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Schuld und Suhne

Danwei-, Anstalts-, Laojiao-, Laogai- und Gefangniserziehung in China

Oskar Weggel

1979 hat die VR China ein modernes 

Strafgesetzbuch sowie eine Strafpro- 

zefiordnung erlassen, die in ihrer 

tatbestandsmaftigen Prazision und mit 

ihren den Interessen des Angeklagten 

dienenden Formalisierungsvorschriften 

auch westlichen Vorstellungen von 

Rechtsstaatlichkeit zu geniigen ver

mag. In der Alltagspraxis freilich 

kommt die Justiz nur ganz ausnahms- 

weise zum Zuge, insofern namlich der 

Lbwenanteil abweichenden gesell- 

schaftlichen Verhaltens nicht auf ju~ 

stitiellem, sondern auf prajustitiellem 

Wege, also hauptsdchlich durch Ver- 

waltungsakt Oder Parteiverfilgung zur 

Rechenschaft gezogen wird. Wichtigste 

Mafinahmen dieser "administrativen 

Rechtsprechung" sind die V erhdngung 

von Anstalts-, Laogai- und Laojiao- 

Ma/snahmen. Laogai, Laojiao und Ge- 

fdngnis haben in der Praxis hdufig 

dieselben staatlichen Vergeltungsmafi- 

nahmen zur Folge, so daft man sich 

fragen muf, ob die erst Ende 1979 

neu bestatigten V orschriften uber 

Laojiao nicht letztlich auf eine Umge- 

hung der rechtsstaatlich so exakt 

ausgearbeiteten Straf- und Strafpro- 

zejiordnungen hinauslaufen.
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I. Kontrolle und abwei

chendes Verhalten 

Die niichternen Zahlen 

der neueren Kriminal- 

statistik

Beim VI.UNO-Kongreft uber Verbre- 

chensverhiltung in Caracas gab der 

stellvertretende Minister fiir Justiz 

der VR China, Xie Bangzhi, eine 

kurzen Uberblick uber die Entwick

lung der Kriminalitdt sowie uber die 

Strategien der Verbrechensverhiitung 

in China. Danach betrug die Zahl der 

kriminellen Rechtsverletzungen zwi- 

schen 1950 und 1965 im ganzen Land 

etwa 290.000 Faile pro Jahr. Bezogen 

auf die Bevblkerungszahl war dies 

eine Kriminalitdt s rate von 4,5 Fallen 

auf je 10.000 Einwohner. Xie wies in 

diesem Zusammenhang auf das Erbe 

der V ergangenheit hin: Noch 1949 ha- 

be es in grofier Zahl Opiumhbhlen, 

Bordelle und Spielhollen gegeben. 

1950 seien im ganzen Land noch 

500.000 Kriminalfalle zu verfolgen ge- 

wesen (=9,3 Faile auf 10.000 Einwoh

ner). Bis 1952 sei die Kurve jedoch 

auf 240.000 Faile zuriickgegangen.

Doch dann kamen die Kulturrevolution 

und ein Neuanstieg der Kriminali- 

tdtsrate. Nach den Statistiken, die 

erst nach dem Sturz der "Viererban- 

de" hatten wieder angefertigt werden 

kbnnen, gab es wdhrend der Jahre 

1976 bis 1979 pro Jahr durchschnitt- 

lich 570.000 Faile, wobei einmal mit 

630.000 Fallen die hochste Zahl er- 

reicht wurde (=6,5 Faile je 10.000 

Einwohner). Kleinere Diebstahle an 

bffentlichem Oder privatem Eigentum 

machen etwa 90% der Straftaten aus, 

wdhrend Faile schwerer Kriminalitdt, 

wie Tbtung, Raub, V ergewaltigung 

und Brandstiftung, sich auf nur 7% 

belaufen. Faile politischer Sabotage 

ereigneten sich selten. Bedauerlich 

sei allerdings der Anstieg der Krimi

nalitdt von Jugendlichen unter 25 

Jahren. Dennoch gebe es wenig hart- 

gesottene Kriminelle. Terroristen und 

Rauschgifthdndler seien in China un- 

bekannt (1).

Diese Verbrechensaufzahlung bedarf 

inzwischen einer gewissen Korrektur: 

Wie Sprengstoffanschldge in verschie- 

denen Teilen des Landes - vor allem 

im Beijinger Hauptbahnhof - zeigen, 

gehbren terroristische Aktionen in

zwischen durchaus zum chinesischen 

Alltag: In 22 von insgesamt 29 pro- 

vinzgleichen Einheiten kam es 1980/81 

zu solchen "Sabotageakten" (2). Auch 

haufen sich Meldungen uber zuneh- 

mende Gewaltkriminalitat (3) und 

Trunkenheitsdelikte. "In Mode gekom- 

men" sind neuerdings Urkunden- und 

Stempelfalschungen, Schmuggeldelikte, 

Entwendung von Waffen aus Militdr- 

und Milizbestanden und Hochstape- 

leien. Ein 25jahriger gab sich als 

Sohn des stellvertretenden General- 

stabschef Li Da aus, fiihrte sich bei 

angesehenen Familien ein, liefi sich 

einen Dienstwagen - das Symbol der 

Macht in China - aushdndigen und 

beschaffte dem Bruder seiner Freun- 

din eine Wohnung in Shanghai (4): 

Hier wurde nicht nur Recht gebro- 

chen, sondern auch behbrdliches Ge- 

sicht verloren!

Die Partei- und Staatsfiihrung ist 

uber Erscheinungen dieser Art beun- 

ruhigt und sucht mit alien mbglichen 

Mitteln wieder an die erfolgreiche Kri- 

minalitdtsbekampfung der Jahre vor 

1965 anzukniipfen. Nicht zuletzt aus 

diesem Grunde warden mehrere Kam- 

pagnen aufgelegt: namlich zur Nach- 

ahmung des Modellhelden Lei Feng, 

zur Hbflichkeitserziehung und zur 

"fiinffachen Liebe" (zum Vaterland, 

zum Volk, zur Arbeit, zur Wissen- 

schaft und zum bffentlichen Eigen

tum), warden die Massenorganisatio- 

nen damit beauftragt, ihre Erzie- 

hungsarbeit zu intensivieren, warden 

die negativen Einfliisse der "zehn 

chaotischen Jahre" sowie der "Vierer- 

bande" unter kriminalitatsspezifischen 

Gesichtspunkten in alien Massenkom- 

munikationsmitteln gegeifielt, warden 

die Disziplinkontrollkommissionen in 

den Parteiausschilssen wiedereinge- 

filhrt und schdrfere Mafinahmen gegen 

Kader in die Wege geleitet, die ihre 

Stellung miftbrauchen, um sich per- 

sbnliche Vorteile zu verschaffen. 

Nicht zuletzt aber wurden auch die 

Regeln uber Arbeitserziehungsmafi- 

nahmen aus den filnfziger Jahren neu 

belebt.

Uber die Ursachen der zunehmenden 

Kriminalitdt - vor allem bei Jugendli

chen - werden heute zahllose Artikel 

geschrieben und Erkldrungen ausge- 

arbeitet: Es handle sich hier um 

Nachwirkungen der Kulturrevolution 

(die Abgabe eines leeren Blattes bei 

der Aufnahmeprilfung gait damals als 

revolutiondre Heldentat, das Priigeln 

als "revolutiondre" Aktion), ferner um 

Nachwirkungen der alten "feudalisti- 

schen" Gesellschaft (die neue Gesell

schaft sei noch - um mit Marx zu 

sprechen - mit den "Muttermalen der 

alten Gesellschaft behaftet"), ferner 

um die Konsequenzen mangelnden 

Rechtsbewufitseins (manche betrachten 

Diebstahl als Kunst, Priigeln als Tap- 

ferkeit und rowdyhaftes Auftreten als 

Heldentum). Auch 

Freizeitangebot, 

weitverbreitete 

sogar eine Art 

den fiir das neue Verhalten verant- 

wortlich gemacht - nicht zu vergessen 

der schlechte Einfluf. aus dem Aus- 

Zand, vor allem aus Hongkong. Fiir 

Jugendliche, die den Hongkong-Stil in 

Kleidung und Benehmen nachahmen, 

gibt es heute schon den Ausdruck 

"Amateur-Auslandschinese" (yeyii 

huaqiao). Fiir die zunehmenden Ver- 

gewaltigungsdelikte, die auch in deh 

juristischen Literatur immer hdufiger 

behandelt werden (5), ist bis jetzt 

allerdings offiziell noch keine zurei- 

chende Interpretation gefunden war

den, obwohl die Grunde eigentlich auf 

der Hand liegen.

das mangelhafte 

die in den Stddten 

Arbeitslosigkeit und 

"Glaubenskrise" wer-
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All diese Erscheinungen haben, wie 

gesagt, Betroffenheit bei der Fiihrung 

ausgelbst. An dieser Stelle ist ein me- 

thodischer Hinweis nbtig: Die so 

plotzlich einbrechende Flut von Mel- 

dungen uber Straftaten darf nicht zu 

dem Schluft verfiihren, als erlebe die 

VR China z.Zt. einen bisher vollig 

unbekannten Anstieg der Kriminalitat: 

Verbrechen waren vielmehr nach den 

jahrelang praktizierten maoistischen 

Spielregeln ein Tabu. Es gab sie in 

den Kommunikationsmitteln nicht, well 

es sie einfach nicht geben durfte! 

Heute wird das Verbrechen im Thea

ter, im Film, im Fernsehen und vor 

allem in der Presse zur Kenntnis ge- 

nommen.

II. Der vielstufige Sank- 

tionenkatalog

1. Eine scholastische 

Unterscheidung: drei 

unterschiedliche Sank- 

tionsbereiche

In einem Artikel der Guangming-Zei- 

tung (6) werden die verschiedenen 

"Rechtsbriiche" nach drei Verantwor- 

tungsbereichen unterschieden:

- Rechtsbriiche durch Beamte seien zu 

behandeln nach der Dienststrafver- 

ordnung von 1957, die acht Maftnah- 

men vorsieht, von der Verwarnung 

bis zur Entlassung.

