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INNERPARTEILICHE AUSEINANDERSETZUNGEN UNO DIE ERSTE ENTMAQISIERUNGSPljASF

Die Zentrale Arbeitskonferenz und das 3. Plenum des XI. Zentralkomitees Ende 1978

sowie deren Auswirkungen 1979

Helmut Martin

K Die Entmaoisierungsdiskussion 

auf der offiziellen Ebene

LL

Debatte der Mehrheitsfraktion Deng Xiaopings 

mit einer radikalen Restgruppe um Wang Dongxing:

Ideologie-Reinterpretation zur Abstutzung 

der neuen Politik

Aus dem kompromiBlosen Ansatz der Deng-Gruppe 

seit der zweiten Halfte des Jahres 1977 zur Neudefi- 

nierung der ideologischen Grundlagen und der prakti- 

schen Politik entspann sich uber das ganze Jahr 1978 

hinweg eine heftige Debatte, die vor allem im 

Politburo, unter Euhrungskadern und in anderen poli- 

tischen Gremien gefuhrt wurde. Damit zeichneten 

sich erstmals seit der Oktoberwende 1976 eindeutig 

zwei Konfliktgruppen innerhalb der neuen nach- 

maoistischen Fuhrung ab, vereinfacht gesagt: die 

’’Pragmatiker”, fruhere Anhanger Zhou Enlais und nun 

die Stutzen Deng Xiaopings als Mehrheitsfraktion auf 

der einen sowie die in der KuJturrevolution und 

Eolgejahren in Fuhrungsposten aufgeruckten, der 

Schanghai-Eraktion ("Viererbande”) nahestehenden 

Linkskrafte Hua Guofeng, Wang Dongxing u.a. auf der 

anderen Seite, die aufgrund des neuen Krafteverhalt- 

nisses hier als radikale Restopposition bezeichnet 

werden. Spatestens seit Januar 1978 spiegelte sich die 

angesprochene Debatte auch in verdeckter, aber 

unmiGverstandlicher Form in der Presse. Der ideolo- 

gische Konflikt verdichtete sich Mitte 1978, Deng 

Xiaoping setzte seine Auffassung von Entmaoisierung 

gegen betrachtlichen Widerstand durch, und eine ZK- 

Arbeitskonferenz seit November 1978, begleitet von 

Wandzeitungsargumenten, bildete einen ersten Hbhe- 

punkt. Das Dezember-Plenum (3. Plenartagung des 

XI. ZK) zog schlieQlich Konsequenzen, die neue ideo- 

logische Einheitlichkeit und erhebliche personelle 

Revirements brachten. Diese Periode muG nach den 

widerspruchlichen Entmaoisierungsansatzen in der 

Zeit zuvor als erste Entmaoisierungsphase (Mitte 

1978 bis Mitte 1979) bezeichnet werden.

Das Fruhjahr 1979 war somit von Problemen 

bestimmt, die wegen des Zusammenpralls verschiede- 

ner Meinungen auf dem Plenum und der Vorberei- 

tungskonferenz nicht mehr batten gelost werden 

kbnnen: Eine Phase der Mao-Interpretation unter 

Deng-Vorzeichen setzte ein, Rehabilitierungen promi

nenter Opfer der Kulturrevolution und fruherer Kam- 

pagnen gingen mit nun ungehemmtem Nachdruck 

weiter, Parteigeschichte und damit das offizielle 

Selbstverstandnis der Volksrepublik wurde mit immer 

kuhneren Schnitten begradigt. Am Horizont zeichnete 

sich eine zweite energischere Entmaoisierungsphase 

ab als SchluQstrich unter den UmdefinierungsprozeG 

der politischen, ideologischen und wirtschaftlichen 

Zielsetzung Chinas fur die kommenden zwei Jahr- 

zehnte.

Die Auseinandersetzungen in der Presse 1978 

verliefen in diesen Formen: Verklausulierte Artikel

der Deng-Fraktion attackierten die ideologischen 

Widersacher ohne direkte Namensnennung. Die ortho- 

dox-maoistische Gruppe aber um den Stellvertreten- 

den Parteivorsitzenden Wang Dongxing, Direktor des 

machtigen Hauptamtes der Partei, das eine erheb

liche Kontrolle uber die Medien und den Propaganda- 

bereich hatte, verzbgerte die Verbreitung der von 

Deng Xiaoping betriebenen ideologischen Reorientie- 

rungsdiskussion. Die Aufspaltung in Meinungsgruppen 

im Politburo spiegelte sich, wie in fruheren Ausein

andersetzungen, in Drohgebarden der Mehrheitsfrak

tion, die mit der Formel bekraftigt wurden: "Es gibt 

Personen unter den Kadern, besonders unter den 

Fuhrungskadern, die... (sich dieser oder jener Fehler 

schuldig gemacht haben)”.

Aus dieser verdeckten Argumentation zwischen 

einer Mehrheits- und Minderheitsfraktion lassen sich

zudem die wesentlichen, gegen Kernaspekte von 

Dengs Politik gerichteten Argumente der schlieBlich 

unterlegenen Wang-Fraktion herauslbsen, die weiter- 

hin zu einer "Geistesstrbmung" (sichao) verdichtet 

blieben, wie offizibse Deng-Apologetiker sehr woh 

hervorzuheben fur nbtig erachteten. Bedeutsam ist, 

daB der Parteivorsitzende Hua Guofeng in einer Rei e 

von wesentlichen Argumenten zunachst durchaus den 

Ansichten der orthodoxen linken Position Wang 

Dongxings zuneigte und von Deng erst nach einem 

gesichtswahrenden KompromiG auf der eigenen ei

akzeptiert wurde. . _
Einmal war nun der verdeckt vorgetragene n 

griff der Deng-Fraktion direkt gegen politische P 

portunisten gerichtet, die sich einer "Richtigstel ung 

der Vergangenheit mit Handen und FuGen w^erSgnt. 

ten. Bezeichnenderweise wurden von Dengs eig 

licher Machtbasis aus, d.h. der Armee, im ^antLara(<- 

der Armee-Zeitung Angriffe gegen die "Win - 

tion” (fengpai), die "Durchgleit-Fraktion" (liupal 

die "Erdbeben-Fraktion" (zhenpai) vorgetragen, 

sich noch durch eine Polemik der Presse 

"Aufruhrer-Fraktion” und diejenigen, "die den 

draufhielten”, erweiterte. Kurz zusammeng
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waren diejenigen fuhrenden Kader und Militars der 

fruheren Zhou-Enlai-Gruppe gemeint, die aus Selbst- 

erhaltungstrieb und Machtstreben zur Linken Fraktion 

ubergelaufen waren, wie General Chen Xilian, 

"Durchgleiter" wie Pekings Burgermeister Wu De, der 

sich jeglicher Selbstkritik und einer Reinterpretation 

der Tiananmen-Affare widersetzte, sowie, mehr aus 

padagogischen Erwagungen, von der linken Fraktion 

benutzte Kader, die auf "politische Erdbeben” spezia- 

lisiert waren, d.h. gewaltsame Veranderungen in 

Fuhrungsgremien wahrend der kleineren und grbOeren 

Kampagnen vor Oktober 1976 angestrebt hatten, wie 

etwa Schanghais Spitzenfunktionar Ma Tianshui u.a.

Die Argumente der Wang-Fraktion, wie sie in 

diesen Attacken als Angriffsziel angesprochen 

wurden, griffen ihrerseits Dengs Politik ganz allge- 

mein an. Die Deng-Gruppe mache sich durch ihre 

pragmatische Ausrichtung "himmelschreiender Ver

brechen’' schuldig. Deng fuhre weiterhin in den 

Revisionismus und - nach der alten Anti-Deng-Formel 

der "Viererbande" - gehe weiter "reueunwillig" den 

kapitalistischen Weg.

Die Wang-Fraktion (einschlieBlich Hua Guofengs) 

widersetzte sich vor allem dem kompromiBunwilligen 

Entmaoisierungsansatz von Deng, den er in der 

Diskussion um den Leitsatz "die Wahrheit in den 

Tatsachen suchen" thematisiert hatte. Die Wang- 

Gruppe argumentierte, man habe sich voll an Maos 

Schriften zu halten bzw. an die grundlegenden Kon- 

zepte des Maoismus; was Deng mache, sei eine 

"abstrakte Bejahung und konkrete Verneinung" des 

maoistischen Erbes, ein "HerausreiBen der Roten 

Fahne". Eingeschlossen war hier die Auflehnung gegen 

die "Zweiteilungsmethode" (liangfen fa: "Eins teilt 

sich in zwei", yi fen wei er), wonach alle Dinge und 

Personen sich von zwei Seiten sehen lieGen, also z.B. 

Fehler und Verdienste aufwiesen. Genau mit dieser 

Formel hatte die Hongkonger Presse ihre Entmaoisie- 

rungsdebatte bzw. die direktere Kritik an Mao erbff- 

net.

Die Wang-Fraktion widersetzte sich nach Kraf- 

ten der Wiederaufnahme der Kritik an Lin Biao und 

ihrer Verschmelzung mit der "Viererbanden"-Kam- 

pagne. Weiter lief die Wang-Argumentation, die Deng 

eine Gesamtnegierung der maoistischen Linie vor- 

warf, Sturm gegen die entpolitisierte Einstellung bei 

der Bewertung von Personen und vor allem Kadern 

sowie beim Herausstellen ihrer fachlichen Leistung. 

In maoistischer Terminologie hatte weiter "die Politik 

das Kommando" zu behalten, wahrend Deng Xiaoping 

sich von der "Politik entfernte". Deng uberlieQ 

"Fachfragen den Vorrang", wenn er in der "Rot-und- 

Experten-Diskussion" einfach redefinierte, daQ fach- 

lich einwandfreie Leistungen auch als "rot", "patrio- 

tisch" und "ideologisch richtig" eingeschatzt werden 

sollten - eine Frage, uber die ein Institut der Akade- 

mie der Wissenschaften Mitte 1978 eine eigene 

Konferenz abgehalten hatte. Dengs Bemuhen, auf 

diese Weise ein grundsatzliches ideologisches Umden- 

ken einzuleiten, traf besonders auf den Widerstand 

der Wang-Fraktion im Zusammenhang mit der Neu- 

interpretation der landwirtschaftlichen und indu- 

striellen Modelie sowie der "fortschrittlichen Einhei- 

ten" insgemein, also der konkretisierten Zielsetzung 

der zukunftigen Politik. Wangs Beharren auf den ganz 

konkreten Modellen wie Dazhai (Landwirtschaft), 

Daqing (Industrie) und Anshan (Management in Fabri- 

ken und Betrieben) stand im Gegensatz zu den 

Bemuhungen der Deng-Gruppe, diese Modelie zuruck- 

zustufen, in den konkreten Einzelheiten aufzuweichen 

und zu reinterpretieren.

Im wirtschaftlichen Bereich attackierte die 

Wang-Gruppe Dengs auf Effizienz bedachte Ausrich

tung der "Verteilung nach der Leistung", was das 

Gegenargument der Deng-Gruppe provozierte, die 

marxistisch-leninistischen Klassiker hatten doch kei- 

neswegs die Definition "Verteilung nach Leistung und 

nach politischer Einstellung" zugrunde gelegt. Wei- 

tere Argumente der Wang-Dongxing-Orthodoxen rich- 

teten sich gegen die Politik der weitgehenden Uber- 

tragung von Machtbefugnissen an Intellektuelle, um 

den Bereich von Wissenschaft und Technologic zu 

fbrdern, gegen den Grad der Ausrichtung auf auslan- 

dische Technologic und die zu erwartenden Folgen 

daraus.

Wie sind Charakter und Relevanz dieser Debatte 

einzuschatzen? Sicherlich war sie nicht die Begleit- 

musik zu einem weiteren Machtkampf bis aufs Mes

ser. Das machte der Einwand der Linkspresse deut- 

lich: Wenn wirklich eine Verschwbrung gegen die 

Deng-Gruppe vorlage, hatte man diese Leute langst 

politisch ausgeschaltet. Warum sollte man sich dann 

den Miihen der "Kritik ohne Namensnennung" unter- 

ziehen, um gegen sie vorzugehen? Die apologetische 

Gegenargumentsform der Deng-Mehrheitsfraktion in 

den offiziellen Medien machte deutlich, daQ hier 

vielmehr der zu ideologischen und personellen SchluQ- 

folgerungen fuhrenden Debatte in der Fuhrungsspitze 

Publizitat an der Basis uber die Medien verliehen 

werden sollte, weil man der durchaus in orthodox- 

maoistischer Weise konsistenten Argumentation der 

Wang-Gruppe die Spitze nehmen wollte. Es handelte 

sich um eine Uberzeugungskampagne, eine "Podiums- 

diskussion", die die neue Politik direkt rechtfertigen 

und mit dem halben KompromiG seit Ende 1976 

aufraumen sollte, der pragmatischen Politik ein wenig 

passendes maoistisches Mantelchen uberzuwerfen. 

Man wollte so "die ideologische Stromung", das 

"restliche Gift" der Schanghai-Linken bekampfen und 

nicht zuletzt starkem, unartikuliertem Widerstand 

der Burokratie zu Leibe rucken, die letztlich fur ihre 

Privilegien furchtete. Die Volkszeitung sprach ganz 

offen davon, daG das Gift und die Geister der "Vier" 

weiter gegenwartig seien, und daG sie nicht nur unter 

Anhangern ihrer damaligen Gruppierung herumspuk- 

ten, sondern "auch unter einigen unserer eigenen 

Genossen". Auf der anderen Seite wurde diese Ge- 

samtpolemik der Pragmatiker gegen Wangs Restoppo

sition damit begrundet, daG die notorische radikale 

Linie politisch und ideologisch auszurotten sei, damit 

es "linken Theoretikern" unmbglich gemacht werde, in 

Zukunft ein Comeback zu organisieren.

1.2.

Deng setzt eine Entmaoisierungsdiskussion 

unter dem Leitthema der "Praxis als alleiniges 

Kriterium der Wahrheit" von der Armee und 

den Provinzen aus gegen die Zentrale durch

Die Mehrheitsfraktion um Deng Xiaoping hatte sich 

schon 1977/78 zusehends in eine Diskussion mit der 

maoistischen Restopposition uber die Frage ver- 

wickelt, wieweit eine Kritik an Mao Zedong und eine 

Redefinition des ideologischen Systems getrieben 

werden miisse beziehungsweise durfe. Dengs Anlie- 

gen war es vor allem, von der generellen Aussage, daG 

auch hochste Fuhrer nicht als unfehlbar einzuschat-



CHINA aktuell Juni 1979
674

zen seien, fortzuschreiten zu konkreteren Beispielen, 

zu offensichtlichen Fehlern Maos in wesentlichen 

Bereichen der Entwicklung des vergangenen Jahr- 

zehntes. Damit zeichnete sich eine zukunftige Dis- 

kussion uber die Verantwortung fur die politische 

Linie der Massenkampagnen wahrend des GroBen 

Sprungs und der Kulturrevolution sowie der Serie 

kleinerer Kampagnen nach 1970 ab. Die sich wider- 

setzende Hua/Wang-Opposition wurde des Dogmatis- 

mus beschuldigt, weil sie sich einigermaBen buchsta- 

bengetreu an das Mao-Erbe zu halten entschlossen 

hatte und so eine Attacke der Deng-Gruppe gegen die 

"Was-immer-Fraktion” (fanshipai), wie die Wang- 

Gruppe aus solcher Perspektive in den Medien ge- 

nannt wurde, provoziert hatte. Dieses Etikett leitete 

sich von einem ungezeichneten Leitartikel aus der 

fruhen KompromiBperiode nach dem Sturz der 

Schanghai-Fraktion im Februar 1977 her, in dem Li 

Xin, ein Stellvertreter Wang Dongxings im Hauptamt 

der Partei, darauf beharrte, was immer Mao geschrie- 

ben, gesagt oder abgezeichnet habe, durfe auf keinen 

Fall "angetastet” werden. Seinerzeit, so der brisante 

Hintergrund, hatten die Rehabilitierung Dengs und die 

Leitlinien der neuen Fuhrung zur Diskussion angestan- 

den.

