chen Bedingungen und den Ar- 

beitsanforderungen zu errichten 

(§ 3). Ein paichusuo ist zu beset- 

zen mit einem Vorsitzenden, einem 

Oder zwei Stellvertretern und 

mehreren Volkspolizisten. Sie alle 

arbeiten unter der Fuhrung der 

Sicherheitsbiiros der Stadte und 

Kreise (§ 4).

Hier noch ein Wort zu den bereits 

erwahnten "Sicherheitsausschiis- 

sen" (zhian baowei weiyuanhui). 

Sie kbnnen von den Einwohner-
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ausschiissen der Nachbarschaften 

als standige oder zeitweilige Komi- 

tees organisiert werden (§ 3, 

Abs.3 der Organisationsregelun- 

gen fur die stadtischen Einwoh- 

nerausschiisse). Diese Sicher- 

heitsausschiisse sind "Massenorga- 

nisationen", die ihre Polizeiaufga- 

ben unter Fiihrung des Einwoh- 

nerausschusses und zugleich der 

Organe fiir Offentliche Sicherheit 

durchfiihren. Die Sicherheitsaus- 

schiisse sollen bei der Aufrecht- 

erhaltung der bffentlichen Sicher

heit und Ordnung innerhalb der 

Einwohnereinheiten, also der Dan- 

weis, behilflich sein. Mitglieder 

sind Danwei-Angehdrige, die den 

Bewohnern ihres Viertels m.a.W. 

gut bekannt und die auch uber 

eventuelle Vorstrafen unterrichtet 

sind. Bei den Sicherheitsaus- 

schiissen konnen u.a. Anzeigen 

gemacht werden. Sie dienen des- 

weiteren als Bewahrungshelfer 

und betreuen dabei Jugendliche, 

die kleinere Delikte began gen ha- 

ben.

Solche Sicherheitsausschiisse gibt 

es iibrigens nicht nur in den 

"Nachbarschaften" der Stadte, 

sondern auch in Regierungsorga- 

nisationen, Fabriken, Schulen und 

in den Dorfgemeinden, also den 

typischen Danweis Sie setzen sich 

aus drei bis elf Mitgliedern zu- 

sammen, mit einem Vorsitzenden 

und bis zu zwei Stellvertretern.

Die Sicherheitsausschiisse der 

Nachbarschaften stehen unter 

Fiihrung des paichusuo, also der 

untersten staatlichen Polizeiaufeen- 

stelle.

Die Sicherheitsausschiisse gleichen 

in etwa der Position des sog. 

"Abschnittsbevollmachtigten" in 

der DDR, In der DDR kann ein 

Dorf, ein kleinerer Wohnbezirk in 

der Stadt oder ein einzelner In

dust riebetrieb einen selbstandigen 

"Abschnitt" bilden, dem ein Si- 

cherheitsbevollmachtigter zugeord- 

net wird, der selbst nicht der VP 

angehort.

Andererseits sind in China die 

"freiwilligen Helfer der Volkspo- 

lizei" unbekannt, die als Privat- 

personen sich verpflichten, die 

Arbeit der Polizei aktiv zu unter- 

stiitzen und hierbei von der 

Volkspolizei formell "bestatigt" 

werden und dafiir sogar einen 

eigenen Legitimationsausweis er- 

halten. Offensichtlich war man 

sich der Reibungsmoglichkeiten 

bewufet, die hier mit dem auf 

Loyalitat gerichteten Danwei- 

Prinzip entstehen konnten.

Wie die obige Schilderung zeigt, 

werden die Angehdrigen des offi- 

ziellen Sicherheitsapparats er- 

nannt. Wahlen im Sinne einer un- 

mittelbaren Mitbestimmung der Be- 

volkerung gibt es nur im Rahmen 

der Selbstverwaltung. Nur wah- 

rend der Kulturrevolution trat 

auch hier eine Ausnahme ein, in- 

sofern die damals entstandenen 

Sicherheitsgruppierungen sich im 

wesentlichen von unten her re- 

krutiert hatten.

Der Sicherheitsapparat tendiert 

auch heute wieder, wie schon vor 

der Kulturrevolution, zur Zentra- 

lisierung.

Uberfliissig zu erwahnen, da6 die 

einzelnen Organisationsstrukturen 

von entsprechenden KP-Organi- 

sationen begleitet oder aber 

durchsetzt sind. Die ortliche Si- 

cherheitsbehorde unterliegt daher 

in der Regel einer Doppelfiih- 

rung: Sie gehorcht zwei Herren, 

namlich der vorgesetzten Sicher- 

heitsbehorde (Vertikalprinzip) und 

dem lokalen Parteiausschufe (Hori- 

zontalprinzip).
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Die Frauen in den Zentral-

komitees der KP China 
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Das Zentralkomitee wurde als 

Fiihrungsorgan der Partei erst- 

mals auf dem 2.Parteikongre& im 

Jahr 1922 etabliert. Seitdem haben 

zehn weitere Parteikongresse 

stattgefunden, die jeweils mit den 

Mitgliedern und Kandidaten des 

ZK die Fuhrungsmannschaft be- 

stimmten.

Von 1922 bis heute, d.h. ein- 

schliefelich der im September 1982 

vom 12.Parteikongrefc gewahlten 

Mannschaft, lassen sich insgesamt 

935 ZK-Funktionare feststellen. 

Von diesen sind 82 Frauen; dies 

entspricht 9%. Diese neun Prozent 

nehmen sich zu vergleichbaren 

politischen Parteien recht beacht- 

lich aus. Sie sind gleichwohl un- 

ter Vorbehalt zu betrachten. Dies 

ergibt sich aus der folgenden 

Aufschliisselung:

Tabelle A

ZK Gesamtzahl davon %

der Kader Frauen

2. 7 1 14

3. 14 1 7

4. 16 - 0

5. 48 1 2

6. 55 2 3

7. 77 3 4

8. 195 8 4

9. 279 23 9

10. 319 40 13

11. 354 38 11

12. 348 24 7

Der prozentuale weibliche Anteil

in den ersten beiden Zentralko- 

mitees, namlich dem 2. und 3., 

darf bei unserer Betrachtung 

au&er acht bleiben, weil eine Frau 

unter nur sieben Oder 14 Mit

gliedern ein verzerrtes Bild er

gibt. Sinnvoll ist eine prozentuale 

Aufschliisselung erst, wenn von 

einer vielfachen Zahl der Mitglie- 

der ausgegangen werden kann. 

Das gilt seit dem 5.Parteikongre6. 

Hier zeigt es sich, dafc die weib- 

liche Komponente der ZK-Kader 

bis zum 8.Parteikongre& von zwei 

auf vier Prozent ansteigt. Diese