- Rechtsbriiche im zivilrechtlichen Be- 

reich ziehen zivilrechtliche Konse- 

quenzen nach sich (wobei allerdings 

zu bemerken ist, daft bisher kein ZGB 

erlassen wurde, sondern daft einzelne 

Rechtsfolgen heute noch z.T. durch 

Vertrdge festgelegt werden miissen).

- Verstbfte krimineller Art schlieftlich 

filhren zu strafrechtlichen Konsequen- 

zen, die sich in eine Vielzahl von 

Maftnahmen auffachern lassen.

2. Die vierstufige Sank- 

tionenleiter beim Vor- 

liegen -von Straftaten

Je nach der Person des Taters (Ju- 

gendliche oder Erwachsene) und je 

nach Schwere der Straftat werden ab- 

gestufte Sanktionen verhdngt, die 

sich nicht nur nach den jeweils dafiir 

zustdndigen Exekutoren, sondern auch 

nach der Strenge der verhdngten 

Maftnahmen unterscheiden:

- In leichteren Fallen greift die Dan- 

wei (Stammeinheit) des Delinquenten 

ein: also entweder die bduerliche Pro- 

duktionsmannschaft oder aber das 

stddtische Einwohnerkomitee. Die Maft

nahmen erstrecken sich hier auf ver- 

scharfte Aufsicht und Kontrolle des 

Delinquenten. Manchmal wird das 

"Problemkind" auch einem vorbildli- 

chen Arbeiter oder Bauern in eine 

Art Patenschaft iibergeben.

- 1st die Straftat etwas schwerer, so 

wird der Tater - wenn er noch ju- 

gendlich ist - in ein "Internet fiir 

Arbeit und Lernen" geschickt, das 

den Erziehungsamtern untersteht.

- Schwere Straftaten werden (mit 

Ausnahme von Mord) bei Jugendlichen 

nicht Gefdngnis bestraft; vielmehr 

kommt der Tater in eine Umerzie- 

hungsanstalt, wo vor allem drei 

Pflichten anfallen: Teilnahme an po- 

litisch-moralischer Schulung, Teilnah

me an Normalschulunterricht und 

Teilnahme an kbrperlicher Arbeit. Die

Arb eitserziehungsanstalten unterste- 

hen dem Ministerium fiir offentliche 

Sicherheit.

- Folgenschwerste Maftnahme ist die 

strafrechtliche Verfolgung. Nach dem 

neuen StGB vom l.Juli 1979 kbnnen 

vom Gericht Uberwachung, Gewahr- 

sam, Gefdngnis auf Zeit und lebens- 

langes Gefdngnis, Todesstrafe sowie 

drei "Nebenstrafen", namlich Geld- 

bufte, Entzug der politischen Rechte 

und Einziehung des Vermdgens, ange- 

ordnet werden. Die Gefangnisse un- 

terstehen der Justizorganisation, d.h. 

den "drei Organen" (Sicherheitsbe- 

horde, Staatsanwaltschaft und Ge

richt).

Im einzelnen:

a) Die Danwei-Erziehung

Da auf den Dbrfern die Kriminalitat 

weder besonders ausgepragt ist noch 

die Rilckerziehung besonderes Kopf- 

zerbrechen bereitet (die Dbrfer bilden 

ja ein naturlich.es "Auffangbecken"), 

konzentriert sich die Frage der Riick- 

erziehung vor allem auf die stddti- 

schen Einheiten - und hier vor allem 

wiederum auf die fiinf groften Stddte 

Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou 

und Wuhan, aus denen besonders be- 

sorgniserregende Meldungen uber 

Straftaten vorliegen (7).

Aufgerufen sind hier, wie schon ge

sagt, die Danweis (Stammeinheiten), 

die im allgemeinen rund 300 bis 700 

Haushalte umfassen, von denen jedes 

Mitglied jedes andere kennt, und an 

deren Spitze sog. "Einwohnerkomi

tees" stehen.

Nach den Organstatuten uber stddti

sche Einwohnerkomitees vom 31. De- 

zember 1954, die im Januar 1980 er- 

neut als geltendes Recht verkiindet 

wurden (8), sind die Einwohnerkomi

tees als "Nachbarschaftseinrichtun- 

gen" Massenorganisationen, denen vor 

allem fiinf Aufgaben zukommen, nam- 

lich die Einrichtung von Wohlfahrts- 

institutionen, die Ubermittlung von 

Nachbarschaftswiinschen an die Regie

rung, die Disziplinierung der Nach- 

barn und die Schlichtung von Strei- 

tigkeiten sowie die "Aufrechterhaltung 

der gesellschaftlichen Ordnung und 

der dffentlichen Sicherheit” (9).

Der Stellenwert der Einwohnerkomitees 

laftt sich innerhalb des Verwaltungs- 

systems der Stadt Beijing folgender- 

maften prazisieren: Beijing gliedert 

sich in zehn Bezirke mit jeweils einer 

eigenen Regierung. Jede Bezirksre- 

gierung wiederum ist fiir mehrere 

Straftenbiiros zustandig, von denen es 

in der Stadt nicht weniger als 85 gibt 

und die zugleich als Vertretungsorgo

ne der Bezirksvolksregierung sowie 

als Grundorgane der Staatsmacht fun- 

gieren. Ein Straftenbu.ro umfaftt im 

Durchschnitt einen Amtsbereich fiir 

ungefahr 50.000 Einwohner. Ange- 

sichts dieser groften Zahl sind diese 

Bilros auf die Hilfsdienste der Ein

wohnerkomitees angewiesen, die, wie 

gesagt, keine Macht-, sondern nur 

Massenselbstverwaltungsorgane sind.

Die Einwohnerkomitees bilden nach 

Art.3, Abs.3 ihrer Statuten Stdndige 

Arbeitsausschusse, von denen der 

"Ausschuft fiir offentliche Sicherheit" 

neben dem Arbitrageausschuft die 

weitaus groftte Bedeutung hat. Auch 

fiir diese Sicherheitsausschiisse wurde

1952 ein eigenes Organstatut erlassen, 

das im Januar 1980 erneut bestatigt 

wurde (10). Solche Sicherheitsaus

schiisse, deren Aufgabe es ist, den 

Polizeibehbrden beizustehen und vor 

allem prdventiv tatig zu sein, sind in 

alien vorgegebenen Einheiten, wie Re

gierung sorganisationen, Fabriken,

Schulen - und in den Nachbarschaften 

zu bilden (11). Die Sicherheitsaus

schiisse der Einwohnerkomitees unter- 

stehen gemdft Art.8 der Organsatzung 

der nachsten Polizeistation.

Angesichts dieser Einbindung in die 

staatliche Sicherheitsverwaltung wird 

es nun schnell verstandlich, warum 

die Erziehung von Jugendlichen, die 

sich leichter Straftaten schuldig ge- 

macht haben, ihrer Stammeinheit 

iibertragen wird! Danwei-Erziehung 

ist die ideale Form der Sozialtherapie, 

bei der es ja grundsdtzlich nicht um 

Absonderung, sondern um Besserung 

im Rahmen der Gesellschaft geht, wo- 

bei der Betroffene "Arbeit unter 

Uberwachung der Massen" zu leisten 

hat.

b) Arbeitserziehung:

Die "Internals fur 

Arbeit und Lernen" 

sowie die "Erziehungs- 

anstalten '

Es handelt sich hier um Einrichtun

gen, die nicht den "drei Behorden" 

(Gerichte, Staatsanwaltschaft, Poli- 

zei), sondern den Schulaufsichtsbe- 

hdrden unterstehen, und die aufterdem 

nur fiir Jugendliche gedacht sind.

Rechtsgrundlage fiir die Einweisung 

ist §14 StGB. Danach ist grundsdtz

lich erst der 16jahrige fiir seine Tat 

strafrechtlich voll verantwortlich. Wer 

das 14., aber noch nicht das 16.Le- 

bensjahr vollendet hat, muft nur fiir 

schwerwiegende Delikte, wie z.B. fiir 

Tbtung, Raub, Brandstiftung und 

Riickfalldiebstahl, einstehen und un- 

terliegt aufterdem nur leichteren 

Strafen. In §14, Abs.4 heiftt es so- 

dann: "Wer wegen Nichtvollendung 

des 16 iLebensjahres strafrechtlich 

nicht verantwortlich ist, wird der 

Aufsicht des Oberhaupts seiner Fami

ne oder aber eines Aufsehers zum 

ZwGcke der Erziehung ilberantwortet. 

Notfalls kann er von der Regierung 

auch einer Anstaltserziehung unter- 

worfen werden."

Bei leichteren Delikten kommen Ju

gendliche in ein Internal fiir Arbeit 

und Lernen, in schwereren Fallen in 

eine Erziehungsanstalt.

aa) Internals fur Arbeit 

und Lernen (Gongdu 

xueziao)

Wieviele solcher Internate es im gan- 

zen Land gibt, ist unbekannt. In 

Beijing jedenfalls sind 10 und in 

Shanghai 13 Einrichtungen dieser Art, 

wobei grundsdtzlich jeweils der Stadt- 

bezirk (qu) zustandig ist. Das Inter

nal fiir Arbeit und Lernen des West- 

bezirks der Hauptstadt befindet sich 

in Lishuiqiao, etwa 20 km vom Stadt- 

zentrum entfernt. Das Internal war 

1955 erstmals vom Beijinger Erzie- 

hungsamt eingerichtet, dann aber 

wahrend der Kulturrevolution ge- 

schlossen und erst 1978 wieder er- 

bffnet worden.

Mit zu der Schule gehbren - im dufte- 

ren Hof gelegen - eine Fabrik, in der 

Plastikplatten geschweiftt werden, ein

naturlich.es
Straftenbu.ro
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Fischteich und ein Garten. Im inneren 

Hof befinden sich die Klassenzimmer, 

Schlafrdume, Arbeitszimmer und ein 

Sportplatz.