Da die Deng-Gruppe zum Zeitpunkt der Planung 

der Entmaoisierungsdiskussion 1978 keine voll wirk- 

same Kontrolle uber die Propagandaabteilung des ZK 

hatte und sich das Hauptamt unter Wang Dongxing 

der auf Mao zielenden Diskussion wiedersetzte, die 

unter dem Titel "die Wahrheit in den Tatsachen 

suchen" und "Praxis ist das alleinige Kriterium der 

Wahrheit" anlief, war Deng Mitte 1978 gezwungen, in 

einem VorstoB von der Armee und der Lokalebene der 

Provinzen aus vorzupreschen, um sich so gegenuber 

der Zentrale und dem Politburo durchzusetzen. For

mal geschah dies durch Sitzungen der Provinzpartei- 

komitees bzw. deren Propagandaabteilungen oder 

durch andere Sonderversammlungen, auf denen je- 

weils der Erste Parteisekretar in einer Rede, die oft 

einem persbniichen Bekenntnis zur Wahrheitsdiskus- 

sion und damit einer Loyalitatserklarung gegenuber 

Deng Xiaoping gleichkam, die von Deng geforderte 

Argumentation ausbreitete und so die untere Ebene 

auf den speziellen Ansatz der begrenzten Mao-Kritik 

vorbereitete. Wahrend sich das von Wang kontrollier- 

te parteitheoretische Organ Rote Fahne zu dem 

Thema ausschwieg und auch die uberregionale Presse 

nur sehr sporadisch zu der Kontroverse Stellung 

nehmen wollte, berichteten einzelne Provinzzeitun- 

gen und lokale Rundfunkstationen ausfuhrlich liber 

diesen Auftritt der Parteisekretare und deren Grund- 

satzreden. Auf der ZK-Arbeitskonferenz im Novem

ber 1978 erreichte diese Kontroverse insofern ihren 

Hbhepunkt, als der Propagandaspezialist Hu Sheng, 

ein Anhanger Wang Dongxings, in seiner Rede den 

Provinzsekretaren Vorwurfe machte, ihre Haltung zu 

dem Problem bereits veroffentlicht zu haben, bevor 

die Zentrale eindeutig Stellung genommen habe; er 

schloS das den Deng-Pragmatismus verdammende 

Argument an, wenn Praxis allein das Kriterium fur 

die Uberprufung der Wahrheit sein solle, dann hatte 

die Oktober-Revolution nicht stattfinden kbnnen, die 

Volksrepubiik ware nicht ausgerufen worden und die 

"Viererbande" hatte nicht entmachtet werden kbnnen.

Im Gegenzug setzte dann auf der ZK-Konferenz 

die Deng-Fraktion doch ihre Ansicht durch; sogar der 

Parteivorsitzende Hua Guofeng muSte in einer selbst- 

kritischen Steliungnahme zugeben, daB er die Praxis- 

Diskussion (1) nicht gebuhrend gestutzt habe. Erst

damit war der Weg frei, und die Medien schlossen • 

im Dezember/Januar der Entmaoisierungskamo 

Dengs nun ohne Vorbehalte an. pa^ne 

1.2.1.

Zur Legitimierung der Diskussion uber Praxis

Zum Verstandnis der Legitimierung des Praxis-Qe 

sichtspunktes als nunmehr zentralem Thema der 

Staatsideologie ist ein Blick auf die konkrete Qe 

schichte dieser Formel (2) in der kommunistischen 

Bewegung zu werfen sowie auf die historische Per 

spektive, unter der die Fuhrung 1978/79 die eigene 

pragmatische Linie prasentierte (und zwar so, wie sie 

die westliche China-Forschung auch seit Jahren 

lange bevor dies in China offen gesagt werden konnte’ 

bezeichnet hatte). Maos Fuhrung wurde seit der 

Parteigrundung besonders im Kampf gegen Links- 

opportunismus des Wang Ming gesehen; Mao habe 

durch das Abgehen vom sowjetischen Beispiel der 

Revolution in den Stadten und durch die Konzentra- 

tion auf die Bauern-Revolution (3) erst das Prinzip 

der Erprobung in der Praxis durchgesetzt. Als weitere 

Marksteine des Pragmatismus wurde Maos Rede 

"Uber die zehn groBen Beziehungen" von 1956 heraus- 

gestellt, die Blaupause der Politik der Vier Moderni- 

sierungen seit 1976. Wesentlich aber war vor allem 

die Vorwegnahme der Praxisdiskussion im Jahre 1961, 

als das 9. Plenum des VIII. ZK beschlossen hatte, in 

ein "Jahr des Suchens der Wahrheit aus den Tat

sachen" einzutreten. Maos selbstkritische Januar- 

Rede vor 7000 Kadern auf der erweiterten ZK-

Sitzung von 1962 fugte sich so als eine Zusammenfas- 

sung dieses Praxis-Jahrs ein. Seit 1961 aber gait das 

Programm der Readjustierungspolitik von Liu Shaoqi 

und Deng Xiaoping, die die Aufgabe ubernommen 

hatten, die folgenschweren Fehlplanungen der Mas- 

senkampagne des GroBen Sprungs zu berichtigen. 

Unausgesprochen also wieder Bezuge zur Partei- 

geschichte, die den radikalen Mao der Massenlinie 

beiseiteschoben und den Gegensatz zu linksradikalen 

Abweichungen betonten.

Ein paralleler Schritt zur Legitimierung der 

Praxisdiskussion wurde zudem die Verbffentlichung 

eines Ausschnittsberichts von Zhou Enlai (4) auf dem 

Ersten Nationalen JugendkongreB im Mai 1949, der 

eine Generalperspektive gegenuber Mao persbnlich 

und dem eben konsolidierten Staatsmaoismus gab. 

Auch dieser Artikel berief sich wbrtlich auf die 

Praxisformel und bezog im ubrigen Position gegen 

einen ubertriebenen "Aberglauben" des aufbluhen en

Personenkultes.
Die wichtigsten Argumente der Kontroverse, wie 

sie offen bezeichnet wurde, waren nun so zusammen 

zufassen: Das Mao-Zedong-Denken habe als ein

objektive Wahrheit zu gelten, die in der 

getestet worden sei, also mlisse es auch weiterhin a 

die Probe gestellt werden kbnnen. Ein Mao-Ze 

Denken als alleiniges Kriterium fur die Wahrhei , 

es die "Viererbande" und Lin Biao in abso 

Entartung propagiert hatten, sei vollig a!?we^’sen. 

Mao-Denken mlisse als eine revolutionare 

schaft und nicht als ein religibses Dogma 

werden. Es sei sowohl absoluter als auch re 

Natur (also veranderbar). Auch die revolu io 

Lehrer hatten ihre Werke jederzeit revidiert ajjS 

bearbeitet, deshalb mlisse das Mao-Denken g 

einer Veranderung standhalten kbnnen, es aZhan, 

Zukunft "weiterentwickelt" und "bereichert 

fengfu) werden. Dies sei keineswegs eine n
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oder Zerschlagung der Mao-Ideologie, das eigentliche 

Ziel der Diskussion bleibe es, im ideologischen Be- 

reich ”das Chaos zu eliminieren und Ordnung wieder- 

herzustellen’' sowie den Kadern und der Bevblkerung 

die "noch schwebenden Angste" zu nehmen. Hier 

zeigte sich einmal mehr, wie sehr die Diskussion fur 

einen weiteren Kreis von Konsumenten gedacht war, 

die ein Jahrzehnt lang in Radikalmaoismus getaucht 

gewesen waren.

Mit der neuen magischen Forme! der "Weiterent- 

wicklung” des Mao-Zedong-Denkens wurde also genau 

besehen eine Trennung des historischen Mao und 

seiner Methoden vom weiterhin existierenden und sich 

wandelnden Staatsmaoismus vorgenommen. Deng er- 

reichte behutsam ein Abkoppeln des Radikalmaois

mus, wodurch Mao einerseits sein Platz in der 

Revolutionsgeschichte belassen wurde, andererseits 

aber der Fuhrung freie Hand fur jede erdenkliche 

MaBnahme im Rahmen der neuen Politik gegeben 

werden konnte.

1.3.

Erstveroffentlichung einer neuen Serie von 

Einzeitexten: Zusammenbruch der Hua/Wang- 

Linie der Mao-Redaktion 1978/79 und Einschwenken 

auf einen Deng-Kurs kritischerer Mao-Interpretation 

sowie legitimatorischer Bestatigung der 

Modernisierungspoiitik

Obwohl innerhalb der Partei die Auseinandersetzung 

uber die rechte Dosierung der Mao-Kritik einer 

Interimslbsung im Sinne Deng Xiaopings zustrebte, 

fuhrten die Deng-Anhanger nach auBen hin die weite- 

re Ehrung Maos in Bereichen fort, die nicht kontro- 

vers schienen, und setzten dabei auch das Mittel der 

Erstveroffentlichung von Einzeitexten weiterhin ein. 

Nach einem halben Jahr auBerlicher publizistischer 

Windstille und starken innerparteilichen Auseinander- 

setzungen um die Ausrichtung dieses Instrumentes 

zwischen den Deng-Ideologen und der maoistischen 

Restfraktion wurde besonders der Dezember 1978 

mit dem mechanischen Datum des Mao-Geburtstages 

(26.12.) zur Achse, um die sich eine vorher nicht 

gekannte rasche Abfolge weiterer erstverbffentlich- 

ter Einzeltexte gruppierte. Der Charakter dieser 

zweiten Serie von Mao-Einzeltexten, die ab Dezem

ber 1978 publiziert wurde, war allerdings vollig 

verschieden von der in der Ubergangszeit Ende 1976 

veroffentlichten Einzeltextserie.

Diese im Sinne der Modernisierungspoiitik Dengs 

redigierte Textserie (5) soli im folgenden kursorisch 

auf ihre politische Funktion hin uberpruft werden:

Mao-Briefe von 1941 an eigene Sbhne und an 

Jugendliche, unter denen sich auch Liu Shaoqis 

SprbBling befand, waren inhaltlich ein Aufruf an die 

m der Sowjetunion studierenden Kinder der chinesi- 

schen Fuhrungskader, sich ernsthaft der Wissenschaft 

zuzuwenden, und paBten damit in den Rahmen der 

Modernisierungspoiitik. Ein Generalthema der durch- 

gesetzten Rehabilitierungen, daB namlich die seit der 

Kulturrevolution faktisch geubte Sippenhaft fur Fa- 

milienmitglieder nach politischen Verdammungspro- 

zessen schleunigst beendigt und fur alle Zukunft 

verhindert zu werden habe, schwang mit. Wesentlich 

war aber vor allem die erstmalige indirekte Erwah- 

nung Liu Shaoqis als "fuhrender Kader’' seit seiner

Verurteilung in der Kulturrevolution.

Ein Mao-Gedicht zum Preise Peng Dehuais als 

Heerfuhrer in der Zeit des Langen Marsches, im 

Rahmen der Peng-Rehabilitierung abgedruckt, war 

noch deutlicher als Ehrung eines Vertreters der 

Gruppe der alten Revolutionsfuhrer lanciert.

Bei dem Text Maos "Uber die Durchfuhrung 

landlicher Untersuchungen” wurde der Leser des 

Jahres 1978/79 darauf hingewiesen, daB im Sinne der 

pragmatischen Deng-Politik politisches Handeln in 

Zukunft auf genauer "Untersuchung" der konkreten 

Situation und nicht auf einer "Theologie" zu basieren 

habe. Eine weitere und wohl noch wichtigere Funktion 

des Textes war die anvisierte Parailele der Entwick

lung von 1978/79 zur Ausrichtungsbewegung in Yan'an 

und der Beseitigung der sogenannten Wang-Ming- 

Linie. Das innerparteiliche Nachhutgefecht des Jah

res 1978, das zum Dezember-Plenum fiihrte, bereite- 

te die radikale Reinterpretation der Parteigeschichte 

seit Ende der funfziger Jahre vor, auf deren Grund- 

lage die groBen Massenkampagnen schlieBlich als 

"Linksabweichungen" verurteilt werden sollten. Die 

Bedeutung dieser Parallele wurde schon daraus er- 

sichtlich, daB die Mao-Schrift als Einzelpamphlet ab 

Ende Dezember 1978 verbreitet und auch in fremde 

Sprachen ubersetzt wurde: diese Rede hatte Mao 

Zedong seinerzeit vor der Frauen-Universitat in 

Yan'an gehalten. Wang Ming war Rektor dieser 

Hochschule gewesen, und Mao besiegelte so Wangs 

politische Ausschaltung. Die Parallele zur Abdran- 

gung der Restopposition um Wang Dongxing wurde 

unubersehbar.

Eine Erklarung der amtlichen Nachrichtenagen- 

tur bestatigte dazu noch, daB diese Rede Maos von 

1941 "den Standpunkt von der Vorrangigkeit der 

Praxis" und von der "Wahrheit, die nur in den 

Tatsachen zu suchen sei", bekraftigt habe. Die 

Yan'an-Berichtigungskampagne des Jahres 1941 sei 

gegen Wang Ming gewendet gewesen, der "Dogmatis- 

mus, Subjektivismus und Formalismus" innerhalb der 

Frauenbewegung praktiziert habe.

Als politisches Signal muBte der Abdruck eines 

weiteren Textes uber die "fortgesetzte Revolution" 

wirken. Dieser Texttitel stammte eindeutig von den 

behutsam manipulierenden Mao-Redakteuren; es han- 

delte sich in Wirklichkeit um einen Ausschnitt aus den 

"Sechzig Punkten uber Arbeitsmethodik" (6). Noch in 

der Interpretationsrede Hua Guofengs von 1970 aus 

AnlaB der Verbffentlichung des V. Bandes der Ausge- 

wahlten Werke war die Anti-Rechts-Kampagne von 

1957 als pragendes Modell der spateren Massenkam

pagnen, als Muster der "fortgesetzten Revolution" 

(jixugeming) bezeichnet und die gesamte Redaktion 

des Bandes daraufhin ausgerichtet gewesen. Nun 

wurde eine vbllige Reinterpretation des Begriffes von 

der fortgesetzten Revolution vorgenommen. Der 

starke Eingriff der Redakteure war schon durch die 

Herauslbsung dieses Abschnittes aus einem Gesamt- 

text zu ersehen. Nicht mehr die Massenkampagnen 

sollten Revolution genannt werden, sondern allein die 

Anstrengungen der technologischen Modernisierung. 

Die Aufforderung des 3. Plenums, die "Kampagne 

gegen die Viererbande" und "Massenbewegungen" 

uberhaupt einzustellen und statt dessen sich ganz dem 

Aufbau zu widmen, wurde so abgestutzt; eine Kritik 

des GroBen Sprungs wurde impliziert, da Mao diesen 

Textausschnitt vor dem Sprung geschrieben hatte und 

die tatsachliche Entwicklung dann von dem Partei- 

chef in eine ganz andere Richtung vorangetrieben 

worden war.
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Drei Briefe Maos aus dem Jahre 1951 an den 

marxistischen Ideologen und Mao-Interpreten Li Da 

wurden dazu ausersehen, den festgefugten Mao-Kanon 

zu relativieren, indem erstmals in der Geschichte der 

Volksrepublik der standige unterirdische Umredak- 

tionsprozeO zugegeben wurde - eine willkommene 

amtliche Bestatigung fur eines der Hauptresuitate der 

Mao-Forscher Schram und Takeuchi. Li Da gehbrte 

zum Kreis prominenter Intellektueller, die in der 

Kulturrevolution untergegangen und erst kurz zuvor 

1978 posthum rehabilitiert worden waren. Er war 

Autor eines Standardkommentars zu Maos Schriften 

uber die Praxis und den Widerspruch, um die es in 

diesen Briefen ging.

Ein Kommentar zu den Mao-Briefen stellte frei- 

lich lediglich fest, daB beide Texte "einen ProzeB 

unaufhdriicher Entwicklung und gradueller Perfektio- 

nierung” durchlaufen hatten:

”Von Maos Rede, die er 1937 vor der Antijapanischen 

Militarpolitischen Akademie hielt, bis hin zu den 

Ausgewahlten Werken Mao Zedongs, wie sie nach der 

Grundung der Volksrepublik China verdffentiicht wor

den sind, erfuhren die beiden Werke uber die Praxis 

und den Widerspruch eine Serie von Revisionen und 

Erganzungen, nicht nur hinsichtlich des Wortlauts, 

bestimmter Ausdrucke und der Presentation, sondern 

ebenso in der Verdichtung und der Ausformulierung 

bestimmter Wahrheiten. Jede neue Revision machte 

die beiden Werke noch praziser und perfekter!”

Mao sei auch dann nicht zufrieden gewesen und 

habe selbst in den sechziger Jahren noch mit dem 

Gedanken gespielt, beide Werke im Sinne der neuen 

Erfahrungen erneut umzuschreiben. Im Kontext des 

Jahres 1978/79 wurde hier also Mao nicht als Dogma- 

tiker, sondern als suchender Denker und Politiker 

gezeichnet; das Wesentliche war dabei aber vor allem 

die Abstandnahme von den Verehrungsritualen der auf 

eherne Schriften fixierten Mao-Orthodoxie.

Auch Mao-Erinnerungsliteratur, ublicherweise 

stark hagiographischen Charakters, geriet den Edito- 

ren unter der Hand zu doppelbbdigen Exempeln. 

Vordergrundig wurde etwa belegt, wie sehr der 

Parteichef wahrend der Kulturrevolution angeblich im 

Gesprach mit Eisenbahnpersonal bedauerte, daB es 

wahrend der Kulturrevolution einfach keine Bucher 

mehr zu lesen gegeben habe, well zu jener Zeit 

hervorragende literarische Werke als "giftige Unkrau- 

ter” verworfen worden seien. Die meisten Opern seien 

bedauerlicherweise verboten worden; Mao habe sogar 

die fruhen Versionen der dann propagierten Modell- 

filme der Kulturrevolution fur besser gehalten: kurz, 

Mao als besorgter Kritiker der Kulturrevolution!!

Ein Brief Mao Zedongs an Guo Moruo schlieBlich 

enthielt einmal angesichts der tiefen Bewunderung 

des Parteichefs fur Guos wissenschaftliche Leistun- 

gen eine indirekte Aufforderung an die Wissenschaft- 

ler der Jahre 1978/79, wieder produktiv zu werden, 

Bucher zu schreiben und sich dabei der Unterstutzung 

der Fuhrung sicher zu sein. Ein wesentlicher zusatz- 

licher Grund fur die Verbffentlichung des Textes war 

jedoch der Umstand, da0 sich Mao einmal mehr, wie 

auf der 7000-Kader-Konferenz, uber eigene politische 

Fehler auslieO.

In dieser zweiten Serie von Mao-Einzeltexten wurde, 

so lieOe sich also zusammenfassend festhalten, erneut 

und nun wesentlich entschiedener die neue pragmati- 

sche Deng-Politik legitimiert. Textauswahl und Text- 

redaktion wurden auf die als "Suche nach der Wahr- 

heit in den Tatsachen” konzeptualisierte pragmatisch-

wirtschaftliche Aufbaustrategie ausgerichtet und h 

mit auf den beschleunigten Ausbau wissenschaft! h 

Forschung und die Aneignung des modernsten tn h ? 

logischen Know-how. C n°“

Im ideologischen Uberbaubereich wurde also ’ 

Bereinigung vorgenommen, die zunachst Mao Zed6106 

vom spaten Mao-Kult (den Verehrungsformen der 

Linken!) abldste, die weiter ein grundsatzliches Ver 

trauen in die Verdffentlichungspraktiken durch Frei" 

gabe von Faksimile-Versionen wiederherzustellen 

suchte, die Maos Gegnerschaft gegen den Kult insi 

nuierte und die schlieBlich die Verbffentlichung seiner 

Schriften als ProzeO sich wandelnder Redaktionen 

darstellte, statt an der dogmatischen Orthodoxie von 

festgefugten Satzen festzuhalten. Da Mao nur noch 

als eine Fuhrungsfigur innerhalb der Partei, umgeben 

von anderen fahigen Spitzenfunktionaren dieser Par

tei, gezeichnet wurde, konnten erstmals auch eine 

Reihe von Texten und Schriften nachgeordneter Wich- 

tigkeit in verschiedenen Zeitschriften und Einzel- 

publikationen erscheinen, ohne da0 die nationale 

Presse in jedem Fall gehalten blieb, die Texte auf 

Titelseiten gleichsam vom Lehrpodest der Partei 

herab zu verkunden; nur noch die wichtigsten wurden 

im theoretischen Parteiorgan Rote Fahne wieder- 

gegeben. Mao-AuBerungen reihten sich auf diese 

Weise ein in eine Serie posthum verbffentlichter 

AuOerungen anderer Spitzenkader, die nun ebenfalls 

als legitimatorische Wurzeln der Deng-Politik in den 

Spalten der Tagespresse vorgestellt wurden.

Der Legitimierungsansatz der pragmatischen Po- 

litik verlangte eine Umdefinition des Konzepts der 

permanenten Revolution: Maos Zentralbegriff des 

Konzepts der Massenkampagnen verwandelte sich 

unter der Hand in eine Formel technologischer Er- 

neuerung; diese zeitgeschichtlich kaum zu rechtferti- 

gende "volte face" implizierte ruckwartsgewendet 

eine Verurteilung der Kulturrevolution und trug damit 

ebenfalls zur Trassierung der neuen Linie der Partei- 

geschichte bei, die nun seit Ende 1957 linksabweichle- 

rische Massenkampagnen verurteilte und sich ihre 

historische Parallele in Maos Zerschlagung der links- 

abweichlerischen Wang-Ming-Linie der dreiGiger Jah

re suchte. Im Sinne solcher Bereinigungen wurden ins 

Halbdunkel zuruckgetretene oder von Mao ausge- 

schaltete Spitzenkader der alten Generation in ver- 

schiedener Form geehrt und die Partei als Ganzes 

mehr in den Vordergrund geruckt. Wer wahrend der 

Kulturrevolution oder danach verunglimpft worden 

war, erfuhr die gebuhrende Rehabilitierung, dazu 

wurde das Ansehen der fuhrenden Intellektuel en 

sowie der Intelligenz als Schicht allgemein wieder er 

gestellt bzw. administrativ angehoben.

Eine Gegenuberstellung der zwei Phasen 

Mao-Erstverbffentlichungen zeigt den Wechse vo 

der pragmatischen Politsophistik, die eine Kontinui 

mit der radikalen Politik nur suggerierte (un 

Wirklichkeit vom Widerstand der RestoppoSI 

gegen Dengs Kurs uberschattet war), hin zu einel^gp 

der inneren Spannung dieser widerspruchlichen 

ansprache befreiten Legitimation des pragma 1S n 

Deng-Kurses. Gemessen am Ideal eines histo 

Mao-Bildes wurde also in der ersten Textserie 

Bilde insofern Gewalt angetan, als der aneuen 

Maoismus einiger Texte der pragmatischen 

Politik, auf die sie angeblich abgestimmt waren^jC|er- 

entsprach. In der zweiten Phase entstand ein 

spruch insofern, als ein wissenschaftlicher, Pra<ior|je- 

scher Mao mit der neuen Politik Dengs vol! a^nzepte 

rend gezeichnet wurde, maoistische Grun
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jef Massenkampagnen und der Kulturrevolutionen 

dafur geflissentlich in die Kulissen geschoben wurden 

dzw. Schweigen liber die Aktivitaten des spaten Mao 

gebreitet wurde. Eine zusatzliche Aufgabe stellte 

sich so plbtzlich ironischerweise westlichen Mao- 

Forschern: in Zukunft hatten sie das Bild des radika- 

len Mao angesichts solcher Reinterpretationsversuche 

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen!

Der politische Einsatz des Mittels der Erstverbf- 

fentlichungen von Einzeltexten kbnnte nach solcher 

Flurbereinigung in Zukunft weniger spannungsreich 

verlaufen oder mdglicherweise mit der Demontage 

des Mao-Kultes allgemein umsomehr in den Hinter- 

grund treten, je weniger die Legitimierung der neuen 

Politik umstritten ist. Ob ein nachlassender Druck zur 

politischen Neulegitimierung auf die zukunftige Ver- 

bffentlichungspraxis dergestalt riickwirkt, daB all- 

mahlich eine Phase grbBeren Realismus’ in bezug auf 

ein historisches Mao-Bild einsetzt, bliebe abzuwarten.

1.4.

Freie Bahn fur eine Deng-Version der

Ausgewahlten Werke Maos?:

Wirbel urn Band VI

Der schnelle EntschluS des Politburos nach der 

Entmachtung der Schanghai-Radikalen noch im Okto- 

ber 1976 zur Verbffentlichung von Folgebanden der 

Ausgewahlten Werke unter der nominellen Redaktion 

von Hua Guofeng und der faktischen Kontrolle Wang 

Dongxings hatte eine Interims-Interpretation des 

Zeitraums von 1949-57 in Gestalt eines neuen 

Bandes V gebracht, die aufgrund der Kurskorrekturen 

der ZK-Arbeitskonferenz und des 3. Plenums Ende 

1978 schon wieder restlos uberholt und korrektur- 

bediirftig erschien. Die offizielle Entdogmatisierung 

des Mao-Kultes und die fulminante inoffizielle Mao- 

Kritik in Hongkongs Linkspresse sowie Chinas Wand- 

zeitungen, die thematisch wiederum, was die allge- 

meinen Grundlagen des radikalen Maoismus anging, 

ihre Entsprechung in der offiziellen Presse fand, 

hatte Ende 1978 bereits ein Klima geschaffen, das der 

Verbffentlichung eines samt Ubersetzungsbanden be

reits fertig vorliegenden Bandes VI (7) der Hua/Wang- 

Redaktion mehr als abtraglich war. DaB ein Hiatus 

zwischen Band V und den Folgebanden der Mao- 

Werke eintreten werde, machte schon die Grundsatz- 

entscheidung des Plenums deutlich, im Jahre 1979 die 

Aufmerksamkeit von der politischen Bereinigungs- 

kampagne abzuwenden und alle Energien auf den 

wirtschaftlichen Ausbau zu lenken. Die Auflbsung des 

Redaktionskomitees der AW und die Einsetzung von 

Dengs engem Mitstreiter Hu Qiaomu, u.a. Direktor 

der Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, an 

die Spitze des neuen Komitees, machte die unbeab- 

sichtigte Zasur noch augenscheinlicher (8): Huas 

Entwurf fur Band VI und Folgebande wurde verworfen 

fast wie fruhere Entwurfe der Radikalen. Eine neue 

Schicht der zukunftigen AW-Redaktion nach Deng 

Xiaopings Gusto zeichnete sich damit ab. Denn 

inhaltlich umfaBte der Hua-Entwurf den 1978/79 in 

eine tiefgreifende Uminterpretation geratenen 

GroQen Sprung und die von Liu Shaogi und Deng 

Xiaoping verantwortete Readjustierungsphase zu An- 

fang der sechziger Jahre. Die anhaltende Diskussion 

der Bewertung von Maos Massenkampagnen des 

GroBen Sprungs, der Kulturrevolution und der da- 

zwischen liegenden Readjustierungsphase verlangte 

damit erneut eine weitere parteiamtliche Interpreta

tion der Ereignisse sowie das Beiseiteschieben der 

Entwurfe fur Band VI und folgende Bande, wie sie aus 

der Hand von Hua/Wang schon in Vorbereitung waren. 

Die Grundlinie eines neukonzipierten VI. Bandes in 

einer revidierten Deng/Hu-Fassung zeichnete sich 

bereits im Dezember 1978 ab. Wenn nicht der ganze 

Sprung, so wurden doch wichtige Teile der Bewegung 

als Linksabweichung bewertet, die Readjustierungs

phase als notwendige Gesundungspolitik gezeichnet 

werden. Fur die Folgebande wurde der Start in die 

Kulturrevolution dann als erneute Wiederholung der 

vorherigen linksradikalen Fehler in noch wesentlich 

gravierenderem MaBe erscheinen.

Zwei zentrale Punkte mbgen herausgegriffen 

werden, die den immensen Wechsel der Auffassungen 

von der VRCh-Geschichte und Maos EinfluB darauf 

belegen, und die die Spannung zwischen der verworfe- 

nen Hua-Fassung von Band VI und eines vorhersehba- 

ren Bandes VI in Deng-Fassung belegen: Auf der 

Lushan-Konferenz von 1959 protestierte Marschall 

Peng Dehuai gegen die Auswlichse des GroBen Sprungs 

und verlor dafur nach einer Auseinandersetzung, in 

der sich Mao gegen die Mehrheit des Politburos 

durchsetzte, seinen Posten als Verteidigungsminister. 

Seine auf dem 3. Plenum im Dezember 1978 besiegel- 

te Rehabilitierung nun sparte vorerst in den einschla- 

gigen Dokumenten diesen ZusammenstoB aus. Aus 

dem Kontext aller Diskussionsbeitrage und besonders 

der Stellungnahme des Kulturrevolutionsopfers Lu 

Dingyi (9) 1979 ging jedoch klar hervor, daB die 

Argumentation Pengs von 1959 die weitgehende Zu- 

stimmung der Deng-Redaktion finden wurde und 

mdglicherweise die Aufnahme der damaligen Peng- 

Kritik als Zusatz in die AW erforderlich werden lieBe. 

Dies bedeutete eine durchsichtige Kritik des politi

schen Lavierens von Mao Zedong und seinen Mitarbei- 

tern auf dem Lushan-Plenum, eine diametrale Um- 

schichtung von politischem Recht und Unrecht, die im 

ubrigen die Weisheit einer weiteren Verbffentlichung 

des Mao-Kanons uberhaupt in Frage stellte. Denn die 

weiterfuhrende ideologische Klarung durch Dengs 

Propagandisten lieB die spaten Mao-Schriften immer 

mehr in eine kritisch sich verdichtende Fehlerzone 

des Parteichefs abgleiten, so daB eine Verbffent

lichung von Mao-Schriften hbchstens noch als histori

sches Dokument der Irrungen und kaum als Instrument 

des Staatsmaoismus zu prasentieren war.

Ein zweites wichtiges Beispiel fur die abermalige 

Reorientierung war die Behandlung des Failes Liu 

Shaogi (10) und des politischen Liuismus. In Huas 

Band V war Liu als Negativfigur der falschen Linie 

bereits in diese fruhe Phase hineingedoktert worden; 

in einem mbglichen Band VI durfte dies nicht auf- 

rechtzuerhalten sein, da eine neue Beurteiiung des 

Liuismus, der Rolle Lius und eine Teilrehabilitierung 

bereits seit der Arbeitskonferenz und dem 3. Plenum 

in Angriff genommen war.

Im Vergleich also zur einheitlichen interpretato- 

rischen Periode von 1951-53, als in kurzer Abfolge 

drei Bande der Mao-Auswahl hintereinander erschie- 

nen, war bereits Ende 1978 abzusehen, daB die Mao- 

Interpretation weiterhin politisch heiB umstritten 

blieb und damit ebenfalls die endgultige Definition 

des Kanons, wenn sich die Interpretatoren in der 

kurzen Zeitspanne nach Maos Tod schon wieder in 

zwei diametral verschiedene Auslegungsphasen der 

Mao-Schriften verwickelt hatten.
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1.5.

Die Technik der "Verschonungsformeln":

Mao wird vorerst jeder Direktverantwortung 

fur Fehlentwicklungen enthoben

In der indirekten und nur aufierordentlich sanft auf 

das eigentliche Thema zusteuernden Mao-Kritik der 

offiziellen Medien seit Ende 1977 bis hin in die 

Periode nach dem 3. Plenum wurde selbst um often-* 

sichtliche politische Fehler Mao Zedongs ein vorsich- 

tiger Bogen gemacht, ganz im Gegensatz zu der 

parallel zutage tretenden vehementen Teilkritik und 

der Verurteilung politischer Grundsatzentscheidungen 

Maos auf Wandzeitungen bzw. in der Deng-nahen 

linken Hongkonger Presse.

In der standig in der Presse zitierten, Mitte 1978 

verdffentlichten 7000-Kader-Rede von 1962 und auch 

in dem erwahnten, Ende 1978 freigegebenen Brief an 

Guo Mouro von 1944 (11) waren Mao-Fehler nur sehr 

indirekt angeklungen. Als der Druck der Kritik beson- 

ders seit der Arbeitskonferenz und dem Plenum Ende 

1978 sich verstarkte, ultralinke Fehlentwicklungen 

wahrend der Anti-Rechts-Kampagne nach den Hun- 

dert Blumen, wahrend des GroBen Sprungs und der 

Kulturrevolution direkt ins Visier zu nehmen, kurz 

allgemein gegen eine ultralinke Linie Front zu 

machen, die seit Mitte der funfziger Jahre zum 

Schaden der wirtschaftlichen und politischen Ent

wicklung Chinas durchgesetzt worden sei, wurde 

damit der Kreis immer enger um Mao Zedong 

persbnlich als einen der Hauptschuldigen fur eine so 

offensichtlich schadliche politische Weichenstellung 

gezogen. Die Rehabilitierungen der Jahre 1978/79 im 

groBen MaBstab, wie auch die damit einhergehenden 

Verurteilungen von Tausenden von Fuhrungskadem, 

die als mittelbare oder unmittelbare Opfer des 

Kampfes der Deng-Gruppe gegen den Linksradikalis- 

mus .gehen muBten, forderten geradezu Attacken 

gegen den seinerzeit hauptverantwortlichen Fuhrer 

heraus und verlangten nach einer neuen offiziellen 

Beurteilung der fruheren Linienkampfe. An der 

Schwelle zu einer solchen weitgehenderen, dem Ent- 

stalinisierungsvorstoB der Sowjetunion ahniicheren 

Entmaoisierung machten die beamteten Propagandi- 

sten Deng Xiaopings jedoch zunachst halt. Ein zentral 

gesteuerter Mechanismus des Abwehrens direkter 

Angriffe auf Mao kam in der praktischen Ideologic 

des Medien-Alltages zum Tragen. Durchsichtig kon- 

struierte "Verschonungsformeln" bewahrten Mao da- 

vor, direkt zur Verantwortung gezogen zu werden; 

Wandzeitungs-Autoren verurteilten daher diese Tech

nik auch erbost als "kunstliche Inschutznahme”. Not- 

behauptungen wurden aufgestellt, durchsichtige Fehl- 

interpretationen geliefert und insgesamt ein durftiges 

Mantelchen liber Maos kontroverse Entscheidungen 

oder die Verwicklung des Parteichefs in plbtzlich 

fragwurdig gewordene Vorgange gebreitet. Im folgen- 

den seien einige wenige Beispiele fur den Einsatz 

dieser Technik der "Verschonungsformeln” aufgefuhrt, 

eine Liste, die sich beliebig verlangern lieBe:

Im Zusammenhang mit den Hunderttausenden von 

Rehabilitierungen, die Deng durchsetzte, hielt die 

Volkszeitung (12) fest, es musse auf jeden Fall zuge- 

geben werden, daB unschuldige Leute falschlich ver- 

urteilt worden seien. Im gleichen Atemzug aber 

wischte die Parteizeitung das Thema der Verantwor

tung des Parteivorsitzenden mit dem Satz vom Tisch, 

wenn der Vorsitzende Mao noch lebte, wurde er selbst 

die Aufqabe in Angriff genommen haben, diese Fehler 

wieder in Ordnung zu bringen.