In dem Internal werden straffallige 

Jugendliche, die kleinere Delikte be- 

gangen haben (meist handelt es sich 

um Schlagerei Oder Diebstahl), wie in 

einer Art Sonderschule aufgenommen. 

In den Stammschulen bleibt in der 

Zwischenzeit ihr Platz frei, so daft 

theoretisch jederzeit eine Riickkehr- 

mbglichkeit besteht. Auf der Sonder

schule wird zwei Tage in der Woche 

korperlich gearbeitet und vier Tage 

gelernt. Ende 1979 befanden sich in 

dem Internal 210 Schiller, darunter 39 

Mddchen, die auf elf Klassen verteilt 

waren. Der Altersdurchschnitt lag bei 

16 Jahren. Ziel der Erziehung ist die 

Selbsterforschung ("Auffindung der 

Ursachen" durch Gesprache und Ge- 

stdndnisse) und die "Besserung". Die 

Schuler werden vor drei Bewdhrungs- 

proben gestellt: Sie milssen beweisen, 

daft sie sich in ein diszipliniertes 

Kollektivleben einfiigen kbnnen, daft 

sie ferner alle Verbindungen mit ihren 

friiheren Kumpanen abgebrochen ha

ben und sich. uber die subjektiven 

und objektiven Ursachen ihrer Fehler 

im klaren sind.

Ein wichtiges Erziehungsziel ist die 

Wiederherstellung des Selbstvertrau- 

ens. Jahrelang seien diese Jugendli

chen stdndiger Kritik ausgesetzt ge- 

wesen. Was es heiftt, geehrt und re- 

spektiert zu werden, war ihnen oft 

unbekannt. Werden sie nunmehr zu 

"Aktivisten" und Vorbild fiir die an- 

deren gewahlt - und sei es auch nur 

vorilbergehend -, so iibt dies, wie es 

in Untersuchungsberichten heiftt, 

heilsame Impulse auf das Selbstbe- 

wufttsein und auf die Lernmotivation 

aus (12).

Angeblich sind seit Griindung des 

Internals nur sechs Schiller wieder 

rilckfdllig geworden - und muftten 

dann von den Organen fiir bffentliche 

Sicherheit verhaftet werden.

Einrichtungen dieser Art fiigen sich 

nahtlos in die pddagogische Tradition 

Chinas ein, die schon in alter Zeit 

von dem Glauben getragen war, daft 

der Mensch von Natur aus gut ist und 

nur durch einen Mangel an Wissen so

wie an guten Vorbildern auf den 

schiefen Pfad gerdt.

Es fragt sich allerdings, ob die Inter- 

nate fiir Arbeit und Lernen heute 

schon zu einer allumfassenden Ein- 

richtung geworden sind. Man muft 

hier immerhin bedenken, daft es allein 

in Beijing 1.047 Mittelschulen mit ins- 

gesamt 830.000 Schiilern gibt, denen 

nur zehn Internate fiir Arbeit und 

Lernen mit einer Kapazitdt von rund 

1.500 Schiilern gegeniiberstehen. Gibt 

es solche "Internate" auch in kleine- 

ren Stadten oder sind - als eine Art 

Aushangeschild - nur auf die Metro- 

polen beschrankt?

bb) Erziehungsanstalten

Hat ein 14 bis 16jahriger schwerere 

Delikte begangen, so kann er durch 

die Gerichte in eine Erziehungsanstalt 

eingewiesen werden. In Beijing exi- 

stiert eine solche Anstalt seit dem 

Jahre 1955. Anfang 1981 waren dort 

1.008 straffallige Jugendliche einge

wiesen. Sie waren in zwblf Jungen- 

gruppen und eine Mddchengruppe (51 

Mddchen) eingeteilt. Der Arbeits- 

rhythmus: Ein halber Tag wird ge

lernt, ein halber Tag entweder in der 

anstaltseigenen "Fabrik fiir Bau und 

Reparatur von Gleichstromgenerato- 

ren" oder aber auf den anstaltseige

nen Feldern gearbeitet.

Der Unterrichtsgang entspricht dem 

normaler Schulen. In der Anstalt gibt 

es also einen Grundschul- und einen 

unteren Mittelschulbereich. Seit Au

gust 1979 hat das Amt fiir Erzie- 

hungswesen der Stadt Beijing 35 Leh

rer aus anderen Schulen zugunsten 

der Anstalt abgeordnet.

Die Anstalt, die in einem nbrdlichen 

Vorort Beijings liegt, ist kaum be- 

wacht. Vor allem gibt es keine be- 

waffneten Aufseher oder Wachposten. 

Eine Flucht ist daher nicht schwierig. 

1979 fliichteten rund 100, 1980 83

Schiller. Sie alle wurden von der Po- 

lizei, von Einwohnerkomitees oder von 

den eigenen Eltern wieder zuriickge- 

bracht.

Die Auf enthalts dauer betrdgt ein bis 

drei Jahre. 1979 wurde ein System 

der halbjahrigen Bewdhrung aufterhalb 

der Anstalt eingefiihrt, d.h., nach 

einer bestimmten Zeit der Umerziehung 

diirfen solche Jugendliche, die Besse- 

rungsansdtze zeigen, vorzeitig nach 

Hause zurilckkehren. Von 82 Jugend

lichen, die 1979 zur Bewdhrung nach 

Hause geschickt wurden, muftten nur 

acht wieder eingeliefert werden, und 

nur zwei wurden riickfallig (13). Das 

Konzept, Strafe mit ideologischer Um

erziehung und mit produktiver Arbeit 

zu verbinden, scheint also zu wirken. 

Allerdings funktioniert es offensicht- 

lich bei Jugendlichen, die noch die 

Schulbank drilcken, leichter als bei 

Erwachsenen, die ja nach der Entlas- 

sung gleich einen Arbeitsplatz finden 

milssen. Die Mitschiller drilcken 

schnell ein Auge zu, doch die Arbeit- 

geber wollen von einem Kriminellen 

auch in China nichts mehr wissen 

(Ndheres dazu unten).

Auch hier muft man fragen, ob die 

zur V erfiigung stehenden Anstalten 

wirklich ausreichen, um mit der vor 

allem in den Stadten wachsenden Kri- 

minalitdt Schritt zu halten, selbst 

wenn es, wie verlautbart, in jeder 

Provinz eine solche Erziehungsanstalt 

gibt. 1.000 "Sonderschiiler" in einer 

7-Millionen-Stadt wie Beijing - reicht 

dies wirklich aus oder muft man am 

Ende zur "Arbeitserziehung" Zuflucht 

nehmen?

c) "Arbeitserziehung" und 

"Arbeitsreform" - oder 

wie man StGB und StPO 

umgeht

aa) Allgesteines

Zwischen beiden Sanktionsformen der 

ilberwachten Arbeit ist begrifflich 

streng zu unterscheiden.

Am besten geht man die Sache histo- 

risch an: Nach dem Sieg der Kommu- 

nisten i.J. 1949 gait es, Zehntausen- 

de, ja Millionen von friiheren Guomin- 

dang-Beamten und -Offizieren sowie 

" Kapitalisten" und andere "schlechte 

Elemente" umzuerziehen. Zu diesem 

Zweck wurden Institutionen geschaf- 

fen, die der "Reform durch Arbeit" 

(laodong gaizao) zu dienen hatten, 

namlich Haftanstalten, Gefdngnisse, 

Arbeitslager und Ansiedlungen fiir ju

gendliche Kriminelle. Der Aufbau 

dieser Einrichtungen erfolgte mit Hilfe 

sowjetischer Berater. Am 26.August 

1954 ergingen Bestimmungen uber die 

Arbeitsreform (laodong gaizao tiaoli) 

(14), die in 77 Paragraphen Einzel- 

heiten festlegten. Abschnitt 1 bringt 

in sieben Paragraphen allgemeine Hin- 

weise, in denen dargelegt wird, daft 

es sich bei der "Arbeitsreform" um 

eine Einrichtung der "Diktatur des 

Proletariats" handelt, die identisch ist 

mit Gefdngnisstrafe. Die Arbeitsre- 

forminstitutionen stehen unter Auf- 

sicht der Organe fiir bffentliche Si

cherheit sowie der Staatsanwaltschaf- 

ten. Kapitel 2 zdhlt vier Institutionen 

der "Arbeitsreform" auf, namlich Un- 

tersuchungshaft, Gefdngnisse, Ar

beitslager (laodong gaizao guanjiao- 

dui, wbrtlich "Kolonnen (oder Briga- 

den) zur t)berwachung und Erziehung 

bei der Arbeitsreform") und "Ein

richtungen zur 0berwachung und 

Erziehung von jugendlichen Straftd- 

tern" (shaonianfan guanjiaosuo). Ar- 

beitslagerinsassen kbnnen zum Zwecke 

der Produktion aufterhalb der Gefdng

nisse abkommandiert werden. Arbeits- 

brigaden arbeiten m.a.W. in einer 

Laogai-Fabrik, in einem Landwirt- 

schaftsbetrieb oder werden, je nach 

Bedarf, auch mobil (Straftenbau usw.) 

eingesetzt. Lager dieser Art stehen 

unter Aufsicht der provinziellen und 

stddtischen Sicherheitsorgane. Die La- 

gerinsassen sind nach kleinen, mitt- 

leren und groften Gruppen aufzutei- 

len, an deren Spitze jeweils ein An- 

fiihrer und einige Vertreter stehen 

(§20). Kriminelle und politische Haft- 

linge arbeiten und leben normalerwei- 

se zusammen.

In Kapitel 3 (§§25-29) befinden sich 

Bestimmungen Uber die Riickerziehung 

durch Arbeit und Ideologic, wobei auf 

individuelle Gesprache, Gruppensit- 

zungen und auf Wettbewerb zwischen 

den Gruppen Wert gelegt wird.

Kapitel 4 (§§30-35) legt die Indu-

striearbeit der Haftlinge fest.

Kapitel 5 (§§36-77) regelt Modalitdten 

der Einweisung, der Bewachung 

(durch bewaffnete Truppen der Si- 

cherheitsbehbrden; Verwendung von 

Fesseln etc.), der taglichen Arbeits- 

zeit (9-10 Stunden), der Verpfle- 

gung, der medizinischen Uberwa- 

chung, des Besuchs von Angehbri- 

gen, des Briefverkehrs, der voriiber- 

gehenden Entlassung auf Biirgschaft, 

der Entlassung und der Lageriiberwa- 

chung. Auch Bestimmungen iiber An- 

reize, Belobigungen und Bestrafungen 

sind genau festgelegt.

Die Prazision der einzelnen Bestim

mungen verrdt den Einfluft des So- 

wjetvorbilds.

Es ist schwer festzustellen, wie hoch 

die Zahl der Insassen in den fiinfzi- 

ger Jahren war. Eine taiwanesische 

Schdtzung geht von 80 Millionen Men- 

schen (15) aus - eine Zahl, die si- 

cherlich zu hoch gegriffen ist, die 

aber doch zeigt, daft die Zahl der In

sassen in die Millionen ging.

1956 erfolgten im Zeichen der nachlas- 

senden Rigorositdt des Uberwachungs- 

systems zahlreiche Entlassungen.

Doch dann kam eine erneute Wende,
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die der "liberalen" Hundert-Blumen- 

Periode folgte. Zehntausende von In- 

tellektuellen und Regimekritiker, die 

damals die Aufforderung, konstrukti- 

ve Kritik am Fiihrungssystem zu 

iiben, allzu wbrtlich genommen hatten, 

fiillten im Zuge der "Kampagne gegen 

die Rechtsabweichler" die Lager er- 

neut auf. Offensichtlich sah man aber 

die bisherigen "Laogai"-Einrichtungen 

nicht als geeignetes Instrument fiir 

diese Regimegegner an und griindete 

deshalb einen neuen Typ von Ar- 

beitslagern, der diesmal mit dem Aus- 

druck "Arbeitserziehung" (laodong 

jiaoyang) umschrieben war - kurz 

ausgedrilckt: Laojiao (im Gegensatz zu 

Laogai). Am 1. August 1957 beschloft 

der Standige Ausschuft des l.NVK 

eine Regelung, die in fiinf Abschnit- 

ten die Laojiao regelte (16).

l.Abschnitt: Es wird der Personen- 

kreis festgelegt, der der Arbeitser

ziehung unterworfen werden soil. Ge- 

nannt sind im einzelnen "Personen oh

ne geregelten Beruf, die sich rowdy

haft benehmen Oder die Diebereien, 

Schwindeleien u.a. begangen haben, 

ohne allerdings bereits der straf- 

rechtlichen Verfolgung zu unterlie- 

gen", femer "Konterrevolutiondre, 

arbeitslose Herumtreiber u.dgl.". Es 

handelt sich hier - wohlgemerkt - um 

einen Personenkreis, dessen Taten 

noch im pra-strafrechtlichen Bereich 

angesiedelt sind.

2 .Abschnitt: Er definiert den Inhalt 

der Arbeitserziehung. Es gehe darum, 

diejenigen, die arbeitserziehungsbe- 

diirftig sind, zur Arbeitserziehung zu 

zwingen und ihnen bei der Ansiedlung 

auf dem Land sowie bei der Stellen- 

suche behilflich zu sein. Produktions- 

arbeit ist mit politischer Erziehung zu 

verbinden. Die Arbeit muft entlohnt 

werden.

3 .Abschnitt: Er bringt Einweisungs- 

formalitaten. Antrdge filr die Aufnah- 

me zur Arbeitserziehung werden 

durch die Abteilungen fiir Zivilange- 

legenheiten und durch die Sicher- 

heitsbehbrden gestellt, aber auch 

durch die Danweis, denen die Be- 

troffenen angehdren.

4.Abschnitt: Wer die Arbeitserziehung 

mit Erfolg bestanden hat, soil bei der 

Suche nach einem Arbeitsplatzes un- 

terstiitzt werden.

5. Abschnitt: Organisationen, die fiir 

die Arbeitserziehung zustdndig sind, 

werden auf Provinzebene errichtet. 

Die Abteilungen fiir Zivilangelegen- 

heiten (es gibt ein eigenes Ministerium 

fiir Zivilangelegenheiten) und die Ab

teilungen fiir bffentliche Sicherheit 

(dem Ministerium fiir bffentliche Si

cherheit unterstehend) sind gemeinsam 

fiir die Leitung und Verwaltung der 

mit der Riickerziehung beauftragten 

Organisationen verantwortlich.

In der Praxis der Jahre nach 1957 

waren von der Laojiao vor allern 

"rechte Elemente" betroffen.

La Dany (17) spricht davon, daj8 mit 

dieser Neuerung nun zwei Arten von 

"Konz entrationslag ern" geschaffen wa

ren. Die Bezeichnung "Arbeitserzie

hung" sei ein "freundliches Wort fiir 

harte Realitdten".

Worin gleichen - und worin unter- 

scheiden sich nun Laogai und Lao

jiao?

Was die Einweisung anbelangt, so wird 

sie bei Laogai durch Gerichte, bei 

Laojiao aber durch Verwaltungsbeh.br- 

den verhdngt.

Die Dauer der Einweisung ist bei Lao

gai unbestimmt, bei Laojiao soil sie im 

allgemeinen drei Jahre nicht iibei— 

schreiten.

Laogai bringt strengere Lagervor- 

schriften und geringere Pri'vilegien 

mit sich. Aufterdem werden Laojiao- 

Insassen normal belohnt, wdhrend 

Laogai-Personen alienfalls ein Ta- 

schengeld erhalten.

Die Laogai-Lager sind wesentlich 

schdrfer bewacht als die Laojiao-La- 

ger, weshalb letztere haufig uber 

Flue htb ewe gun gen zu klagen haben.

Laogai-Insassen sind Personen, denen 

im allgemeinen auch die biirgerlichen 

Rechte abgesprochen wurden, wdh

rend dies bei Laojiao-Insassen nicht 

unbedingt der Fall ist. Laojiao ist 

eher Arbeitstherapie, Laogai dagegen 

lauft auf Absonderung des Delinquen- 

ten hinaus.

Dies sind theoretische Unterschiede, 

die in der Praxis haufig eingeebnet 

werden. Hier wie dort herrscht ein 

ahnlicher Tagesablauf und sind ahn- 

liche Arbeiten zu verrichten. Hier wie 

dort auch werden Zutrdgerdienste 

durch Informanten, Ideologiestudium 

sowie Kritik- und Selbstkritiksitzun- 

gen groft geschrieben. Auch Beloh- 

nungs- und Bestrafungsmechanismen, 

Anordnungen von Einzelhaft und die 

Einteilung in Klein-, Mittel- und 

Groftgruppen ist hier wie dort die- 

selbe.

Ehemalige Insassen gehen davon aus, 

daft die Umerziehungsmechanismen in 

beiden Lagertypen im graven und 

ganzen wirksam seien: Es entstehe 

selten eine "Insassensubkultur", wie 

sie beispielsweise fiir westliche Ge- 

fdngnisse charakteristisch ist. Viel- 

mehr filhrt die Hierarchisierung der 

Insassen durch Einrichtung von 

Gruppenfiihrerposten und der standi

ge Zwang zur gegenseitigen Oberpril- 

fung und S elb stilb erpriifung dazu, 

daft im Laufe der Zeit eine Persbnlich- 

keitsverdnderung zum Positiven hin 

eintritt (18) - eine, wie man zugeben 

muft, wohlwollende Bewertung.

bb) Laogai

Seit dem Aufkommen der Laojiao-Ein- 

richtung ist die alte Form der Ar

beitserziehung, namlich das Laogai, 

publizistisch nahezu vbllig verschwun- 

den. Dies mag umso auffdlliger er- 

scheinen, als umgekehrt das vietna- 

mesische Laogai-Lagerwesen von alien 

Medien der westlichen Welt voll ins 

Scheinwerferlicht geriickt wird. Da es 

sich bei diesen vietnamesischen Ein

richtungen um Institutionen handelt, 

die, ebenso wie die chinesischen Lao

gai-Lager, mit sowjetischer Hilfe auf- 

gezogen worden sind, diirften hier 

wie dort nach wie vor viele Parallelen 

bestehen. Die Umerziehungslager in 

Vietnam beherbergen z.Zt. nach ver- 

schiedenen Schatzungen zwischen 

20.000 und 200.000 Angehbrige des 

Ancien Regime, ehemalige Offiziere 

und hohe Beamte Siidvietnams, die 

auf die sozialistische Gesellschaft 

"umgepolt" werden sollen. Vor allern 

aus Gesprdchen mit Fliichtlingen hat 

sich hier nach und nach das Bild ge- 

rundet. Keiner der Insassen weift 

dort, wie lange er letztlich abzusitzen 

hat. Fast ausnahmslos erfolgen Ein- 

weisungen ohne Gerichtsurteil - ein 

Faktum, das die Gefangenen-Hilfs- 

organisation Amnesty International be

reits bffentlich geriigt hat.

Ein frilherer Major, der inzwischen 

nach Singapur ilbersiedeln konnte, 

hat mehr als sechs Jahre in verschie- 

denen Lagern verbracht, den grbftten 

Teil im Umerziehungslager "A 30", 

rund 400 km nbrdlich von Saigon. Bei 

kargen Rationen hatten die Insassen 

dort den Dschungel zu roden und 

Felder anzulegen. Die Ernahrung war 

kilmmerlich: zwei Mahlzeiten pro Tag, 

bestehend aus einer Schale Reis und 

ein paar Maniokwurzeln. Jeden Monat 

habe es in der mit 150 Mann belegten 

Baracke des Majors drei Tote gege- 

ben. Familienbesuch war einmal im 

halben Jahr erlaubt. Einmal in der 

Woche gab es Marxismus-Unterricht 

(18a).