Nach der 

falls (April 197 

ben zu einer " 

1978, einer R 

Rehabilitierung 

gleichkam, war 

in diese Fehlentscheidung des Politburos failin' 

zur erneuten Amtsenthebung von Deng und seinen 

engsten Getreuen geflihrt hatte. Deng war schlieBlich 

auf Vorschlag Mao Zedongs entlassen worden. 197g 

nun sagte Deng, wahrend der Fehlentscheidung des 

Politburos, als Hua Guofeng die Geschafte des ZK 

leitete, sei Mao bereits ernsthaft krank gewesen 

Sogar Hua habe Mao persbnlich nicht sehen kbnnen* 

nur ein Mitglied der Schanghai-Fraktion hatte Zugang 

zu dem Vorsitzenden gehabt, dessen Krankheit so 

fortgeschritten war, daB er kaum sprechen oder 

wirkliche Urteile abgeben konnte: ”Wenn der Zustand 

des Vorsitzenden Mao so gut gewesen ware, und wenn 

er die Mbglichkeit zum eigenen Urteil gehabt hatte 

wurde er niemals eine solche Entscheidung getroffen 

haben, denn er war es schlieBlich, der mich (Deng) 

wahrend der Kulturrevolution beschutzt hat”. (13)

Komplizierter als bei dieser Formel der "Fehl

entscheidung wegen Krankheit” war die Sache im 

Faile des gezielten Angriffes von Yao Wenyuan auf 

Wu Han und sein Theaterstuck ”Hai Jui wird aus dem 

Beamtenstand entlassen”, das die Kulturrevolution 

auslbste. Es lagen AuBerungen von Mao persbnlich 

vor, nach denen er Yao mit der Abfassung des 

Artikels beauftragt hatte. Nachdem ein Artikel der 

Guangming-Tageszeitung vom November 1978 (14) die 

Yao-Diatribe von 1965 als iibles Machwerk verurteilt 

Umwertung des Tiananmen-Zwischp 

6) von "konterrevolutionaren" Umr 

Tevolutionaren" Massenerhebung End' 

edefinition, die der nachvollzoqeneJ 

1 Deng Xiaopings und seiner Poiiti 

eine Erklarung uber Maos VerwinU. /

hatte, fwhite sich die Zeitung augenscheinlich zu der 

Aussage gedrangt, der verstorbene Mao habe keines- 

wegs die Verbffentlichung des kontroversen Start- 

schusses der Kulturrevolution angeordnet; allein Maos 

Gattin Jiang Qing habe dahintergesteckt. Jiang Qing, 

der damalige Chefideologe Chen Boda und Zhang 

Chunqiao batten den weithin verbreiteten Text mit 

der Mao-Aufforderung an Yao schlichtweg fabriziert.

Ahnlich ’’klarten" die Medien Maos Verhaltnis zu 

den funf Rote-Garden-Fuhrern, die Ende Dezember

1978 vom Pekinger Stadtparteikomitee als Konter- 

revolutionare, verantwortlich fur die "Sabotage der 

Kulturrevolution", abgeurteilt wurden. Auch hier 

liegt die Nachschrift eines Mao-Gesprachs (15) mit 

den "Kleinen Generalen" der Roten Garden vor, worin 

zwar der Versuch eines maBigenden Einflusses auf die 

Rotgardisten erkennbar ist, im ubrigen aber nur Maos 

Strategic der Mobilisierung eines Heeres junger Akti- 

visten einmal mehr unterstrichen wird. Pekings Erster 

Parteisekretar Lin Hujia, Dengs Ersatz fur e 

kompromittierten und ausgeschalteten Wu De, er 

te auf einer Massenversammlung, Mao habe 1 

Karrieristen und Ex-Rotgardisten-Fuhrer Nie ^uan 

und Kuai Dafu mehrfach kritisiert und Weisung^ 

erteilt, sic mit aller Strenge zu bestrafen, was v

der "Viererbande" verhindert worden sei.

Die Angriffe der wiederaufgenommenen 

Biao-Kampagne gipfelten in der Verurteilung 

Mao-Kultes und Mao-Kanons, wie er 

Kulturrevolution ausgeformt hatte. In einer 1 

Ruckblende hieB es, Mao habe 1967 (16) die„ 

ublichen Formen des Personenkultes um den 5 

Lehrer, groBen Fuhrer, groBen Oberkomman ier 

und groBen Steuermann" energisch abgelehnt. tung

SchlieBlich blieb Maos persbnliche Veran ^mts- 

fur die Fehlentscheidung der oben diskutierten
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enthebung Marschall Peng Dehuais im Juli 1959 auf 

der Lushan-Konferenz ausgeklammert, obwohl Peng 

auf dem 3. Plenum rehabilitiert worden war und fur 

seinen damaligen Widerspruch gegen die ubersturzte 

Einfuhrung der Kommunen wahrend des GroBen 

Sprungs ausdrucklich gelobt wurde. Die Guangming- 

Tageszeitung (17) leugnete sogar weiterhin, daG Wu 

Hans historisches Drama liber die Entlassung Hai Juis 

irgendwelche Parallelen zum Schickal des Verteidi- 

gungsministers Peng enthaiten habe, wo doch jeder- 

mann in China wuQte, daG dieses Stuck Mao besonders 

in Rage versetzt hatte, well es den unlibersehbaren 

indirekten Appell enthielt, Peng baldigst zu rehabili- 

tieren.

Es gehdrt nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, 

wie ein Chinese, der die Entwicklung seit der Kultur- 

revolution miterlebt hat, auf derartige Verschonungs- 

formeln reagieren muQte. In Wandzeitungen jedenfalls 

wurde Deng Xiaoping Mitte Dezember 1978 direkt 

angegriffen, weil er Maos Verantwortung fur den 

Tiananmen-Zwischenfall liberkleistert habe. Ein Pla- 

katkommentar stellte fest: "Der Stellvertretende 

Vorsitzende Deng sollte hierherkommen und die 

Wandzeitungen lesen, anstatt Entschuldigungen fur 

die Fehler Maos zu machen." (18)

Es liegt aber nahe anzunehmen, daG nach alter 

Kampagnentechnik lediglich alle taktischen Winkel- 

ziige und strategischen Kampfplanungen auf dem 

Schachfeld der Reinterpretation gemacht sein sollten, 

da alle Einzelvorfalle, fur die sich Mao der Verant

wortung nicht entziehen konnte, thematisch gruppiert 

bereits abgehandelt sein muGten, bevor Deng 

Xiaoping und seine Ideologen den zunachst aufgescho- 

benen Hauptangriff gegen Mao Zedong wegen seiner 

verfehlten Politik wahrend des Sprungs, wahrend der 

Kulturrevolution und in seinen letzten Lebensjahren 

wegen der Unterstutzung der Schanghai-Radikalen 

vorzutragen bereit waren. Man konnte freilich eben- 

sogut zur einfacheren Erklarung greifen, Mao habe 

durch solche Verschonungsargumentation tatsachlich 

endgultig aus der Pflicht genommen werden sollen; 

aus Grunden der Staatsrason musse ihm auch in 

Zukunft tiefergehende Kritik erspart bleiben.

1.6.

Stalin und Chruscev: Dengs eigenwillige

Lehren aus den sowjetischen Klassikem 

und der UdSSR-Geschichte

1.6.1.

Kommentierte Verbffentlichung von

Einzeltexten Stalins parallel zur

Erstverbffentlichung von Mao-Einzeltexten

Ein Nebengleis der innerchinesischen ideologischen 

Auseinandersetzung wurde die selektive Einbeziehung 

von "Lehren" aus der Geschichte der Sowjetunion und 

besonders Parallelen zu Stalin und seiner Politik. 

Obwohl China seit dem sino-sowjetischen Zerwurfnis 

Stalin aus Protest gegen die "revisionistische" Fuh- 

rung der Sowjetunion in hohen Ehren gehalten hatte, 

war dies das erste Mai seit Jahren, daG Stalin in so 

konkreter Weise angesprochen und sogar Texte von 

ibm in den chinesischen Zeitungen abgedruckt wur- 

ben, die ihrer Funktion nach ebenso legitimatorisch

Studienzwecken eingesetzt waren wie das Instru

ment der Verbffentlichung von Einzeltexten Maos. 

Ende 1978 wurden allein drei Stalin-Dokumente (oder 

Auszuge) mit einer entsprechenden chinesischen 

Interpretation in den uberregionaien Zeitungen abge

druckt und mehrfach in der Presse kommentierend 

abgehandelt. AuQerdem behandelten einzelne chine- 

sische Artikel bestimmte politische Erfahrungen der 

Sowjetunion oder das politische Wirken Stalins (19).

Zur Thematik der Texte:

Ein erster Text, Anfang November 1978 ver- 

bffentlicht, war der Ausschnitt einer Stalin-Rede vor 

der Kommunistischen Internationale. Stalin kritisierte 

Sinovjev als "revisionistischen Fuhrer, burgerlichen 

Verschwbrer und Doppelzungler in der KPdSU (B)" und 

wischte dabei in diesem Dokument ironisch die 

Sinovjev-Vorstellung uber "Revisionismus" beiseite. 

Denn nach Sinovjev sei jede Verbesserung, jede 

Verfeinerung alter Formein oder bestimmter Vorstel- 

lungen von Marx und Engels und noch mehr deren 

Ersetzung durch andere Formein, die mehr auf neue 

Bedingungen paQten, schon Revisionismus. Es folgten 

andere Beispiele fur kreative Abanderungen der Lehre 

durch Lenin, was ebenfalls nach Sinovjevs Revisionis- 

mus-Kriterium nicht zulassig gewesen ware. Diese 

Argumentation paGte sich nahtlos in die chinesische 

ideologische Auseinandersetzung ein: Wenn von den 

"alten Formein" (jiu gongshi) die Rede war, dann war 

der direkte Bezug auf Wang Dongxings Hauptargu- 

ment, daG Maos Lehre nicht entstellt werden durfe, 

kaum zu ubersehen.

Die Verbffentlichung eines zweiten Stalin-Textes 

war dazu angetan, dieses Argument, in noch konkre- 

terer Weise direkt auf Mao und seine Politik bezogen, 

vorzubringen. Ende November verbffentlichten 

Chinas uberregionale Zeitungen eine Stalin-Rede des 

Jahres 1920 zu Lenins 50. Geburtstag, in der Stalin 

den "Genossen Lenin" fur seine Bescheidenheit und 

den Mut lobte, eigene Fehler einzugestehen. Stalin 

fuhrte zwei Episoden aus dem Jahr 1905 und dem Jahr 

1917 auf, wahrend derer Lenin eigene irrtumliche 

Ansichten revidiert hatte.

Ein dritter Text Stalins vom 17. Parteitag 1934 

kritisierte "angeblich linke, in Wirklichkeit aber 

rechte Vorstellungen" von Fuhrungskadern uber 

Armut und Reichtum kollektiver Bauern und Arbeiter. 

Bestimmte linke Holzkbpfe hatten die Armut als 

ewiges Bollwerk des Bolschewismus und Sozialismus 

idealisiert. Aufgabe der Leninisten sei es aber nicht, 

die Armut fortzusetzen und zu bewahren, denn "wer 

will schon eine solche Sorte von sogenanntem Sozia

lismus?" Auch hier wieder der Angriff gegen die 

dogmatischeren Mao-Ideologen um Wang Dongxing, 

die die neue pragmatische Wirtschaftspolitik Dengs 

als Verrat am Maoismus miGbilligten.

Solche oder ahnliche Themen kehrten in Artikeln 

wieder, die Stalin oder die Sowjetunion behandelten. 

Die Gesamtargumentation der vorher erwahnten drei 

Stalin-Texte tauchte in einem Sonderkommentator- 

Artikel beider nationaler Zeitungen bereits Ende 

September 1978 auf, im ubrigen argumentierte der 

Kommentator, Politik und Ideologie muGten sich 

weiterentwickeln, an die Stelle von alten Thesen 

hatten neue zu treten; der Marxismus kbnne und 

musse "entwickelt" und "bereichert" werden. Der 

Praxisbezug des Marxismus sei zu erhalten und ein 

Fuhrerkult abzulehnen, denn eine "marxistische wis- 

senschaftliche Haltung" verlange Hochachtung vor 

der objektiven Wirklichkeit "und nicht vor individuel-
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len Meinungen oder Personen". Stalin habe bereits in 

seinen Okonomischen Problemen des Sozialismus in 

der UdSSR darauf hingewiesen, daB Wirtschaftsgeset- 

ze des Sozialismus unabhangig vom Willen des Men- 

schen seien, daB sie also nicht geschaffen, verandert 

oder beseitigt werden kbnnten: ”Wir sollten nicht 

erwarten, daB eine revolutionare Partei im aktuellen 

Kampf hundertprozentig korrekt arbeitet; sie kann 

nur im groBen und ganzen oder im wesentlichen 

korrekt sein. Deshalb betonte Genosse Mao Zedong, 

daB keine politische Partei oder Person unfehlbar 

sei." Das Prinzip "Eins teilt sich in zwei" gelte fur 

jede Partei und fur jede Person. Zu glauben, daB eine 

politische Partei oder eine Person nicht analysiert 

werden kbnne, sei "Metaphysik" oder "historischer 

Idealismus"; aber von einer Partei oder einer Person 

sollte man und kbnne man erwarten, daB sie nur 

wenige kleinere Fehler mache und diese auch so 

schnell wie mbglich korrigiere.

Ein zweiter Artikel, ebenfalls in der Volkszeitung 

abgedruckt, zog eine sehr erstaunliche Parallele 

zwischen den Sauberungen der Sowjetunion und der 

GroBen Proletarischen Kulturrevolution sowie den 

infolge dieser Ereignisse in beiden Landern notwendig 

gewordenen Rehabilitierungen. Eines der Hauptargu- 

mente der Wang-Fraktion in der ideologischen Aus- 

einandersetzung 1977/78 war eben der Widerspruch 

gegen eine zu weitgehende Rehabilitierung von 

Opfern der Kulturrevolution, der Anti-Rechts-Kam- 

pagne von 1957 bzw. eine zu nachsichtige Politik 

gegenuber den Intellektuellen uberhaupt gewesen. Die 

Hauptparallele zwischen Kulturrevolution und den 

Stalin-Sauberungen wurde in einem Kommentator- 

Artikel der Volkszeitung von Ende November 1978 

mit dem Titel "Eine historische Lektion in der 

Umkehrung ungerechtfertigter Urteile" derart gezo- 

gen, daB Stalins Sauberungen vor 1937 als durchaus 

rechtens dastanden, well die Partei gereinigt und 

"Konterrevolutionare" niedergeschlagen zu werden 

hatten. Bei der Sauberung, so der Artikel weiter, 

seien leider ungerechte Verurteilungen geschehen, die 

Stalin aber bereits in seinem Bericht vor dem 

18. Parteitag vom Marz 1939 direkt ansprach, 

woraufhin einige der "Fehler" hatten zurechtgeruckt 

werden kbnnen. Allerdings wurde darauf hingewiesen, 

daB im Gegensatz zur Sowjetunion Mao die Sauberung 

und Unterdruckung der Konterrevolutionare nach dem 

Prinzip durchgefuhrt habe, "niemanden zu toten und 

nur wenige zu verhaften". Die Schuld fur die Saube

rungen und den Gulag wurde nun aber in der chinesi- 

schen Darstellung nicht etwa Stalin, sondern einzel- 

nen "Karrieristen" in der Partei zugeschoben. Da 

weiterhin Empbrung in der sowjetischen Bevblkerung 

uber die Ungerechtigkeiten der Stalin-Zeit bestand, 

habe Chruscev sich dies zunutze gemacht und Unruhe 

dadurch geschurt, daB er gegen Stalin verging und das 

sozialistische System sowie die Diktatur des Proleta

riats in der Sowjetunion anschwarzte. Chruscev aber 

habe doch selbst in Moskau und in der Ukraine 

wahrend der groBen sowjetischen Sauberung gewutet. 

Durch sein hartes Durchgreifen wahrend der Saube

rungen habe er Stalins Vertrauen gewonnen und sei 

uberhaupt erst auf diese Weise zu einer hohen 

Position gelangt. Mit dem Trick der Entstalinisierung 

wiederum habe er dann seine Macht festigen wollen.

In der obigen Argumentationskette war damit ein 

besonderes Manbver der Deng-Ideologen abzulesen. 