Sind die Laogai-Verhaltnisse in China 

dhnlich gelagert? Ein Tiirspalt in die 

Laogai-Lager wurde durch Aussagen 

eines ehemaligen Insassen gebffnet, 

die der Korrespondent der New York 

Times, Fox-Butterfield, wiedergegeben 

hat (18b). Quelle war ein 70jahriger 

Chinese protestantischer Konfession, 

der 23 Jahre lang in einem Arbeits- 

lager nahe Datong in der Provinz 

Shanxi in einem Kohlebergwerk zu ar

beiten hatte. Im Zuge der Rechtsab- 

weichlerkampagne war er Ende 1957 

beschuldigt worden, ein "amerikani- 

scher Spion" zu sein. Der Beklagte 

hatte friiher einmal in den USA stu- 

diert und war dann 1949 nach China 

zuriickgekehrt. Beweise fiir die Be- 

schuldigungen konnten damals nicht 

erbracht werden - wie sollte man 

auch, da die "Auftraggeber" ja in den 

USA saften!

Im Lager muftte an sieben Tagen von 

sechs Uhr morgens bis sechs Uhr 

abends gearbeitet werden. Ein Tag im 

Verlauf von zwei Wochen war frei. 

Wurden die taglich vorgeschriebenen 

Fbrdernormen nicht erbracht, so war 

der Vorwurf einer "negativen Hal- 

tung" schnell zur Hand. Nicht selten 

wurde dann auch Einzelhaft verord- 

net .

Das Alltagsessen bestand aus einem 

Mantou beim Friihstiick, einer Getrei- 

deschleimsuppe zu Mittag und einem 

weiteren Mantou zum Abendessen. 

Fleisch gab es nur zweimal im Monat.

Der Befragte war, ebenso wie seine 

Mitinsassen, ohne Gerichtsurteil -d.h. 

also nur aufgrund polizeilicher 

V erfilgung - in das Lager eingewiesen 

worden. Das Justizministerium wollte 

zu den Aussagen keinen Kommentar 

abgeben, da die Laogai-Einrichtungen 

ausschlieftlich dem Ministerium fiir 

bffentliche Sicherheit, d.h. der Poli- 

zei, unterstiinden.

Der Befragte berichtete auch von Ein- 

zelkerker, Fesselung und von Priigel- 

strafen.

Angeblich besitzt jede Provinz ihr 

eigenes Laogai-Lager. Das Beijinger 

Biiro fiir bffentliche Sicherheit hat 

sein eigenes Lager, die "Qingshui"-
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( klare Wass er-) Farm, ostlich der 

Stadt. Dort sind angeblich 20.000 Ge- 

fangene untergebracht. Gerne werden 

Laogai-Lager in den Auftenregionen 

angesiedelt, wo es gilt, Straften und 

Eisenbahnlinien anzulegen, Siimpfe 

trockenzulegen und Bergwerke zu er- 

schlieften. In einem dieser Lager, das 

am nordbstlichen Khanka-See liegt, 

sollen 40.000 Insassen untergebracht 

sein. Einer davon war die Dichterin 

Ding Ling, die inzwischen entlassen 

wurde. Zahlreiche Laogai-Insassen aus 

Tianjin werden in ein Laogai-Lager 

der Autonomen Region Ningxia ge- 

bracht, das immerhin fast 1.500 km 

von Tianjin entfernt liegt.

Australische Journalisten entdeckten 

nahe Xiningt der Hauptstadt von 

Qinghai, ein Laogai-Lager, das neben 

der Strafte zum dortigen Flughafen 

liegt. Der Hauptanteil der Gefangenen 

bestand lange Zeit hauptsachlich aus 

zwei Kategorien, ndmlich frilheren 

Guomindang-Offizieren und "rechten 

Elementen", die 1957/58 verhaftet 

worden waren (18c).

Uber die Zahl der Laogai-Lagerinsas- 

sen kursieren nur Vermutungen. Frii- 

here Gefangene schatzen eine Zahl 

zwischen mehreren Hunderttausend 

und einer Million.

Groteskerweise greift TASS (18d) das 

Thema Arbeitslager unter Bezugnahme 

auf den Butterfield-Artikel in der New 

York Times auf und macht ihn zum 

Gegenstand einer antichinesischen An- 

klage. Waren es freilich nicht die So

wjets, die Anfang der fiinfziger Jahre 

den Chinesen die Laogai-Techniken 

beibrachten! ?

cc) Laojiao: Die "Arbeits- 

erziehung" in der 

neueren Entwicklung

Nachdem im Juli 1979 ein Strafgesetz- 

buch erlassen worden war, das prd- 

zise Tatbestdnde festlegt, hdtte man 

eigentlich erwarten sollen, daft nun 

mehr Berechenbarkeit in das chinesi- 

sche Justizwesen gekommen ware. 

Uberall auch war nun von "Rechts- 

herrschaft" (fazhi) die Rede, die an- 

stelle der bisherigen "Personenherr- 

schaft" (renzhi) treten sollte.

Doch dann wurde Ende November 1979 

bei der 19 .Sitzung des V.NVK die 

alte Regelung uber die Arbeitsbestim- 

mungen vom 1.August 1957 neu her- 

ausgegeben und durch Zusatzbestim- 

mungen angereichert (19). Die Ergan- 

zungen sollten einige Fragen beant- 

worten, die bisher offengehalten wor

den waren. Sie betrafen

- erstens die zustdndigen Organe. 

Danach sollen die V olksregierungen 

der Provinzen sowie der groften und 

mittleren Stddte sog. "Kontrollaus- 

schiisse fiir die Arbeitserziehung" 

(manchmal auch "V erwaltungskommis- 

sionen fiir die Umerziehung durch 

kbrperliche Arbeit") bilden. Diese 

Ausschilsse sollen sich aus Funktiond- 

ren der Abteilungen fiir Zivilangele- 

genheiten, der Offentlichen Sicherheit 

und der Arbeit rekrutieren.

- Objekte der Erziehung sind zweitens 

solche Personen, die sich trotz wie- 

derholter Erziehungsmaftnahmen nicht 

gebessert haben und wiederholt wegen 

kleinerer Diebstdhle, Betriigereien, 

Rowdytum und Stdrung der bffentli- 

chen Sicherheit und Ordnung aufge- 

fallen sind.

- Die Dauer der Arbeitserziehung ist 

auf ein bis drei Jahre anzusetzen, 

kann aber, wenn notig, um ein Jahr 

verlangert werden.

- Viertens durfen Personen, die eine 

Arbeitserziehung durchlaufen haben, 

bei der Berufseinstellung oder beim 

Schuleintritt keine Benachteiligung 

erfahren. Ziel ist ja die soziale Wie- 

d er ein glie derung.

- Fiinftens beaufsichtigen die Staats- 

anwaltschaften die Tdtigkeit der Ar

beitserziehung sorganisationen.

Diese Bestimmungen bringen gegen- 

iiber friiher folgende Anderungen: 

- Organe: Friiher standen die Ar

beitserziehung s einrichtungen unter 

der gemeinsamen Leitung von Zivil- 

und Sicherheitsbehorden. Inzwischen 

sind eigene formelle Arbeitserzie- 

hungskomitees gebildet worden.

- Umfang: Friiher wurden Personen 

von Uberall her der Arbeitserziehung 

unterworfen. Nunmehr sollen nur noch 

Personen aus groften und mittleren 

Stddten von den Arbeitserziehungs- 

maftnahmen erfaftt werden, da dort ja, 

wie die Kriminalstatistik zeigt, die 

Straftaten hauptsachlich begangen 

werden (20). Abzuleisten ist die Ar

beit im allgemeinen in Landwirt- 

schaftsbetrieben, manchmal auch in 

mobilen Gruppen.

- Dauer: Fruher gab es keine zeit- 

lichen Grenzen; inzwischen hat man 

eingesehen, daft der "Enthusiasmus 

fur die Teilnahme an der Arbeit und 

der Selbsterziehung wesentlich 

grbfter" ist, wenn sich ein baldiges 

Ende der Erziehungsmaftnahmen vor- 

hersehen Idftt.

- Diskriminierungsverbot:  Wdhrend

der Kulturrevolution wurden ehemalige 

Arbeitszbglinge - und daruber hinaus 

auch noch ihre Familienmitglieder - 

auch ex post noch politisch benach- 

teiligt. Demgegenuber gelten Perso

nen, die von den Verwaltungsaus- 

schussen fur Arbeitserziehung in ein 

Lager zur Umerziehung durch Arbeit 

geschickt werden, heute nicht als 

Strafgefangene; sie werden fur ihre 

Arbeit bezahlt und durfen, bei gutem 

Betragen, an Fest- und Feiertagen 

nach Pause fahren.

Dies alles klingt idyllischer, als es 

offenbar in Wirklichkeit ist. In der 

Zwischenzeit haben einige in Beijing 

akkreditierte amerikanische Journali

sten Berichte uber Arbeitserziehungs- 

lager verbffentlicht, die auf den Aus- 

sagen ehemaliger Lagerinsassen ba- 

sieren. Daft die Journalisten hier in 

ein Wespennest gestochen hatten, be- 

wies die schnelle Reaktion des chine- 

sischen Auftenministeriums. Der Kor- 

respondent der holliin disc hen Zeitung 

"NRC Handelsblad" wurde Mitte 1981 

aufgefordert, wegen eines nicht naher 

erlauterten "unpassenden Benehmens" 

das Land zu verlassen.