Der offensichtlichen Parallele zwischen der Entmaoi- 

sierung durch Deng und Chruscevs Entstalinisierung 

sollte so ausgewichen werden. Deng war namlich in

der innerparteilichen Debatte 1978 

der radikalen Argumentation der 

durchaus des Chruscevismus, wie 

beschuldigt worden. Durch diese sp 

sche Parallele wurde sowohl ch 

Chruscev-Revisionismus auf den

Dongxing abgelenkt als auch ein Unterschied 7^ 

schen Entstalinisierung und Entmaoisierung heraus' 

gearbeitet: Die Entstalinisierung war schon deshalb 

falsch, weil die staatlichen Kritiker zu extrem vorne 

gangen waren. y '

Eine andere Nuance mit ominbsen Vorzeichen fur 

die zukunftige Beurteilung der Kulturrevolution war 

aber eine weitere Parallele zu den Sauberungen durch 

Stalin. Neben der Kulturrevolution wurde die Yan'an- 

Berichtigungsbewegung auf dem Hintergrund der 

sowjetischen Ereignisse analysiert. Der chinesische 

Kommentator hielt fest, die Rehabilitierungen muG- 

ten bei Unrechts-Fallen wahrend einer Periode der 

Fuhrung unter korrekter Linie notwendigerweise an- 

ders ausfallen als unter einer fehlerhaften Linie. 

Wahrend einer Fuhrung unter der korrekten Linie, d.h. 

z.B. der Yan’an-Bewegung, kbnne nach Fehlern eine 

politische Wiedergutmachung geleistet werden, wie 

seinerzeit geschehen. Wahrend einer Periode der 

Fuhrung unter einer irrtumlichen Linie (wie in der 

Kulturrevolution) hatten aber letztlich die Personen, 

die die korrekte Linie reprasentierten, aufstehen 

mussen, um die Fehler zu korrigieren, "indem sie eine 

angemessene Gelegenheit ergriffen" (Legitimierung 

des Oktober-Coups 1976!).

*? ,Ser Tradition 

<ulturrevoluti0n 

seinerzeit Liu 

>zifische histori- 

r Vorwurf des 

Geqner

1.6.2.

Die chinesische Perspektive 1979: 

Was ist der Unterschied zwischen 

Entmaoisierung und Entstalinisierung?

am

Deng Xiaoping 

von Huang

In einer anderen Sowjetunion-Paraliele hat die chine

sische Presse Anfang 1979 mit vielschichtiger Symbo- 

lik das Problem Entstalinisierung/Entmaoisierung ab- 

gehandelt. Es wurde ein Streitgesprach sowjetischer 

und chinesischer Spitzenkader im Jahre 1956 in 

Peking wiedergegeben, in dem die Chinesen ihre 

Empbrung uber den zu weitgehenden Charakter der 

Entstalinisierung Ausdruck gaben. Vom 6. bis 8. April 

jenes Jahres des 20. Parteitags war eine sowjetische 

Regierungsdelegation unter Fuhrung von A.I.Mikojan, 

dem Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Mini

sterrats der UdSSR, in Peking. Mikojan wurde u.a. von 

Mao empfangen; beide Seiten verbffentlichten am 

nachsten Tag ein die Gegensatze uberdeckenes 

Kommuniqub. Chinas Nachrichtenagentur gab 

den Bericht eines gerade rehabilitierten fruheren 

Generalstabschefs (Huang Kecheng) uber seinen mi_ 

ihm zusammen 1959 in Ungnade gefallenen orge 

setzten, Verteidigungsminister Peng Dehuai, wie e^ 

Peng war, wie erinnerlich, damals von Mao we^ 

seiner Kritik am GroBen Sprung aus alien mi e^ 

entfernt worden, fand ein unwurdiges Ende wa r 

der Kulturrevolution und konnte erst nach ^a.°^inr| 

Ende 1978 auf dem 3. Plenum von 

rehabilitiert werden. In dem Bericht 

es:

"Der alte Soldat Peng (Dehuai) verachte^ 

meisten die gewitzten Kader, die sich ^ete|C^en 

gaben, auf Nummer Sicher gingen und ihr 1 ,an zJ 

nach dem Winde hingen, ohne auf zu

achten und ohne zwischen Recht und Jnre 

unterscheiden. Er haSte voller Bitterkeit ie



681 Juni 1979CHINA aktuell

□esichtigen, deren auBere Erscheinung nicht zu ihren 

Gedanken paBte und die das eine sagten, aber etwas 

ganz anderes taten. Wir kbnnen uns daran erinnern, 

daG 195^, als eine sowjetische Delegation unserem 

Lande einen Besuch abstattete, der alte Soldat Peng 

Mikojan ins Gesicht diese scharfe Frage stellte: 

'Stalin hatte seine Fehler. Warum habt Ihr nicht Eure 

Ansichten uber seine Fehler vorgebracht, wahrend er 

noch lebte? Nun tut Ihr alles, was Euch nur mbglich 

ist, urn gegen ihn (Stalin) nach seinem Tode vorzuge- 

hen!' Mikojan antwortete: ’Wir haben nicht gewagt, 

unsere Ansichten zu jener Zeit vorzubringen. Hatten 

wir das getan, waren wir einen Kopf kurzer gemacht 

worden!' Der alte Soldat Peng sagte dann in einer 

vbllig unmiBverstandlichen Form: ’Man sollte sich 

nicht einen Kommunisten nennen, wenn man sich vor 

dem Tod furchtet!' Eine solche Persdnlichkeit war 

unser alter Soldat Peng!! Ihm war es im Interesse der 

Partei und des Volkes unmbglich, seine Ansichten fur 

sich zu behalten. Wie er einmal gesagt hat: Er werde 

seine Meinung vorbringen, sogar, wenn dies fur ihn 

den Tod bedeute!” (20)

Die Botschaft dieser Geschichte, teilweise auch an 

die Adresse der noch immer aufbegehrenden inner- 

parteilichen Opposition der Radikal-Maoisten gerich- 

tet, war erstens ein klarer Unterscheidungsstrich 

zwischen der sowjetischen Entstalinisierung und 

Chinas Entmaoisierungskampagne, die in Hongkongs 

Linkspresse langst unter der Bezeichnung "Neuein- 

schatzung Maos” angelaufen war. Wahrend also (nach 

chinesischer Ansicht) in der Sowjetunion ruckgratlose 

Opportunisten unter den Parteifuhrern wie Chruscev 

sich zunachst an den Stalin-Sauberungen die Hande 

blutig machten und danach eine Kritik des sowjeti

schen Flihrers weit uber das angemessene MaO hinaus 

vortrugen, hat in China die unausgesprochene SchluB- 

folgerung, eine mutige begrenzte Kritik am Personen- 

kult zu uben, auch eingesetzt, weil es Fehlent- 

wicklungen zu begradigen gab. Ein fruhes Beispiel fur 

solch mutiges Auftreten gegen Maos hitzige Links- 

linie der Massenkampagnen war bereits Peng Dehuais 

Protest, wenn Peng auf dem Lushan-Plenum 1959 in 

den Fragen der Kommunen gegen Mao ohne Rucksicht 

auf die Folgen opponierte.

Eine zusatzliche unausgesprochene Parallele ist 

von Peng Dehuais mutigem Protest, der freilich 

erstmals nach 20 Jahren in der VR China positiv 

bewertet werden konnte, zu Deng Xiaopings neuer 

Modernisierungspolitik nach Maos Tod zu ziehen. 

Deng, der wegen seiner Gegnerschaft zur Kulturrevo- 

lution und zur linken Schanghai-Fraktion (’’Vierer- 

bande”) zweimal alles riskierte, hatte lediglich im 

Gegensatz zu Minister Peng Dehuai das Gluck, am 

Ende als Sieger bzw. als uberlebender Sieger hervor- 

zugehen. So fiigte sich diese Attacke gegen die 

Entstalinisierung gleichzeitig zu einem Legitimie- 

rungssymbol, das Deng Xiaopings gemaBigte Kritik 

am spaten Mao abdeckte und damit auch seine Politik 

des pragmatischen Neubeginns, die die Verdammung 

der Nachhut des Radikal-Maoismus voraussetzte.

Ein Uberblick uber den Einsatz von Stalin- 

AuBerungen und von Kommentaren der chinesischen 

Presse uber Stalin sowie liber die Sowjetunion zeigt 

also zusammenfassend, daO sie alle gegen die im 

November/Dezember 1978 niedergekampfte rest- 

nnaoistische Wang-Opposition gerichtet waren und 

deshalb mit Sicherheit auch als Studienmaterial an 

der Basis verwendet wurden. Danach waren die 

Revisionismus-Vorwurfe gegen Dengs Linie lacher- 

lich, der Radikal-Maoismus der Wang-Dongxing-Rest- 

opposition eine dogmatische, wirklichkeitsfremde 

Lehre mit absehbaren schwerwiegenden Spatfolgen in 

der Gestalt einer zuklinftigen Fuhrungsschicht von 

speichelleckenden, zu politischem Handeln unfahigen 

Kadern. Der Widerstand der Wang-Fraktion gegen 

Dengs weitflachige Rehabilitierungen in der chinesi

schen Gesellschaft hatte gebrochen zu werden, eben- 

so wie die radikalmaoistischen VerstbGe gegen die 

einfachsten Wirtschaftsgesetze in Zukunft zu unter- 

bleiben batten. Die vorgeblich linke Linie einer 

Verherrlichung der kollektiven Armut in Landwirt- 

schaft und Industrie war zu bekampfen. Auf der 

anderen Seite erschien nun die Deng-Linie der ’’Ent

wicklung" und "Bereicherung" der Staatsideologie und 

der praktischen politischen Zielsetzung notwendig und 

richtig, denn auch groOe Fuhrer wie Mao hatten 

Fehler begangen; eine Korrektur dieser Fehler wurde 

durchaus nicht deren Ansehen zerstbren. Aufrechte 

Protestgestalten wie Deng Xiaoping und Peng Dehuai 

waren die neuen Helden der Partei, die allein die 

Autoritat besaOen, die begrenzte Entmaoisierung 

durchzufuhren, im Gegensatz zu der feigen und 

ubertriebenen Zerstbrung des politischen Ansehens 

von Stalin durch Chruscev, der nun naturlich nur mit 

Wang Dongxing gleichzusetzen war (Implikation der 

Verwicklung Wangs in die Sauberungen der Kultur- 

revolution wie Chruscev in die Sauberungen Stalins!).

Im weiteren Sinne war also das Hauptanliegen all 

dieser chinesischen Belehrungen uber Stalin und die 

UdSSR wiederum eine Einstimmung der mittleren und 

unteren Fuhrung sowie der Bevblkerung ganz allge- 

mein auf Deng Xiaopings noch unvollstandig ideolo- 

gisch abgesicherte Politik des Kurswechsels in Ge

stalt dieser neuen Varianten des "SchattenschieGens” 

mit historischen Parallel-Beispielen.

AuBerordentlich merkwurdig und gequalt wirkten 

manche dieser Parallelen jedoch z.B., wenn Stalin als 

Garant einer undogmatischen politischen Atmosphare 

und Gegner des Personenkults auftrat. Die Verzerrung 

der Rolle Chruscevs ebenso wie die Bagatellisierung 

der Verantwortung Stalins fur den Gulag nbtigt 

geradezu zu Ruckschlussen auf das Selbstverstandnis 

der Politiker der neuen Linie in China. Anstatt auf 

solche offensichtlich verzerrten Parallelen (einzig 

und allein die Parallele der Kulturrevolution zu den 

Stalinschen Sauberungen erscheint angemessen!) uber- 

haupt zu verzichten und die Legitimation der neuen 

Politik einfach aus der Zielsetzung selbst zu schbp- 

fen, war hier ein Verharren in einer spezifisch 

chinesischen Orthodoxie zu beobachten. Die zitierten 

"Klassiker” hatten ebenso wie die Parallelen nur so 

lange Bestand, als man nicht auf Kontext und 

historischen Hintergrund zuruckging; die trickreich 

gezimmerten groben Verdrehungen der Vergangenheit 

zeigten eine ziemlich erschreckende Wahrheitsver- 

achtung, die geeignet war, auch Argumenten in der 

rechten Richtung damit einen Gutteil ihrer Uberzeu- 

gungskraft zu nehmen. Es drangen sich Parallelen zur 

traditionellen Geschichtsexegese auf, die im Ablauf 

des historischen Geschehens ’’Faile" zur Interpreta

tion bzw. zur Beeinflussung des Handelns in der 

Gegenwart zu finden wuBte und es als naturlich 

ansah, an den geschichtlichen Tatsachen so lange 

herumzumanipulieren, bis ein passendes System zu- 

stande kam, von dem dann eine geradezu kosmische 

Harmonie auszustrahlen hatte.

Ein sehr profan-politischer Grund - abgesehen 

von der betont weiter auf das gesamte System des 

Marxismus-Leninismus bezogenen ideologischen Per-
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spektive im Gegensatz zum radikalmaoistischen Jahr- 

zehnt seit der Kulturrevolution - war eine versteckte 

Kritik an der erneuten Reinterpretation des Stalin- 

Bildes in der Sowjetunion. Wenn man in der Sowjet

union schon 1969 zum 90. Geburtstag Stalins im 

Moskauer Institut des Marxismus-Leninismus eine 

Sondersitzung zu Ehren des Diktators geplant und die 

Pravda sogar einen Leitartikel zu diesem Jahrestag 

vorbereitet hatte, der dann wegen polnischen und 

ungarischen Widerstandes sowie vorauszusehender 

Proteste anderer kommunistischer Parteien und der 

Weltbffentlichkeit letzlich doch nicht seinen Weg in 

das Parteiblatt finden konnte, so tauchte im Jahre 

1979 dieses Problem mit erneuter Scharfe wieder auf. 

Erstes Anzeichen dafur, daB die sowjetische Fuhrung 

sich entschieden hatte, Stalin aus seinem Dasein als 

historische ’’Unperson” herauszulosen, war die quasi- 

amtliche Verbffentlichung einer Stalin-Kurzbiogra- 

phie mit einem Portrat des Diktators, die Stalins 

Werdegang stichwortartig und ohne Invektiven wie- 

dergab und ihn erstmals wieder als eminenten Euhrer 

der KPdSU und des sowjetischen Staates, der inter- 

nationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung 

sowie als Theoretiker und Propagandist des Marxis

mus-Leninismus bezeichnete. Nur im letzten Satz 

hieG es dann im Sinne fruherer Stalin-Kritik: ’’Neben 

diesen positiven Aspekten war Stalins Aktivitat ge- 

kennzeichnet von politischen und theoretischen Irr- 

tumern. Die Partei hat entschieden den Kult um 

Stalins Person verurteilt... und die Nachwirkungen 

daraus ausgelbscht (21).” Die Lehre der Chinesen, die 

aus den Stalin-Gleichnissen der Volkszeitung abzu- 

lesen sind, durfte demnach heiBen: Ihr habt Stalin 

seinerzeit zu sehr verdammt, nun muBt Ihr wieder von 

dieser Verdammung Abstand nehmen. Wir haben seit 

1956 diesem Fuhrer der UdSSR eine positivere Hal- 

tung entgegengebracht, und Ihr seid nun durch die 

Zeitlaufte gezwungen, Euch stillschweigend wieder 

unserer (ungewandelten) Stalin-Einschatzung anzu- 

schlieQen.

Nur soweit mag dieser Nebenschauplatz chinesi- 

scher neomaoistischer Diadochen-Orthodoxie mit all 

seinen Bezugen zum Thema der Entmaoisierung hier 

Beachtung finden. Schon ein solcher Ausschnitt er- 

scheint durchaus geeignet, in die Psychologie der 

Parteipropagandisten einzufuhren und das ideologi- 

sche Klima der Jahre 1978/79 schlaglichtartig zu 

beleuchten.

2. Offene Mao-Kritik in Wandzeitungen der 

Volksrepublik und in Hongkongs Linkspresse

2.1.

Zum auBeren Verlauf

Die Deng-Gruppe hatte sich entschlossen, das Instru

ment der Wandzeitungen aus dem radikalen kultur- 

revolutionaren Arsenal zu ubernehmen, umzufunktio- 

nieren und im eigenen Sinne einzusetzen. Dies war 

aus der massiven Argumentation der Wandzeitungen 

seit November 1978 gegen die auf dem 3. Plenum in 

die Enge getriebene Wang-Restfraktion ebenso zu 

erkennen, wie an den angeschlagenen Forderungen 

nach mehr Freiheit, Burgerrechten, 

einem uberschaubaren Rechtssystem; 

Anliegen der Deng-Fuhrung, wahrend 

Xiaoping innerhalb der Parteispitze aufgestande^^ 

Kritiker praktisch auf den Wandzeitungen nicht0^ 

Worte kamen. Sichtlich leitete die Deng-Fraktio 

Wasser auf ihre Muhlen, wenn sie mit Recht festst? 

len konnte, daB die Bevblkerung voll auf ihrer Set' 

stehe. Zusatzlich bedienten sich die Ideologen der 

Deng-Gruppe zur Klarung von Dingen, die in den 

offiziellen Zeitungen der Volksrepublik oder selbst m 

den internen Informationsblattern Chinas noch nicht 

bekanntgegeben werden konnten, der durch neue Pro- 

Deng-Zeitschriften verstarkten Hongkonger Links

presse. Auf beiden Plattformen lief 1978/79 in China 

und in Hongkong eine nicht voll koordinierte, auGer- 

ordentlich lebendige Kampagne der offenen Mao- 

Kritik ab, deren Argumente hier verfolgt werden 

sollen, einmal, weil Kernpobleme in erfrischender 

Direktheit ohne abwagendes Polieren der professio- 

nellen Parteiideologen ausgebreitet wurden, zum an- 

deren, weil sich aufgrund dieser Vorwegnahme wohl 

die Umrisse einer fur spater angekundigten offizielle- 

ren Mao-Kritik-Kampagne in China abzeichneten.