Am 15.September 1981 publizierte der 

in Beijing akkreditierte Korrespondent 

der Washington Post, Michael Weift- 

kopf, einen Artikel, in dem er AusZii- 

ge aus dem Tagebuch eines in einem 

Erziehungslager einsitzenden chinesi- 

schen Dissidenten wiedergab. Grund- 

lage des Berichts war ein 200 Seiten 

starkes Manuskrtpt, das dem Korre- 

spondenten zugespielt worden war. Es 

stammte von Liu Qing, einem jugend

lichen Systemgegner, der fruher 

stellvertretender Chefredakteur des 

"Forums vom 5. April" gewesen war, 

also einer 1979 verbotenen Zeitung, 

und der dann im November 1979 ohne 

Gerichtsurteil in ein Arbeitslager ge

schickt worden war. Seit Juli 1980 

hatte er in einem Arbeitserziehungsla

ger in der Provinz Shaanxi in Nord- 

westchina gearbeitet. Er, Liu, sei ge- 

schlagen und zeitweise in eine winzige 

Zelle eingesperrt worden.

Mitte September verwarnte das chi- 

nesische Auftenministerium den Jour

nalisten und wies ihn darauf hin, daft 

er gegen Art. 12 der provisorischen 

Bestimmungen uber die Arbeit aus- 

landischer Journalisten verstoften ha- 

be, in dem es heiftt, daft nur inner- 

halb der "Grenzen der normalen Be- 

richterstattung recherchiert und ge- 

schrieben werden" diirfe (21). Mit 

dem Bericht uber die Arbeitslager wa

ren diese Grenzen offensichtlich ge- 

sprengt worden.

Obwohl §32 StGB bei Geringfilgigkeit 

von Strafhandlungen eine "admini

strative Behandlung durch das zu- 

stiindige Amt" zuldftt, fragt man sich 

doch, ob eine "Arbeitserziehung", 

durch die die Betroffenen ohne Ge

richtsurteil in Lager eingewiesen, zu 

Schwerarbeit verurteilt und in Ein- 

zelhaft untergebracht werden, nicht 

Maftnahmen sind, die dem Geist des 

neuen Strafrechts fundamental zuwi- 

derhandeln. In der Strafprozeftord- 

nung von 1979 sind Bestimmungen 

enthalten, die dem Habeas-Corpus-Ge- 

danken voll Rechnung tragen. Werden 

StPO und StGB aber nicht auf dem 

Weg uber die "Arbeitserziehung" 

letztlich umgangen? Da die Praxis der 

vergangenen Jahre bewiesen hat, daft 

die Grenzen einer bloften Umerziehung 

in Arbeitslagern durch die dort herr- 

schenden Verhdltnisse schnell iiber- 

schritten sind, hdtte man die Arbeits- 

erziehungsregelungen von 1957 viel 

starker eingrenzen milssen, als es in 

den Zusatzbestimmungen von 1979 ge- 

schehen ist.

Sind nach alledem Arbeitserziehung 

und StGB/StPO nicht letztlich mitein- 

ander unvereinbar? Wind die im 

StGB/StPO verankerte "Rechtsstaat- 

lichkeit" nicht durch die Arbeitserzie- 

hungspraktiken wieder aus den An- 

geln gehoben? Nimmt hier nicht die 

eine Hand, was die andere gegeben 

hat? Wird hier neben der Justiz nicht 

eine Parajustiz institutionalisiert, die 

Praktiken im Geiste der "Rechtsab- 

weichlerkampagne" in die achtziger 

Jahre heruberbringt ?

Yon vielen Insassen scheint der Auf- 

enthalt in den Arbeitslagern nicht nur 

als "Erziehung" gewertet zu werden. 

Vielleicht kam es deshalb in den letz- 

ten zwei Jahren zu immer hdufigeren 

Fluchtbew egungen.

Aus diesem Grund erlieft der NVK im 

Juni 1981 einen "Beschluft liber die 

Behandlung von Ausbrechern und 

Rilckfalltdtern, die zu Arbeitslager 

oder Umerziehung durch Arbeit ver

urteilt wurden" (22). Sinn dieser 

neuen Bestimmung ist es, die Flucht 

mit Verldngerung des Aufenthalts im
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B^ziehungslager zu bestrafen. Die 

Strafe verscharft sich noch, wenn 

frilhere Insassen innerhalb von fiinf 

Jahren nach der Flucht (oder aber 

drei Jahre nach Hirer Entlassung) er- 

heut eine Straftat beg ehen. In diesem 

Fall werden sie auch in den Einwoh- 

terregistern ihrer Stddte gelbscht and 

bleiben zur Arbeit im Lager (wbrtlich: 

’iu shang jiu ye: "Bleiben am Platz 

und arbeiten"). Das Umerziehungsla- 

9er kann also filr Ausbrecher und 

Biickfalltdter zu einem Ort ohne 

Bilckkehr werden. Begrilndet werden 

diese scharfen Maftnahmen damit, daft 

sich unter den gegenwdrtigen Straf- 

tdtem sehr viele Ausbrecher und 

Rilckfalltater befanden - offensichtlich 

ejn Hinweis darauf, daft die Resozia- 

Hsierung von Straftatern nicht immer 

delingt. So wurden z.B. 70% der 49 in 

Beijing im l.Vj. 1981 gestellten krimi- 

^ellen Banden von flilchtigen Oder 

^htlassenen Strafg efang enen geleitet

Bs 1st vielleicht bezeichnend, daft der 

heue Beschluft gegen Ausbrecher und 

Bilckfalltdter zusammen mit dem "Be- 

schluft iiber die Frage der Prilfung 

hnd Bestdtigung von Todesurteilen" 

erlassen wurde, der festlegt, daft in 

der Zeit von 1981 bis 1983 Todesur- 

teile filr Vergehen wie Mord, Raub, 

Vergewaltigung, Bombenanschlage etc. 

anter bestimmten Bedingungen nicht 

der Uberprilfung und Bestdtigung 

durch den Obersten Volksgerichtshof 

bedilrfen - auch dies eine Verschar- 

f'ung gegeniiber dem Wortlaut des 

StGB von 1979!

Cleichzeitig wird bekannt, daft z.Zt. 

$7,000 Soldaten ausgebildet werden, 

dm spater in Justiz- und Sicher- 

heitsbehorden Dienst zu tun.

^dglicherweise werden in Zukunft 

duch die bisher lockeren Bewachungs- 

Praktiken verscharft. Umerziehungsla- 

9er lassen sich als solche nicht auf 

den ersten Blick identifizieren: Sie 

dmfassen Bauernbetriebe und Fabriken 

dnd bieten nach auftenhin ein "zivi- 

les" Bild. Die Flucht ist daher ver- 

bdltnismdftig einfach. Den Flilchtigen 

freilich. bleiben - angesichts der Zel- 

Idlarisierung der chinesischen Gesell

schaft - im allgemeinen nur zwei We- 

9e: Entweder sie kehren zuriick in 

lhre Danwei, wo sie dann im Nu wie

ner gefaftt werden kdnnen, oder aber 

s\e rotten sich zusammen und suchen 

sich einen Lebensunterhalt aufterhalb 

der etablierten Stammeinheiten. Dann 

cber stehen sie bereits wieder mit 

einem Fuft im kriminellen Lager.

Bie Filhrung in China weift, daft den 

Broblemen nicht dadurch abzuhelfen 

lst, daft die Strafen und Maftnahmen 

dur immer welter verscharft werden. 

Beshalb werden neben dem harten Zu- 

9riff neuerdings auch "weichere" Me- 

ihoden eingeilbt:

Ein Beispiel dafilr ist die Abhaltung 

Psychologischer Kurzlehrgange in Sa- 

°den Jugendkriminalitat. Im September 

1980 beispielsweise veranstaltete der 

Beijinger Psychologische Verband den 

efsten psychologischen Kurzlehrgang 

filr 200 Polizisten, Mittelschullehrer 

dnd Kader des Kommunistischen Ju- 

Hendverbandes sowie filr Sicher- 

b-eitsbeauftragte der Fabriken. Der 

Kurs dauerte zwei Monate und kon- 

zentrierte sich hauptsachlich auf 

Z'wblf Themen, u.a. Jugendpsycholo-

gie, Erziehung und Umgestaltung von 

straffalligen Jugendlichen, die Rolle 

der Psychologic beim Verhbr usw. 

(24). Gefordert wird neuerdings auch 

die Einfiihrung von Studienfachern 

wie Kriminalverwaltungslehre, Krimi- 

nalpsychologie, Kriminalpddagogik,

Arbeits erziehung slehre und Krimino- 

logie (24a).

- Daneben ergeht die Aufforderung, 

die Erziehung Wieder starker in den 

Vordergrund zu stellen und der Pro- 

duktion nur den zweiten Rang einzu- 

raumen (gaizao diyi, shengchang 

dier). Dies war die zentrale Forde- 

rung des Arbeitserziehungskongres- 

ses, der unter Leitung des Ministe- 

riums filr offentliche Sicherheit vom 

28. August bis 9.September 1981 in 

Beijing stattfand (25).

Doch die Tendenz, hart durchzugrei- 

fen, scheint sich am Ende immer wie

der gegeniiber den "weichen Metho

den" durchzusetzen:

1981 wurden mehrere Jugendliche hin- 

gerichtet, die aus Arbeitserziehungs- 

lagern geflohen waren und dann Ver

brechen begangen hatten. Am 27.Juni 

1981 beispielsweise nahmen 6.000 Zu- 

schauer an einem Prozeft im Sport- 

stadion in Guangzhou teil. Dort wurde 

ein Mann zum Tode verurteilt und 

sofort hingerichtet, weil er nach sei

ner Flucht aus dem Lager eine Bande 

gegriindet hatte, deren Mitglieder sich 

des Raubes und der V ergewaltigung 

schuldig machten. Am 17.Juli 1981 

wurden im Sportstadion in Tianjin 

vier Manner verurteilt und hinge

richtet, unter denen sich ein frilherer 

Insasse eines Arbeits erziehung stagers 

befand. Dieser hatte im Verlauf einer 

vorilbergehenden Entlassung aus dem 

Lager einen Mann getotet, der filr 

seine Einweisung verantwortlich gewe- 

sen war (26).

Eigentlich hatte, dem Wortlaut des 

StGB/StPO zufolge, vor der Exekution 

eine Genehmigung des Obersten 

Volksgerichts eingeholt werden milssen 

- doch wird hier exemplarisch verfah- 

ren: eine Praxis, die durch den oben 

erwdhnten Beschluft inzwischen sank- 

tioniert wird.

Der oben zitierte Rachefall scheint 

bfters vorzukommen. In Hangzhou 

beispielsweise suchte ein Arbeitsla- 

gerinsasse, der drei Jahre Lager 

hinter sich hatte, einen Kader auf, 

dem er seine drei Jahre "verdankte". 

Dieser rannte jedoch, als er den 

Rilckkehrer sah, weg. Sein Verfolger 

geriet daraufhin in Amokstimmung und 

totete sieben unschuldige Personen, 

die ihm gerade im Wege standen. Er 

wurde daraufhin ebenfalls in einem 

Schauprozeft zum Tode verurteilt und 

sofort exekutiert (27).

Dies sind Extremfdlle, die nicht ver- 

allgemeinert werden durfen.

Nach den Erfahrungen der vergange- 

nen dreiftig Jahre ist freilich nicht 

auszuschlieften, daft die Arbeitserzie- 

hung als ein generelles Sanktionsin- 

strumentarium gegen Jugendkriminali

tat und vor allem gegen Regimekriti- 

ker miftbraucht wird. Die wiederholt 

auftauchenden Meldungen von der Ra- 

che ehemaliger Insassen an bestimmten 

Kadern, die sie ins Arbeitslager ge- 

bracht haben, zeigt vielleicht, daft 

bei der Verschickung nicht selten 

flott und informed vorgegangen wurde 

und daft nicht selten Willkiir im Spiel 

war. Ob die neuen Behbrden filr Ar- 

beitserziehung hier mehr Gerechtig- 

keit walten lassen, bleibt abzuwarten. 

Jedenfalls ware es besser, wenn 

kilnftig die Gerichte in die Einwei- 

sungsphozedur eingeschaltet wilrden. 

Nur dann kbnnte der Schutz der 

Strafprozeftordnung zur Geltung kom- 

men. So aber besteht die Gefahr, daft 

junge Menschen weiterhin unter Mift- 

achtung von Habeas-Corpus-Regeln in 

den "Tugendwald" (gongdelin), in das 

Lager "Klarer Fluft" oder in das 

"Teehaus" nahe der Hauptstadt zur 

Arbeitsdrziehung verschickt werden.

d) Gefangnis- und andere 

Freiheits strafen

Gefangnis kann nur von einem Ge- 

richt verhdngt werden. Gefangnis auf 

Zeit und lebenslanges Gefangnis sind 

zwei der acht Strafarten, die im StGB 

von 1979 aufgezahlt sind. Sie kdnnen 

von Nebenstrafen begleitet sein, wie 

Geldbufte, Entzug der politischen 

Rechte oder Einziehung des Vermd- 

gens. Neben Gefangnis auf Zeit und 

lebenslangem Gefangnis gibt es noch 

drei andere "Hauptstrafen", namlich 

Massenilberwachung , Haftstrafe und 

die - in diesem Zusammenhang nicht 

interessierende - Todesstrafe.

Der Unterschied zwischen Uberwa- 

chung und Haft bzw. Gefangnisstrafe 

besteht darin, daft hier eine Einen- 

gung der Freiheit verhdngt wird, die 

allerdings nicht hinter Mauern abzu- 

sitzen ist, sondern unter den Augen 

der Offentlichkeit abgeleistet wird. 

Die Uberwachung dauert nach 

§33 StGB zwischen drei Monaten und 

zwei Jahren; sie wird durch die 

Volksgerichte beschlossen und durch 

die Sicherheitsbehbrden vollzogen. Die 

Uberwachung zieht drei Pflichten nach 

sich: Der Betroffene unterliegt nam- 

lich der Arbeitspflicht unter Aufsicht 

bestimmter Einheiten, denen er zuge- 

teilt ist. Er gibt ferner den Vollzugs- 

behbrden in festen Zeitabstanden Be- 

richt iiber sein Verhalten, und er 

muft sich bei einem Wohnungswechsel 

oder im Faile einer Reise die Erlaub- 

nis der Vollzugsbeh.br  den einholen. 

Andererseits erhiilt er gleichen Lohn 

filr gleiche Arbeit. Die Uberwachung 

durch die Offentlichkeit erweist sich 

als wirksam, weil dadurch Gefangnisse 

und Haftanstalten filr schwerere Faile 

frei bleiben.

Der Unterschied zwischen Haftstrafe 

und befristeter Gefangnisstrafe be

steht darin, daft die Haftstrafe von 15 

Tagen bis 6 Monaten, die befristete 

Gefangnisstrafe aber von 6 Monaten 

bis 15 Jahren dauert. Maftgebend ist 

also das Kriterium der Dauer.

Massenilberwachung, Haftstrafe (auch 

"Gewahrsam" genannt) und befristete 

Gefangnisstrafe sind die gleichsam 

"normalen" Maftnahmen, die von der 

Justiz verhdngt werden, und bei de

nen nicht nur der Grundsatz der 

"Milde" und der "Erziehung", sondern 

auch die Mitarbeit an den "Vier Mo- 

dernisierungen" zum Tragen kommen.

Ein dilsteres Kapitel waren eine Zeit- 

lang die Gefdngnisstrafen:

Es gibt beriihmte Berichte aus dem 

Gefangnisleben der filnfziger und 

sechziger Jahre, u.a. von dem belgi-

Vollzugsbeh.br
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schen Jesuiten Dries van Collie und 

von Bao Ruowang. Aus jiingster Zeit 

wurde der Bericht eines Gefangnisin- 

sassen bekannt, der in der "Times" 

wiedergegeben wurde (28). Geschil- 

dert werden die Zustdnde im Stadtge- 

fdngnis von Shanghai. Es gibt dort 

sechs Blbcke. In Block 1 sind "Spio- 

ne", Mbrder und Straflinge unterge- 

bracht, die mehr als 16 Jahre abzu- 

sitzen haben. Block 2 enthalt die 

kleinen Diebe, Block 3 die "Konterre- 

volutionare", Schwarzmarkthandler 

und Personen, die zwischen 10 und 15 

Jahre erhalten haben. In Block 4 

sitzen Gefangene mit Strafen von ei- 

nem bis zu zehn Jahren, in Block 5 

erkrankte Gefangene und in Block 6 

weibliche Gefangene.

Dem Gefangnis ist eine Druckerei und 

eine Naherei angeschlossen. Der Tag 

beginnt um sieben Uhr mit dem 

Wecken. Nach dem Frilhstilck findet 

zwischen acht und elf Uhr politischer 

und ideologischer Unterricht statt. 

Von elf bis ein Uhr wird gegessen 

(meist Reis mit Gemuse und zweimal in 

der Woche Fisch), von ein bis drei 

Uhr gibt es wiederum Vorlesungen 

und von fiinf bis neun Uhr "Freistu- 

dium", das meist zur Lektiire der 

RMRB in Gruppen von dreiftig Perso

nen benutzt wird. Um neun Uhr wer

den die Lichter geldscht. Einmal in 

der Woche durfen die Gefangenen eine 

halbe Stunde lang um ihren Zellen- 

block spazierengeuen.

Wer gutes Benehmen zeigt, darf ein

mal im Monat 15 Minuten lang Besuch 

empfangen. Einmal in zwei Monaten 

diirfen die Gefangenen Tennis spielen 

oder ein Theaterstuck anschauen, das 

von Propagandatruppen aufgefiihrt 

wird.

Ebenso wie in den Arbeitslagern gibt 

es in den Gefdngnissen V ertrauens- 

leute und kleinere Gruppen, die zu- 

sammen zu studieren und Kritiksit- 

zungen abzuhalten haben. Auch hier 

herrscht iiberall eine Kontrolle durch 

"divide et impera". Strafen und Be- 

lohnungen dienen dazu, Solidaritdts- 

gruppen aufzusprengen.

Etwas freundlicher klingt ein offi- 

zieller chinesischer Gefangnisbericht 

(29). Er schildert ein Gefangnis in 

Beijing mit zusammen 1.900 Insassen, 

die mehrheitlich Freiheits strafen zwi

schen drei und sieben Jahren wegen 

Diebstahls, Spekulantentums Oder Be

trugs verbiiften. Zwanzig Insassen 

sind zum Tode mit zweijahrigem Voll- 

streckungsaufschub zwecks Bewdh- 

rung verurteilt.

Auch hier gibt es Blbcke, und zwar 

drei filr Manner und einen fiir Frau

en. Im Zentrum der drei Gefdngnisge- 

bdude fiir mannliche Haftlinge befin- 

det sich ein Flur fiir die Aufseher, 

der mit fiinf in verschiedene Richtun

gen fiihrenden Gdngen verbunden ist. 

Beiderseits der Gange sind Gefdngnis- 

zellen. In jeder der etwa 20 qm 

groften Zellen sind elf bis zwblf Haft- 

linge untergebracht. In den Zellen 

selbst befinden sich Etagenbetten, 

Waschschiisseln, Handtiicher, Zahn- 

putzbecher und Seifenschalen, viel- 

leicht sogar da und dort ein Biicher- 

regal. Aufterdem hdngt in jeder Zelle 

eine Gefangnisordnung. Am Ende je- 

des Ganges befindet sich ein Wasch- 

raum, eine Toilette, ein Unterhal- 

tungsraum und ein Vorratsraum. Die

Gange fiihren zu den Gefdngniswerk- 

stdtten.

Alle Haftlinge sind in Gruppen und 

Abteilungen organisiert. Fiir jede von 

ihnen hdngt eine Informationstafel aus 

und aufterdem ein Fdhnchen. Rote 

Fdhnchen symbolisieren einen guten, 

gelbe einen ausreichenden und griine 

einen mangelhaften Zustand der be- 

treffenden Gruppe.

Neuankbmmlinge erhalten zuerst eine 

einmonatige Gefdngniserziehung, fiir 

die 300 Aufsichtsbeamte zustdndig 

sind - meist ehemalige Soldaten Oder 

Absolventen der Schule fiir (jffentli- 

che Sicherheit.