Ein Unterschied zwischen dem Vorpreschen der 

Hongkonger Linkspresse und den Wandzeitungen war 

darin zu suchen, daB die Wandzeitungskampagne zu 

diesem Thema nur fur einen kurzen Zeitraum von 

etwa einer Woche in Peking andauerte und lediglich 

vereinzelt in einigen Stadten wie Schanghai und 

Hangzhou Widerhall fand, und daB nach diesen turbu- 

lenten Tagen vom 19. bis zum 26. November 1978 die 

chinesischen Wandzeitungen dann aber nur ganz ver

einzelt bis in den Januar und Februar 1979 ihre Mao- 

Kritik fortsetzten. Hongkongs Linkspresse hatte die 

Mao-Kritik bereits seit Ende 1977 zu einem General- 

thema gemacht, das seinen ersten Hbhepunkt im 

Aufruf zum Beginn einer ’’Kampagne der (Neu)Bewer- 

tung Maos” Ende 1978 fand. Auch nach dem Stopp der 

Wandzeitungsattacken ging die Mao-Kritik in diesen 

Presseorganen kaum vermindert welter und lieferte 

dazu noch reiche Details, die die Auflagen in die 

Hbhe schnellen lieBen (22).

Der Einsatz des Instrumentes der Wandzeitungen 

in der Hand der Deng-Gruppe, belebt durch eine rege 

Beteiligung aus der Bevblkerung, blieb nach wie vor 

eine heikle Angelegenheit; Chinas offene Presse 

behandelte die Wandzeitungen als ’’Nichtereignis, 

was die inhaltliche Argumentation anging, bequemte 

sich aber zu einer weiteren Garantie fur diese von 

Mao sanktionierte Form der MeinungsauQerung. e" 

trachtlichen Widerhall erfuhren die Wandzeitungen 

jedoch durch den Weitertransport in der Internationa 

len Presse und die (von Deng beabsichtigte) Ruckwir 

kung auf den inneren Informationsapparat der Paf ® ’ 

das plbtzliche Ende war ein formlicher Beschlu 

Parteispitze, die Mao-Kritik einzudammen. Wi® P^ 

blematisch zumindest die Nebenwirkungen der a 

zeitungen von manchen der ^P^tzen^un^A°fanq 

empfunden wurden, zeigte ein Poster vonnpnrtep 

Dezember, das anonym von irgendwelchen „ 

mitgliedern” unterzeichnet war und die a 

Berichterstattung auslandischer Journalisten e 

gelte:

Demokratie Und 

dies alles waren 

die aenpn n_

”Ihr seid Freunde des chinesischen brjngt

muBt Ihr die Situation verstehen. Das Vo

seine Stimme zu Gehbr in China. Was wir 

Demokratie; aber unter Berucksichtigung de^ine Art 

tet Ihr nicht uber Entmaoisierung oder irgen
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von Konflikt zwischen dem Vorsitzenden Hua und dem 

Stellvertretenden Vorsitzenden Deng schreiben, denn 

sie stimmen vollstandig miteinander iiberein." (23)

□ie Wandzeitungskampagne, in der die Mao-Kritik nur 

als eines von mehreren heiBen Eisen angepackt wurde 

- das ergibt sich schon aus dem zeitlichen Verlauf - 

war parallel zu der entscheidenden Diskussion der 

erweiterten ZK-Arbeitskonferenz orchestriert, die 

Anfang November 1978 begann. Deng Xiaoping konnte 

so zusatzlich Argumente von der StraBe bundeln und 

Druck auf seine Gegenspieler ausuben, auf den lavie- 

renden Hua ebenso wie auf die in die Enge gedrangte 

maoistische Restfraktion.

2.2.

Kritik an der inneren Entwicklung der VR China

2.2.1.

Darf der Vorsitzende Mao uberhaupt 

kritisiert werden?

Angesichts der unantastbaren Stellung, die Mao 

Zedong spatestens seit der Kulturrevolution in der 

Offentlichkeit einnahm, war selbst die Eragestellung, 

ob Mao vielleicht irgendwelche Fehler gemacht haben 

konnte, waren Zweifel an seiner Unfehlbarkeit, war 

uberhaupt die kritische Beleuchtung seiner Person, 

des Mao-Kultes und des Mao-Kanons eine Schwelle, 

die nicht so leicht uberschritten werden konnte. Als 

vorbereitende offizielle MaBnahmen zur Durchbre- 

chung des Tabus lieBen sich Mitte 1978 die Verbffent- 

lichungen des Mao-Textes, in dem er eigene Fehler 

eingestand, und die Angriffe auf die Dogmatisierung 

der Mao-Lehre durch Lin Biao einordnen. Polit- 

sprachlich konzeptualisiert wurde diese (nun plbtzlich 

rhetorische) Eragestellung in Hongkongs Linkspresse 

mit der Erbffnung der Mao-Debatte im November 

1977 durch den Einsatz der dialektischen Mao-Formel 

"Eins teilt sich in zwei” (24). Ohne Mao noch direkt 

mit Namen zu nennen, wurde die Frage, ob "groBe" 

oder "heldenhafte Persbnlichkeiten” kritisch auf Feh

ler und Verdienste uberpruft werden kbnnten, mit 

einem eindeutigen Ja beantwortet. Mao habe schlieB- 

lich trotz seiner extremen Hochschatzung fur Stalin 

den sowjetischen Diktator nach dieser Formel be- 

urteilt, als er 1956 zu dem Ergebnis gekommen war, 

Stalin kbnne auf ”70% Verdienste und 30% Verfehlun- 

gen” zuriickblicken. Dies war seinerzeit die zdgernde 

Reaktion der chinesischen Fuhrung auf die Entstalini- 

sierungsdebatte in der Sowjetunion gewesen. Wenn die 

Autoren 1978 so die Vielfaltigkeit der Einschatzung 

von politischen Persbnlichkeiten wiederentdeckt 

batten, wie sie von seiten der Volksrepublik etwa de 

Gaulle oder Tito zugekommen war, schloB sich im 

Gegenwartskontext die Frage an, welche Einsteliung 

denn dann gegenuber "ublen Eiern”, gegenuber poli- 

tisch schadlichen Figuren wie den Fuhrern und Anhan- 

gern der ’’Viererbande" korrekt sei; dabei uberwog 

schlieBlich die Ansicht, daS man auf "uble Personen", 

auf Feinde des Volkes die differenzierende Dialektik 

der Formel ”Eins teilt sich in zwei” keineswegs 

anwenden durfe. Solche Feinde sollten also nach wie 

vor vollig schwarz gezeichnet werden konnen. Das 

vorlaufige Resultat der Anwendung solch neuer Ein- 

sichten blieb im ubrigen mager. In etwas unsicheren 

Schritten wurden einige harmlose Einzelfehler Maos 

aufgezahlt, wobei der Akzent darauf lag, Mao habe 

stets in der Folge eine Selbstkorrektur von eigenen 

Fehlentscheidungen vorgenommen.

Im Sommer 1978 legte Hongkongs Linkspresse 

dann aber in aller Deutlichkeit auseinander, daS 

innerhalb der Partei bereits eine massive Mao-Kritik 

eingesetzt habe und eine groBe kontroverse Debatte 

darum gefuhrt werde. Einzelheiten, die angesprochen 

wurden, lieBen sich als Aspekte der Diskussion zwi

schen der Deng-Fraktion und der Wang-Gruppe ent- 

schlusseln, besonders in ihrer Bezogenheit auf das 

Schlagwort der Deng-Ideologen, daS die "Wahrheit in 

den Tatsachen zu suchen” sei. Die chinesischen 

Begriffe fur die Mao-Kritik in solchen Quellen sind 

dabei interessant. Der direkte Terminus einer ’’Kritik 

an Mao" (pi Mao) wurde als zu weitgehend empfunden 

und meist umgangen; oft schrieben die Links-Zeitun- 

gen Hongkongs terminologisch zbgernd von einer 

’’Abwertung Mao Zedongs" (biandi) und wurden sich 

schlieBlich einig in einer geforderten "Bewegung zur 

Neueinschatzung Maos" (ping Mao yundong). Der 

Begriff der "Entmaoisierung" (fei Mao hua) freilich 

gewann nach Ubersetzungen einschlagigen Materials 

aus dem Westen ebenfalls mehr und mehr an Boden.

2.2.2.

Maos politischer Kardinalfehler:

Die Massenkampagnen

Nach der Freigabe der Diskussion in der Linkspresse 

und anschlieSend in den Wandzeitungen wendeten sich 

die vorgebrachten Angriffe vornehmiich gegen die 

Politik der letzten zwei Jahrzehnte seit 1957; die 

Kritik wurde besonders heftig in der Einschatzung der 

Phase des letzten Jahrzehnts vor Maos Tod.

Die Wandzeitungen konfrontierten Mao mit einer 

Art Sundenregister (25), mit Vernehmungskatalogen 

nach dem Schema: "Fragt Euch doch selbst: wenn Mao 

nicht seine Zustimmung gegeben hatte, wie ware es 

Lin Biao dann mbglich gewesen, solche Macht in seine 

Hande zu bekommen?" Rhetorisch wurde gefragt, 

wieso Mao nicht Lin Biao, Jiang Qing oder den 

Stellvertetenden Ministerprasidenten und Ideologen 

der Linken, Zhang Chunqiao, durchschaut habe, wieso 

uberhaupt der Tiananmen-Zwischenfall als "konter- 

revolutionar" eingeschatzt werden konnte, wieso 

Deng ein zweites Mai entlassen und dazu noch 

1975/76 eine "Kampagne gegen den rechten Wind” 

gestartet werden konnte; welter wollten die bohren- 

den Fragen des Sundenkataloges wissen, ob Liu Shaoqi 

und andere fuhrende Kader des in der Kulturrevolu

tion angegriffenen "burgerlichen Hauptquartiers" 

wirklich "China in die Dunkelheit zu fuhren beabsich- 

tigten" oder ob sie nur anderer Meinung waren als 

Mao? Ob nicht die Kulturrevolution etwa nur ein 

leichtfertiges Experiment gewesen sei? Ob Mao sich 

bewuSt gewesen sei, daB auch andere Menschen ihren 

Verstand zu benutzen wuSten (und nicht bevormundet 

werden wollten)? Und ob Mao Fragen wie die obigen, 

falls er noch lebte, willkommen heiBen wurde?: ’’Ein 

Marxist wurde das!"

Eine scharf systemkritische Wandzeitung warf 

Mao vor, er habe sein Entwicklungsmodell uber die 

Notwendigkeiten der eigentlichen Situation hinaus der 

Nation aufoktroyiert, wenn er mit Massenbewegungen 

eher als durch gesetzliche MaBnahmen auch nach 

1957 weiterregiert habe. Damit war die Kampagne 

der Hundert Blumen angesprochen, die ursprunglich 

mehr geistige Freiheit geben sollte und dann in jene 

Anti-Rechts-Kampagne umschlug, in der mehrere



CHINA aktuell 684
Juni4979

2,3,

Eine Diktatur des Nepotismus

Hunderttausend folgenschwer als "Rechtsabweichler" 

verurteilt wurden. Die anschlieGende Massenkam- 

pagne des GroBen Sprungs wurde in einer Entlarvung 

der liblichen Umschreibung von den "drei Jahren der 

Schwierigkeiten" als lugenhafte politische Verfehlung 

und Prahlerei, als ein Nachjagen hinter Fata- 

Morgana-Planen angegriffen. In der Rede eines Ka

ders vor Wandzeitungen in Peking am 26. November 

1978 gab es erstmals eine das bisherige Tabu durch- 

brechende Unterstutzung fur die Rehabilitierung von 

Marschall Peng Dehuai, der 1959 entlassen worden 

war, weil er es gewagt hatte, Maos Wirtschaftspolitik 

des Sprungs zu kritisieren: ’’Peng Dehuai hatte ganz 

recht, die maoistische Politik des ’GroGen Sprungs 

nach vorn’ war eine Absurditat.”

Die Kulturrevolution wurde auf den Wandzeitun

gen als nationales Ungllick, als ein groQer Sprung nach 

ruckwarts und als grbGter Rlickschlag, den China je in 

seiner Geschichte erlitten habe, verdammt. Ziemlich 

gequalt wurde als positives Element lediglich aufge- 

rechnet, sie habe ihren Nutzen als ’’eine Lektion am 

negativen Beispiel" gehabt. Die Wandzeitung eines 

Studenten sprach offen Maos Verantwortung fur die 

bewaffneten ZusammenstbGe wahrend der Kultur

revolution, fur das Chaos im Lande, fur den Nieder- 

gang in der Wirtschaft der Nation und fur die 

Ubertreibungen des Personenkultes an.

Beliebtes Thema war selbstverstandlich im 

Gegensatz zu den offiziellen ’’Verschonungsformeln” 

Maos enge Zusammenarbeit mit der Schanghai-Frak- 

tion (’’Viererbande”): ’’Weil Maos Denken im Alter 

metaphysisch war, und wegen aller moglicher anderer 

Grunde” habe Mao die Vier einschlieQlich seiner 

Gattin Jiang Qing unterstutzt und ihnen zur Macht 

verholfen. Das von Deng bemuhte Argument der 

Krankheit Maos wurde mildernd wiederholt. Zentraler 

Punkt der Angriffe war schlieGlich Maos ’’Fehlurteil’’ 

uber den Tiananmen-Zwischenfall, der zur Verurtei- 

lung einer ’’Volkserhebung” als ’’konterrevolutionar” 

gefuhrt habe. Mao sei fur die zweite Ausschaltung 

Dengs und seiner spater siegreichen Gruppe auf jeden 

Fall verantwortlich gewesen.

Wahrend also der spate Mao derart fur seine 

Innenpolitik zur Rechenschaft gezogen wurde, war die 

AuQenpolitik kein eigentliches Zentralthema der 

Wandzeitungen Oder der linken Presse. Bisweilen 

wurde Kritik an Maos Ausrichtung auf die Sowjet

union und an seiner zu ideologisch-groGzugigen Ent- 

wicklungspolitik laut. In der erwahnten Kaderrede bei 

einer Demonstration auf dem Tiananmen wurde Maos 

einseitige Politik gegenuber der Sowjetunion, sich ”zu 

einer Seite zu lehnen”, verdammt. China habe bis 

1972 warten mussen, bevor diplomatische Beziehun- 

gen zu den USA aufgenommen werden konnten, 

obwohl 1949 das State Department schon geneigt 

gewesen sei, dies zu tun: ’’Uber 20 Jahre waren 

verloren... Wir waren so dumm, die Sowjetunion zu 

imitieren, und das 1st der Grund fur alle die Fehler 

und alle die Krankheiten Chinas. Die Russen sind 

Autokraten, sie sind Zaren", hieG es, das Thema 

wieder sanft auf Maos Flihrungsstil lenkend.

Ebensowenig glimpflich kam Maos Politik der 

groQzugigen Wirtschaftshilfe an Lander der Dritten 

Welt weg. Eine Wandzeitung kritisierte: ’’Wahrend 

Leute in einigen Teilen Chinas auf den StraQen 

bettelten, verteilte der Diktator in unserem Lande 

chinesisches Geld an seine Diktator-Genossen in 

Vietnam und Albanien.” Hier machte sich angesichts 

des auf den Januar-Einmarsch 1979 zusteuernden 

Zerwurfnisses mit Vietnam, angesichts des chinesi-

schen Fluchtlingsproblems und des vietname 

Einmarsches in Kambodscha sowie angesichtsCrien 

fortgesetzten Angriffe aus Albanien, das China 

noch des Verrats am Sozialismus beschuldiqte 

Enttauschung uber eine so wenig erfolgreiche Pnih 

der Pekinger Fuhrung Luft. 1 **

Die Formen der maoistischen Herrschaftsausubunq 

wurden ein heiQes Thema der Wandzeitungsdebatte. 

Man apostrophierte die chinesiche Gesellschaft kur- 

zerhand als "Sozial-Feudalismus” und ruckte sie in die 

Nahe des ’’Nationalsozialismus”. Besonders in Maos 

letztem Jahrzehnt von 1966 bis 1976 habe ein 

’’faschistisches Regime” geherrscht, nur Ministerpra- 

sident Zhou Enlai sei als Verteidiger des kleinen 

Mannes aufgetreten. Mao habe ein Chaos zugelassen, 

in dem eine ’’demokratische Gruppe’' (die Pragmati- 

ker) gegen eine ’’faschistische Diktatur der Familien- 

politik" (die Radikalen) schwer anzukampfen gehabt 

habe; die Anklage des Nepotismus bezog sich dabei 

unzweifelhaft auf die Art, in der Mao sich zunehmend 

auf seine Gattin Jiang Qing in Peking, seinen Neffen 

Mao Yuanxin in den Nordostprovinzen, seine Nichte 

Wang Hairong im AuGenministerium und auf andere 

Familienmitglieder gestutzt hatte.

Aus unterschiedlicher Sicht wurde das Urbild der 

chinesischen Despotic des Kaisertums beschworen. 