Nach einem Monat beginnt die Teil- 

nahme an der Produktionsarbeit.

Bei guter Fiihrung diirfen Familienan- 

gehbrige einmal im Monat zu Besuch 

kommen. Bei schlechter Fiihrung da- 

gegen werden verschiedene Maftnah- 

men, schlimmstenfalls Einzelhaft, ver- 

hangt. Der Gefangene kann auch in 

Handschellen und Fuftketten gelegt 

werden. Die Einzelhaft dauert norma- 

lerweise drei bis sieben Tage, hoch- 

stens aber zwei Wochen. Offensichtlich 

wird eine solche Haft als "Isola- 

tionsfolter" empfunden, da die ge- 

meinschaftsgewbhnten Chinesen

schnell, wie es heiftt, "Reue zeigen".

Der Arbeitstag betrdgt acht Stunden 

- sechsmal in der Woche. Jeder Haft- 

ling erhalt pro Monat 15 Yuan. Wer 

besonders gute Arbeit leistet, be- 

kommt pro Quartal 7-15 Yuan Prdmie. 

Die Gefangniswerkstdtten fabrizieren 

siebzig Sorten Striimpfe und zwanzig 

verschiedene Arten von Sandalen.

Die Riickfallquoten sind angeblich 

gering. Zwischen 1949 und 1966 lag 

die Zahl bei nur 2-3%, 1967 bis 1976 

(Kulturrevolution!) bei 11% und zwi

schen 1977 und 1980 bei 3-4%.

Nach der Entlassung gibt es theore- 

tisch drei Mbglichkeiten, einen Ar- 

beitsplatz zu bekommen: Die ehemali- 

gen Straflinge kehren entweder zu 

ihren friiheren Wohnorten zuriick und 

lassen sich von den dortigen Straften- 

komitees einen Arbeitsplatz zuweisen; 

sie kbnnen ferner auf Wunsch weiter 

in der Gefdngnisfabrik arbeiten, oder 

sie kbnnen zu ihrer urspriinglichen 

Arbeit seinheit zuriickkehren. Die 

letztere Mbglichkeit allerdings ist ih

nen im allgemeinen verschlossen, da 

die friiheren Danweis keinen Mitar- 

beiter mehr wiinschen, der sich fril- 

her nicht an ihre Ordnung gehalten 

hat.

Je besser die Ausbildung in den Ge

fdngnissen, umso grower die Chancen, 

spater wieder einen Arbeitsplatz zu 

finden. Daft ein ehemaliger Straffal- 

liger es aber schlieftlich zu einem In- 

genieursposten mit 240 Yuan Monats- 

gehalt bringt, wie es manchmal in 

Propagandaberichten heiftt (30), diirf- 

te hbchst selten sein.

Vom Gefangnis i.e.S. zu unterschei- 

den ist die zweijahrige (im Gefangnis 

zuzubringende) Bewahrung eines zum 

Tode Verurteilten.

Kapitalstrafe in China ist die Verur- 

teilung zum Tode durch Erschieften, 

wobei die Strafe entweder sofort 

vollstreckt (was wahrend der Ara der 

"Viererbande" besonders hdufig vor- 

gekommen sein soli) oder eine Bewah- 

rung von zwei Jahren eingerdumt wird 

(der zum Tode Verurteilte wird beob- 

achtet, dann erst wird anhand seines 

Verhaltens entschieden, ob die Strafe 

vollstreckt wird oder nicht). Die To- 

desstrafe wird hauptsachlich bei kon- 

terrevolutiondren Vergehen ange- 

wandt, aber auch bei Korruption, 

Morden oder Sexualverbrechen.

3. "Psychiatrische Klini- 

ken"?

Im Gegensatz zur Praxis in der So

wjetunion gibt es aus China kaum Be- 

richte uber Haft in Psychiatrischen 

Kliniken. Nur einmal will AFP von 

einem 5Ojahrigen ehemaligen Ober- 

schullehrer aus Beijing erfahren ha

ben, daft er nahezu zehn Jahre aus 

politischen Griinden in einer solchen 

Klinik interniert gewesen sei. Berich- 

te dieser Art sind mit Mifttrauen zu 

betrachten. Man geht in China zwar 

davon aus, daft politisch Irrende wie 

"Patienten" zu heilen sind, doch ist 

dies eher im iibertragenen Sinn ge- 

meint. Die Einweisung in Psychiatrie- 

Kliniken entspricht nicht dem chine- 

sischen Erziehungsstil. Dafiir gibt es 

andere Mittel, wie die Aufzahlung der 

obigen Resozialisierungsinstitutionen 

gezeigt hat.

4. Der Amnesty-Inter

national-Bericht von 

1978: uberholt?

Am 27 .November 1978 verbffentlichte 

Amnesty International unter dem Titel 

"Political Imprisonment in the People's 

Republic of China" (31) eine 176 Sei- 

ten umfassende Untersuchung uber 

das System der politischen Strafen in 

China. Der Text war der Regierung 

in Beijing bereits einige Monate vor- 

her zugeleitet worden, ohne daft diese 

allerdings direkt reagiert hdtte. 

Gleichwohl waren die Wirkungen hin- 

ter den Kulissen zu spiiren. Der Be

richt mag dazu beigetragen haben, 

die Kodifikationsarbeiten am StGB und 

StPo noch schneller voranzutreiben 

und aufterdem die damals gerade lau- 

fende Welle von Rehabilitierungen  

noch zu beschleunigen.

Die Aussagen von Al stammen aus 

zwei Hauptquellen, namlich offiziellen 

Dokumenten und Aussagen ehemaliger 

Gefangener.

Der AI-Bericht kommt zu dem Schluft, 

daft zwar Folterungen kaum oder 

iiberhaupt nicht vorkommen. Umge- 

kehrt werde aber die Todesstrafe an 

politischen Gefangenen hdufig voll

streckt. Die Gesetze seien dehnbar 

und lieften weiten Raum fiir Willkiir; 

der Beschuldigte kbnne sich kaum 

verteidigen, das Haftregime sei hart, 

die Erndhrungssituation deprimierend. 

Al riigt, daft es der Fiihrung darum 

gehe, "Klassenfeinde" und Anders- 

denkende durch Strafarbeit und er- 

zwungene Selbstkritik zur Konformitat 

zu zwingen. Infolge dessen sei auch 

in China eine Art Archipel Gulag 

entstanden, also ein Netz von Lagern, 

in denen durch harte Arbeit, geringe 

Nahrungsrationen, allabendlichen

ideologischen Drill und "Massenkri- 

tik", d.h. kollektive Einschiichterung 

versucht wird, Abweichler in "neue 

Menschen" umzuwandeln.
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Dariiber, wer letztlich "reformiert" 

werden solle, entschieden nicht unab- 

hdngige Gerichte, sondern der Partei- 

und V erwaltungsapparat gemdft den 

(wechselnden) politischen Losungen 

der Stunde. Er allein bestimmte, wer 

"konterrevolutionar" sei und wer heu- 

te als Linksextremist, morgen aber als 

Rechtsabweichler verdammt werden 

kbnne. Hdufig seien Arbeitslager 

Statten, an denen die Gefangenen 

Jahre und Jahrzehnte verbringen 

miijiten.

Amnesty International tadelt nicht 

zuletzt auch das Vorgehen gegen 

Dissidenten und appelliert an die chi- 

nesischen Behorden, eine Reform des 

Strafsystems im Sinne der Menschen- 

rechte durchzufiihren und mit der 

Politjustiz Schluft zu machen.

Dies war 1978! Viele der damaligen 

Vorwilrfe, die meist noch Zustdnde 

betrafen, wie sie unter der "Vierer- 

bande" geherrscht hatten, sind in- 

zwischen abgeschafft warden. Es gibt 

inzwischen prdzise Vorschriften im 

Strafrechtsbereich. Die Verfolgung 

der "fiinf schlechten Elemente", deren 

Zahl sich auf rund vier Millionen Men- 

schen belaufen haben diirfte, wurde 

eingestellt, Hunderttausende von Ge- 

fdngnisinsassen Oder zu Unrecht Ver- 

urteilten wurden inzwischen rehabili- 

tiert und auch jene "Kampfversamm- 

lungen", mit deren Hilfe der Haftling 

von einer hafterfiillten Menge einge- 

schilchtert und bis zur vblligen Er- 

schbpfung gedemiltigt wurde, sind in

zwischen so gut wie verschwunden.

Geblieben jedoch ist das im Verwal- 

tungsverfahren betriebene Laogai und 

Laojiao, auch ist das Vorgehen unver- 

dndert hart gegen Dissidenten. Noch 

in den Sternen steht der Erlaft eines 

V erwaltungsrechts, das die Kontrolle 

der Administration - beispielsweise in 

Form einer V erwaltungsgerichtsbarkeit 

- zum Inhalt hdtte. Der Sprung von 

einer normenlosen Periode der Willkiir 

unter der "Viererbande", die juristi- 

sche Uberlegungen als biirgerliche 

Unterdriickung verdchtlich gemacht 

hatte, in eine Landschaft, deren 

rechtliche Wege prdzise normiert sind, 

ist inzwischen zwar theoretisch vollzo- 

gen worden, hat in der Praxis aber 

noch viele Wiinsche offen gelassen. In 

den Arbeitslagern vor allem ist das 

von Al getadelte Nahrungsminimum 

offensichtlich noch immer an der Ta- 

gesordnung und auch an die Reduk- 

tion der Arbeitszeit sind die Behorden 

offensichtlich nur zbgernd herange- 

gangen. Auch der AI-Hinweis, daft 

bereits "lack of humility" bestraft 

wird, diirfte nach wie vor Gilltigkeit 

haben. In jedem Fall konnte der AI- 

Bericht filr die Laogai- und Laojiao- 

Administration auch heute noch eine 

niitzliche Lektiire sein.
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