Der Erste Kaiser Qinshihungdi (221-206 v.u.Z.), mit 

dem sich Mao Zedong in einer Umwertung des Urteils 

der konfuzianischen Geschichtsschreibung zu verglei- 

chen beliebte, wurde auf den Wandzeitungen wegen 

seiner progressiven Rolle "als Vereiniger des Landes" 

gepriesen, gleichzeitig aber verdammt, weil er "das 

Volk unterdruckte und die Bucher verbrannte". China 

sei liber 2000 Jahre vom Feudalismus regiert gewesen 

"einschlieQlich der Ara Mao Zedongs". Eine Wandzei

tung unter der Uberschrift "Wir haben genug von der 

Diktatur" rief pathetisch aus: "Chinesen, erhebt euch, 

die Zeit ist gekommen, sich alien Diktatoren zu 

widersetzen, wer auch irnmer es sei. Wir mussen uber 

sie zu Gericht sitzen und urteilen!"
Redner vor den Wandzeitungen erklarten den 

Demonstranten, Fiihrer muGten noch zu Lebzeiten 

kritisiert werden: "Wir mussen nicht so lange warten, 

bis Kaiser tot sind und man sie beurteilen kann, noc 

mussen wir das Urteil der Geschichte abwarten. Nur 

jene Fiihrer, die erlauben, daG sie selbst kritisier 

werden, sind gute Fiihrer." Damit wurde der Problem 

kreis der Legitimitat der Machtablbsung 1976 und er 

Machtkontrolle iiberhaupt angeschnitten.
Eine Pekinger Wandzeitung beschuldigte a°’ 

den Staat zu seinem persbnlichen Eigentum 9erria^ 

zu haben wie vorher Feudalherrscher und fragte, a 

weiche Weise dies eigentlich mit der Verfassung 

dem Marxismus-Leninismus zu vereinbaren sm* 

einem anderen Poster hieG es in Anlehnung an 

Schrift liber die Pariser Kommune, das Volk muss 

die Lage versetzt werden, seine Reprasentan e 

jeder Zeit zu wahlen und zu entlassen; das sei 

fundamentales Recht des Volkes, welches 

effektiv "den Vormarsch von Opportunisten un 

schwbrern’’ verhindern kbnne. rdient
Eine einsame Stimme der Selbstkritik 

hier schlieGlich im Zusammenhang mit den



CHINA aktuell 685 Juni 1979

Eine einsame Stimme der Selbstkritik verdient 

hier schlieBlich im Zusammenhang mit den Diktatur- 

Vorwurfen der Erwahnung; sie zielte auf Konformis- 

mus and Opportunismus, auf mangelnden Widerstands- 

willen innerhalb der Bevblkerung gegen bestimmte 

repressive Eigenarten des Regimes: Kritik daran, daB 

man selbst immer widerstandslos der jeweiligen Linie 

gefolgt sei oder zumindest ein begrundender Hinweis, 

Auflehnung sei vorher wegen der verfeinerten Unter- 

druckungsmethoden vollig unmbglich gewesen; Selbst- 

anklage also wegen mangelnder Zivilcourage kam 

namlich in der Wandzeitungsdiskussion so gut wie gar 

nicht auf. Lediglich wahrend einer organisierten 

Solidaritatsdemonstration fur den stark angeschlage- 

nen Hua Guofeng in den letzten Novembertagen 

stellte sich absolute Stille ein, als ein Luftwaffen- 

angehbriger die etwas verachtliche Frage an die 

Umstehenden richtete, ob es denn so ruhmlich gewe

sen sei, wenn das Volk, nachdem es wahrend der 

Kulturrevolution geradezu den Sturz Deng Xiaopings 

herbeigeschrien habe, nun nach der Entmachtung der 

"ViererDande" ohne groBe Gewissensbisse demonstra- 

tiv fur den stellvertretenden Ministerprasidenten 

Deng auf die StraQe gehe.

2.4.

Ein straflicher Personenkult

Das Thema spatmaoistischer Despotic fuhrte automa

tised zum Angriff auf den Kult um Maos Person und 

schloQ sich terminologisch an die sowjetische Stalin- 

Kritik des Personenkultes (in China: geren chongpai) 

an. Die totale Anlehnung an die Sowjetunion habe in 

Fortsetzung des tausendjahrigen chinesischen Feuda- 

lismus eine Diktatur nach sowjetischem Modell ge- 

bracht, die Mao verantworten musse. In einer uber- 

raschenden dbtour um die sehr auf dem BewuBtsein 

der Deng-Fuhrung lastende Parallele "Revisionisten: 

Deng, der Entmoisierer gleich Chruscev, der Entstali- 

nisierer" wurde in der Hongkong-Presse ein Schema 

ausgebreitet, das statt dessen Lin Biao und Chruscev 

auf die gleiche Stufe stellte, da beide den Personen

kult Maos bzw. Stalins geformt und damit einen neuen 

Kult der eigenen Person gefbrdert hatten (Man 

erinnert sich: In der offiziellen Presse war die 

Gleichsetzung Chruscev/Wang Dongxing mit der glei- 

chen Absicht des Ablenkens der Deng/Chruscev- 

Revisionismus-Parallele propagiert worden!). Dies 

war freilich in vielfacher Hinsicht ein etwas gewalt- 

sames Schema, das Stalin ebenso wie Mao aus der 

Verantwortung fur den Kult nahm. Die Diskussion um 

den Personenkult fuhrte trotz solchen sporadischen 

Verschleierungsversuchen dennoch zu harten SchluB- 

folgerungen in den Wandzeitungen wie dieser; ”Der 

Vorsitzende Mao ist ein Mensch und kein Gott. Die 

Zeit ist gekommen, ihm seinen richtigen Platz zuzu- 

weisen. Nur dann wird es uns moglich sein, den 

Marxismus-Leninismus und das Mao-Zedong-Denken 

zu schiitzen."

Die Wandzeitungen und die Linkspresse gaben 

eine ganze Serie von Beispielen, wie sehr der "Perso

nenkult”, die religiose Mystifizierung des Fuhrers im 

Stile der ’’Viererbande”, auf der Bevblkerung gelastet 

babe. Jede Erwahnung mbglicher Fehler Maos habe 

Kadern die hochgefahrliche Etikettierung als "Kon- 

terrevolutionar” oder "Spalter" eingebracht. Die 

Wandzeitungen wiederholten aufgrund solch triiber 

Vorerfahrungen Deng Xiaopings Hinweis auf die Not- 

wendigkeit grbBerer Herausstellung der Partei statt 

allein der Fuhrerfigur und auf eine angemessene 

Wurdigung der Verdienste der alten Mitstreiter der 

Revolution und der Aufbauphase, wenn er in einem 

Interview sagte, daB Mao ein groBer Stratege gewesen 

sei und viele wichtige Beitrage geleistet habe; er 

habe aber ebenso Fehler gemacht und sei ’’nicht die 

einzige Person’’ gewesen, die Chinas Revolution an- 

fuhrte.

2.5.

Kontroverse uber das Mao-Mausoleum

Die Phantasie der Wandzeitungsschreiber entzundete 

sich verstandlicherweise am jungsten Symbol des 

Mao-Kultes, dem Mausoleum des verstorbenen Partei- 

vorsitzenden auf dem Tiananmen-Platz und an dem 

im Kristallsarg aufgebahrten Mao-Leichnam, vor dem 

in Ubernahme sowjetischen und auch vietnamesischen 

Rituals die Glaubigen voruberdefilierten bzw. einzel- 

ne sich wahrend eines weihevollen Besuchs verneigen 

durften. Der Bau dieser Halle unter Aufbietung aller 

Krafte war nicht zuletzt von Legitimierungsangsten 

der neuen Hua-Fuhrung beflugelt worden; er fiel in 

einen Zeitraum, als Deng Xiaoping noch nicht wieder 

die voile politische Kontrolle ubernommen hatte. Die 

Wandzeitungs-Behandlung dieses Themas, die sicher- 

lich kontroverse Diskussionen und Erwagungen in der 

Fuhrung widerspiegelte, war von der offensichtlich 

ungleich ausgefallenen Ehrung Zhou Enlais beeinfluBt. 

So schlugen einige Plakate seit Ende November die 

Errichtung einer Gedachtnishalle und einer Bronze

statue fur Zhou Enlai auf dem gleichen Tiananmen- 

Platz vor. Die Wandzeitungsautoren unternahmen 

symbolische Schritte, die Baukosten durch Spenden 

aus der Bevblkerung einzutreiben. Es wurden sogar 

Namen fur ein Vorbereitungskomitee des Baues vor- 

geschlagen, darunter der von Deng protegierte Gene- 

ralsekretar der Partei Hu Yaobang.

Ein Menschenrechts-Manifest in 19 Punkten ver- 

langte Anfang Januar 1979 ebenfalls ein Zhou-Denk- 

mal, verband dies Anliegen aber gleichzeitig mit der 

unerhbrten Forderung nach Entfernung Maos aus dem 

Mausoleum. Eine solche MaBnahme sei von einem 

vollig ’’marxistischen’’ Standpunkt her berechtigt; 

damit werde nur "feudaler Aberglaube’’ beseitigt. 

Angesichts eines Folgeproblems sahen sich allerdings 

auch diese radikalen Kult-Zertrummerer ratios: wohin 

sollte der Sarg des verstorbenen Vorsitzenden, so 

fragten sie, denn dann placiert werden? DaB in der 

Fuhrung tatsachlich in dieser Frage ein Umdenkungs- 

prozeB eingesetzt hatte, bestatigten die Feierlichkei- 

ten zum 3. Todestag Zhou Enlais am 7. Januar 1979. 

Das Mausoleum blieb seitdem voile vier Monate lang 

bis in den Mai geschlossen; Arbeiter errichteten am 

Vorabend Geruste uber den beiden Eingangen der 

Gedachtnishalle und entfernten eine der zwei groBen 

Marmorplatten mit der Aufschrift "Gedachtnishalle 

fur den Vorsitzenden Mao" in der Kalligraphie- 

Handschrift Hua Guofengs (26); das Wort verbreitete 

sich, das Gebaude werde wohl in eine Gedachtnishalle 

fur Mao und fur Zhou umfunktioniert.
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Der Ausbruch der Mao-Kritik auf den Wandzeitungen 

2.6.

Zur Ideologic des Mao-Denkens

Im Verhaltnis zu der scharfen Kritik an der Mao- 

Diktatur und am Kult urn den Vorsitzenden blieb der 

Bereich der Staatsideologie, wohl aus guten Grunden, 

auf der inoffizieilen Diskussionsebene nahezu ausge- 

spart. Zwar hieB es in den Angriffen der Wandzeitun

gen, die Kulturrevolution hatte eine vollige ideologi- 

sche Konfusion erzeugt, weshalb niemand mehr ge- 

wuBt habe, was eigentlich unter Marxismus zu verste- 

hen sei und was nicht; die November-Wandzeitungen 

forderten auch das chinesische Volk auf, "sich zu 

erheben und sich von jeglichem ideologischen Joch zu 

befreien". In der Wandzeitung einer Gruppe aus 

Guizhou hieB es: "Um Menschenrechte und Demokra

tie zu erreichen, mussen wir die Diktatur verdammen 

und zerschmettern. Wir mussen den Aberglauben der 

Vergangenheit zerschlagen, wir mussen die ideologi- 

sche GroBe Mauer von mehreren tausend Jahren 

Diktatur zerstbren."

Uber die Mao-Ideologie in spezifischerer Weise 

wurde aber nicht disputiert, und nur in der Hongkong- 

Presse gab es Hinweise darauf, welche Auseinderset- 

zung in der Fuhrungsspitze sowohl um die fortgesetz- 

te Praxis der Verdffentlichung von Einzeltexten als 

auch der ausgewahlten Mao-Werke ausgebrochen war 

(27). Die Hongkong-Zeitschriften betonten zudem, das 

Mao-Denken sei keineswegs das alleinige Produkt 

eines alles durchschauenden Mao, es stelle statt 

dessen die Lauterung der generellen chinesischen 

Revolutionserfahrung und des chinesischen Aufbau- 

weges dar. Mao habe in einer Art "Verarbeitungs- 

betrieb" in Zusammenarbeit mit hohen Parteikadern 

die Einsichten vieler anderer Menschen zusammen- 

gefaBt und auf eine theoretische Ebene gehoben. 

Sogar in Maos beruhmte Ausgewahlte Werke sei ein 

betrachtlicher Textanteil aus der Hand solcher Mao- 

Mitarbeiter eingeflossen. SchlieBlich seien die Mao- 

Produkte bei Aufnahme in den Kanon der Ausgewahl

ten Werke von sehr vielen Handen erheblich revidiert 

und erganzt worden. Der KompaB des neuen Kurses, 

die "Zehn groBen Beziehungen" etwa habe man inner- 

halb der Partei hin und her diskutiert, revidiert und 

erst dann in eine endgultige Form gebracht, wobei der 

Ideologe Hu Qiaomu sich "sehr groBe Verdienste 

erwarb". In diesem Sinne sei das Mao-Denken kein 

Einzelprodukt, sondern die Kristallisierung aller Par- 

teileistungen und der Weisheit des gesamten chinesi

schen Volkes.

Hier zeigten sich also einmal mehr die Deng- 

Bestrebungen einer Deflation der Mao-Leistungen, 

verbunden mit dem Ansatz, die Schriften eher als 

Sammelbande objektiver Parteidokumente, als Ge- 

schichte der Entscheidungen politischer Tagungen und 

Konferenzen zu betrachten, ein Punkt, der nach dem 

Plenum durch die Verdffentlichung der erwahnten 

Mao-Briefe an Maos Kommentator, den Philosophen 

und Ideologen Li Da, noch in offiziellerer Weise 

unterstrichen wurde.

2.7.

ParteibeschluB uber die (vorlauf ige) Einstellung 

der offenen Mao-Kritik in den Wandzeitungen

wurde zunachst von keinen Gegenstimmen beol > 
Doch offensichtlich sah sich die Parteispitze DlV r ’ 

wahrend der tagenden ZK-Arbeitskonferenz zu 

schnellen EntschluB in dieser Frage genbtigt Sch^ 

am 23. November, funf Tage nach dem Ausbruch 

Kritik, wurde die erste Mao verteidigende Wandz 

tung angeschlagen, die den Titel trug "Wenn wir 

proletarische Demokratie wollen, bendtigen wir die 

Diktatur des Proletariats". Darin hieB es: "Der Vorsit 

zende Mao war groB, der Ministerpradident Zhou war 

ehrlich und offen, der Vorsitzende Hua Guofeng ist 

weise. Wer sich dem Vorsitzenden Mao widersetzt 

wird ein bbses Ende finden, wer sich dem Ministerpra- 

sidenten Zhou widersetzt, wird ein bbses Ende finden 

und wer sich dem Vorsitzenden Hua widersetzt der 

wird ein bbses Ende finden." Eine so kompromiSle- 

risch-verwischende Kopplung stieB auf sichtliche MiB- 

billigung der Leser. Vor den Wandzeitungen kam es zu 

einem regelrechten Handgemenge, als ein Jugend- 

licher, der Slogans zur Unterstutzung des Vorsitzen

den ausrief, von einer argerlichen Menge von etwa 50 

Leuten kurzerhand verprugelt wurde.

Am 26. November gab dann Deng persdniich den 

BeschluS der Fuhrung bekannt, die Mao-Kampagne 

einzudammen; die Attacke sei ein Fehler und werde 

von der Fuhrung nicht gebilligt. Deng erklarte beim 

Empfang einer japanischen Delegation in der GroBen 

Halle des Volkes, daS die laufende Massenkampagne 

zur Neueinschatzung des Vorsitzenden Mao ohne 

offizielle Parteizustimmung durchgefiihrt wordensei, 

und sprach gleichzeitig sowohl Mao als auch Hua 

Guofeng von der Verantwortung fur den Tiananmen- 

Zwischenfall frei.

In der Folge gaben die Behbrden dann Anweisung 

an die Aktivisten der Kampagne, die namentliche 

Kritik an Mao einzustellen und die Agitation des zu 

drastischen Demokratieveriangens zu maBigen. 

Offensichtlich machte die Ruckwirkung in den 

Schlagzeilen der internationalen Presse die Fuhrung 

nervbs, denn die Aktivisten wurden zusatzlich aus- 

drucklich verwarnt, weiterhin uber innere Angelegen- 

heiten zu auslandischen Journalisten zu sprechen. Ein 

ZK-Dokument in 19 Punkten wurde innerhalb von 

Arbeitseinheiten verlesen und studiert, welches ab- 

mildernd festhielt, daB die Verdienste des Vorsitzen

den Mao nicht ubertrieben werden sollten; doch im 

Verhaltnis zu ihnen seien seine Fehler sehr gering- 

fugig gewesen.

Neue Wandzeitungen, die Mao verteidigten, 

waren nun in altgewohnter Weise wieder mit dem 

rituellen Portrat des Vorsitzenden versehen. 16 

priesen Mao als "einen modemen Lenin" und 

ten die Auseinandersetzung um den Stellenwert Maos 

als einen Kampf zwischen "zwei Armeen". ^rltl 

Maos, so hieB es warnend, wurden in der nicht a 

fernen Zukunft eine bittere Niederlage erlei e . 

Leute, die Mao angriffen, waren plbtzlich wie er 

lastigen "Fliegen" geworden. Die Pro-Mao-Wan 

tungen verdichteten sich dergestalt zu einer 

Gegenfeldzug. Sie beriefen sich dabei auf ein 6’ 

Wort, das Zentralkomitee der Partei und das c in 

sche Volk werde "sich niemals wie Chruscev ver 

ten", d.h., eine Entmaoisierungsabrechnung, wie,^ 

Chruscev mit Stalin auf dem 20. Parteitag 

vornahm, werde es in China nicht geben. 

Wandzeitung ganz im Stil der Roten Garden 

sogar Formulierungen Lin Biaos auf, die dies 

k nend vor etwaigen Entmaoisierungsansatzen

Partei verwendet hatte: "Wenn die Leute, !6 

zeitungen aufkleben wollen und den Vorsitzen
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Zedong kritisieren, uns ihren Namen gaben, wurden 

vvjr ihre Hundekbpfe zerschmettern. Vorsitzender 

Mao ist die rote Sonne, die in unseren Herzen 

scheint." Solche Wandzeitungen hielten fest, die 

Aufgabe der heutigen Generation sei es nicht, Mangel 

des Vorsitzenden Mao zu examinieren, sondern die 

"Vier Modernisierungen" zu reaiisieren. Auch die 

Deng-Formel, daB ’’die Wahrheit in den Tatsachen zu 

suchen” sei, kam unter Feuer. Es habe noch gar nicht 

genligend "Praxis” gegeben, um Maos Verfehlungen 

und die Kulturrevolution wirklich testen zu konnen.

Schon am 29. November erschienen allerdings 

auch Wandzeitungen, die Dengs Aussage attackierten, 

daB der verstorbene Mao nicht mehr namentlich 

kritisiert werden diirfe. Fine Wandzeitung meinte, 

wenn Mao Fehler begangen habe, dann solle er auch 

often kritisiert werden konnen: "Du (Deng) kannst 

wieder dem Volke das Schweigen aufzwingen, aber 

das lost uberhaupt nichts."

Jedenfalls - die Partei hatte nach wenigen Tagen 

diese erste artikulierte Mao-Kritik der Volksrepublik, 

die die Kernprobleme ohne ein Blatt vor dem Mund 

ansprach, hastig zum Verstummen gebracht.

2.8.

Gilt auch fur Mao die Formel der Stalin-Kritik 

von den 70% Verdiensten und 30% Verfehlungen?

Nach der Darstellung dieser in einer Pattsituation 

abgebrochenen Auseinandersetzung soil zum SchluB 

auf die spezifischen Formen der sich herauskristalli- 

sierenden Gesamteinschatzung Maos eingegangen 

werden, soweit sie auf dieser inoffiziellen Ebene 

formuliert worden ist.

Das Ausufern der Mao-Kritik in eine die gesamte 

chinesische Bevblkerung erfassende "Bewegung der 

Mao-Kritik" (28), wie der wagemutige Leitartikel 

einer Hongkonger Pro-Deng-Zeitschrift vom Anfang 

Dezember 1978 schon verlangt hatte, war nach dem 

ParteibeschluB vorerst nicht mehr zu erwarten. 

Wenig prazise General-Formulierungen reichten von 

der Aussage, da!3 Maos "Verbrechen tief und schwer 

gewesen" seien bis hin zu dem Urteil, er habe "relativ 

schwerwiegende Fehler" gemacht.

Als mittlerweile gultige und gangige Formel der 

offizidsen Gesamteinschatzung Maos aber hatte sich 

die rituelle 70/30-Formel durchgesetzt, mit der die 

Chinesen zwei Jahrzehnte vorher Stalins "Verdienste 

und Verfehlungen" ausgewogen hatten, um eine 

Gegenposition gegen die in ihren Augen ubertriebene 

und politisch wenig opportune Entstaiinisierung 

Chruscevs aufzubauen. Die Formel wurde nun einmal 

ganz generell in dem Sinne angewendet, daB Mao "zu 

70% gut und zu 30% schlecht" war. Daneben fand sich 

die einschrankende Version, wie sie etwa eine 30- 

Meter-Wandzeitung nahe dem Mao-Mausoleum erlau- 

terte, daB "der Vorsitzende Mao in der Kulturrevolu

tion sich zu 70% Verdienste erwarb und zu 30% 

Fehler gemacht" habe; dieses Urteil lehnte sich 

wiederum an eine in den letzten Jahren gangige 

Finschatzung der Kulturrevolution an, die vorher 

nicht direkt auf Maos Verantwortung fur diese Kam- 

pagne eingegangen war. Der Schatten des Gulag- 

Diktators Stalin glitt damit in eingenartiger Wider- 

spruchlichkeit (d.h. trotz des positiven Stalin-Bildes 

in der VR China) auch uber Mao Zedong, wenn Chinas 

Wandzeitungsleser auf Befragen jedem, der es hbren 

wollte, erlauterten, daB "Mao 30/70 wie Stalin" 

gewesen sei.

Deng Xiaoping war sichtlich bemuht, ein Ab- 

rucken von dieser Gesamteinschatzung zu vermeiden. 

Auch in seinem Interview mit dem amerikanischen 

Journalisten Novak vom Ende November 1978 distan- 

zierte er sich nicht von dieser Formel, sondern 

stiltzte sie eigentlich durch eine an der Oberflache 

konziliant-humorvolle selbstkritische Bemerkung nur 

noch ab, wenn er uber seine eigene Person urteilte: 

"Ich selbst bin nur 60/40" (29). Im ubrigen stellte er 

aber in dem Gesprach, der Kritik eine Schranke 

setzend, fest, daB es "ohne den Vorsitzenden Mao kein 

neues China gegeben" hatte. Allerdings - man konnte 

erstens in "30% Verfehlungen" naturlich eine erkleck- 

liche Zahl von Anschuldigungen zusammendrangen, 

wenn es darauf ankam; und zweitens attackierten 

Hongkongs Links-Zeitungen schon im Marz 1979 die 

"Behauptung" vom neuen China, das ohne Mao 

angeblich nicht hatte entstehen konnen.

Um schlieBlich die Zauberformel der Mao-Kritik 

auch als vom Vorsitzenden selbst "genehmigt" hinzu- 

stellen, kolportierte die Linkspresse ein humoriges 

Zitat Maos, wie er sich die Einstellung der Nachwelt 

seiner Person gegenuber vorstelle. In seinen letzten 

Lebensjahren habe er einem Spitzenfunktionar gegen- 

liber bemerkt: "Ein Mensch wie Du, dessen ganzes 

Leben ist wahrscheinlich in ’30 und 70%’ zu teilen. 

Aber damit brauchst Du nicht unzufrieden zu sein. Ich 

sage Dir: Wenn es mbglich sein sollte, daB man mich 

nach meinem Tode mit ’30 und 70%’ beurteilt, dann 

bin ich schon auBerordentlich zufrieden (30).’’

3. Die innerparteiliche Geheimdiskussion uber 

Mao Zedong und die Abdrangung der 

maoistischen Restopposition

3.1.

Zentrale Arbeitskonferenz und 3.-Plenum, 

November/Dezember 1978

Der gesamte Themenbereich der ideologischen Dis- 

kussion wurde zusammen mit einer ganzen Reihe von 

Folgefragen, wie bereits angesprochen, Gegenstand 

einer Zentralen ZK-Arbeitskonferenz im November 

und einer ZK-Plenarsitzung im Dezember 1978, die 

beide in Peking stattfanden. An der Vorbereitungs- 

konferenz der Plenarsitzung nahmen fuhrende Kader 

aus Provinzen, Stadten, Autonomen Gebieten, Kom- 

mandeure der regionalen VBA-Einheiten, Kader der 

zentralen Parteiebene und des Regierungsapparates 

sowie der Massenorganisationen teil. Die Debatte 

zwischen der Deng-Gruppe und der maoistischen 

Restopposition um Wang Dongxing sowie anderen 

Deng-Gegnern verlief auBerordentlich hitzig, denn die 

Arbeitskonferenz, urspriinglich auf drei Tage ange- 

setzt, tagte tatsachlich schlieBlich uber einen Monat, 

von der ersten Halfte des Novembers bis Mitte 

Dezember. Nach einer Pause zur Sichtung der Diskus- 

sionsergebnisse ging das 3. Plenum des XI. Partei- 

tages in funf Tagen , vom 18. bis 22. Dezember, uber 

die Buhne. Uber Thematik und Ergebnisse beider 

Konferenzen unterrichtete offiziell ein - wenn man
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an den Usancen der vorhergegangenen Jahre miBt - 

recht ausfuhrliches Kommuniqu^ (31). Dennoch blieb 

der eigentliche Ablauf der Doppeltagung weitgehend 

verdeckt, es wurde nicht einmal ubersichtlich klar, 

wer ailes zu welchen Themen referiert hatte.

ZK-Arbeitskonferenz und Plenum waren von 

einer manchmal verwirrenden Begleitmusik auf den 

unterschiedlichsten Instrumenten umspielt. An erster 

Stelle schaffte sich die bereits abgehandelte, wohl- 

orchestrierte Wandzeitungskampagne vornehmlich in 

Peking Gehbr; gezieltes Nachrichten-leakage wurde 

uber die Hongkonger Linkspresse betrieben, und dazu 

stellten sich chinesische Fuhrer in sehr umsichtig auf 

innerchinesische Oder Auslandskonsumption berechne- 

ten Interviews. Die nachfolgende Darstellung ist, 

soweit sie uber den Kommuniqu&text hinausgeht und 

sich nicht auf gekennzeichnete offizielle Dokumente 

stiitzt, im wesentlichen eine Zusammenschau solcher 

Materi alien.

Die Internationale Presse spielte die deutlich 

spurbaren Spannungen der Auseindersetzungen auf 

den Konferenzen in kaum vertretbarer Weise hoch - 

trotz oder gerade wegen der weitgehenden Zuruck- 

haltung der chinesischen Medien. Wahrend die Pravda 

uber Machtkampf und organische Krise des Maoismus 

orakelte, spekulierte die meist wohlunterrichtete 

Hongkonger Zeitung Mingbao, Deng Xiaoping werde 

Parteivorsitzender und Ministerprasident, wahrend 

Hua Guofeng abtreten mlisse, eine These, die auch 

fuhrende westliche Zeitungen, wie die New York 

Times (32), ihren Lesern suggerierten. Deng Xiaoping 

fuhlte sich zu beruhigenden Interviews vor Japanern 

und Amerikanern gedrangt, stellte sich voll hinter 

Hua Guofeng und erklarte, er habe keinerlei Ambitio- 

nen auf den Posten des Ministerprasidenten, da er das 

Amt schon vorher abgelehnt habe. Dabei wies er 

wiederholt darauf hin, daB die politische Situation in 

China stabil sei und es keine personellen Veranderun- 

gen geben werde. Wie sehr diese Unruhe auch 

innerhalb Chinas zu verspuren war, zeigte der Um- 

stand, daG offizielle Versionen der Deng-Gesprache 

verbreitet wurden und Hauptstudientexte einer Dis- 

kussion uber ’’Stabilitat und Einheit” waren. Diese die 

Wogen glattenden AuGerungen des zur wichtigsten 

Fuhrungsfigur in China aufgestiegenen Deng kamen 

der Wahrheit allerdings nur insofern nahe, als es keine 

Sauberung im Politburo und unter den Stellvertreten- 

den Ministerprasidenten gab. Tatsachlich verwendete 

die Deng-Fraktion die Technik, der Wang-Gruppe 

wesentliche nachgeordnete Amter und Funktionen aus 

der Hand zu nehmen.

3.2.

Zum Verlauf der Konferenzen

Wie dem Kommuniqu6 zu entnehmen, beschaftigten 

sich das Plenum und die vorbereitende ZK-Konferenz 

mit wichtigen Problemen auf dem Gebiet der AuBen- 

und Innenpolitik; im Zusammenhang mit den Moderni- 

sierungsbestrebungen standen dazu besonders all- 

gemeine Wirtschaftsplanung und die Erbrterung drin

gender Fragen auf dem landwirtschaftlichen Sektor 

im Mittelpunkt. Diese Bereiche seien hier ubergangen 

und dafur die Darstellung auf die ideologische Diskus- 

sion um den Maoismus und die personellen Verande- 

rungen abgestellt, die aus den Nachhutgefechten des 

fruheren Fraktionskampfes herruhrten.

"Zehn Qrofle Vorfalle" (33) sollen auf den kn 

renzen behandelt worden sein: °n'e‘

1. der Tiananmen-Zwischenfali

2. der Januar-Sturm

3. die Februar-Gegenstrdmung

4. die Clique der 61 Verrater

5. der Fall Peng Dehuai

6. der Fall Tao Zhu

7. der Fall Kang Sheng

8. der Fall Xie Fuzhi

9. der Fall Yang Shangkun

10. die "Unterstutzung der Armee fur die Linke”

Hinter solcher oder anderer geringfugig abweichender 

Auflistung verbargen sich radikale Umwertungen 

sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Mit 

Ausnahme der Neubeleuchtung des Tiananmen-Zwi- 

schenfalls, die im wesentlichen eine rehabilitierende 

Zurechtruckung des zweiten Failes von Deng Xiaoping 

1976 darstellte, bezogen sich alle anderen Punkte auf 

die Kulturrevolution, deutliches Zeichen, wie sehr 

diese grbBte von Mao in Gang gesetzte Massenkam- 

pagne einer umwertenden Behandlung bereits auf 

beiden Konferenzen ausgesetzt war, obgleich das 

3. Plenum die eigentliche Abrechnung mit dieser 

Kampagne noch zu vertagen beschloB.

Wichtige Themen waren neben der Kulturrevolu

tion die anderen Massenkampagnen der vergangenen 

zwei Jahrzehnte allgemein und das Konzept des 

Klassenkampfes. Dieser Ansatz erlaubte auch die 

Behandlung des GroQen Sprungs (Peng Dehuais Wider- 

stand gegen die uberhastete Einfuhrung der Kommu- 

nen) und wurde damit zum Nukleus einer volligen 

Reinterpretation der Parteigeschichte seit Ende der 

funfziger Jahre.

Dominierend war die Diskussion um die Stellung 

des Staatsmaoismus, konzeptualisiert in einer Be

handlung der von Deng in Gang gesetzten Pragmatis- 

mus-Debatte (’’die Wahrheit in den Tatsachen 

suchen”), der sich die Wang-Gruppe nach Kraften 

widersetzt hatte; im Vordergrund stand auch eine 

kritische Neubetrachtung der Rolle Mao Zedongs als 

politischer Fuhrer, was eine der Offentlichkeit einst- 

weilen vorenthaltene direkte Kritik seiner Fehler 

miteinschloQ.
Die personelle Kritik auf den Konferenzen erf ali

te neben Mao alle wichtigen Mitglieder der Wang- 

Fraktion, wie etwa Pekings fruheren Burgermeister 

Wu De, dazu den als Opportunisten abgeschobenen 

General Chen Xilian u.a. Diese fuhrenden Politi er 

hatten eine Selbstkritik vorzulegen. Selbst der vorsi 

zende Hua Guofeng, der von der zweiten Absetzung 

Dengs profitiert hatte, als Sicherheitsminister in & 

Tiananmen-Zwischenfali verwickelt war und sic 

der Mao-Reinterpretation widersetzte, wurde er a 

und legte eine spater unter Parteikadern zirku ie 

de Selbstkritik vor. Vehemente Kritik wurde an 

bereits verstorbenen Geheimdienstchef und 

Parteitheoretiker Kang Sheng geubt, der ur 

groBe Anzahl der Kadersauberungen wahren 

Kulturrevolution verantwortlich gewesen war, g 

falls am damaligen Sicherheitsminister Xie ' uz^|‘zje||

Rehabilitierungsbemuhungen betrafen, o 

ins Zentrum des Plenums geruckt, Marsc a 

Dehuai, der infolge des GroQen Sprungs das jn 

gungsministerium an Lin Biao verloren hat e 

der Kulturrevolution erneut gejagt worden wa ’ rtei- 

den ehemaligen Ersten Sekretar des Provl^inister- 

komitees Guangdong und stellvertretenden
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prasidenten Tao Zhu; sie betrafen die nicht vollstan- 

dig zu Ende gefuhrte, weil auf die Neuwertung der Liu 

g^iaoqi-Problematik zusteuernde Wiedergutmachung 

pekings fruheren Burgermeister Peng Zhen. Denn 

Peng Zhen hatte sich seinerzeit als enger Mitarbeiter 

Lius vor Wu Han, den Autor des Dramas Hai Jui wird 

aus dem Beamtenstand entlassen gestellt, das der 

[jnke Parteitheoretiker Yao Wenyuan im Auftrage von 

Maos Gattin und Mao selbst zum die Kulturrevoiution 

auslbsenden Angriffsziei erwahlt hatte. Sowohl Peng 

Zhen als auch der verstorbene Wu Han erhielten ihre 

Rehabilitierung schon kurze Zeit nachdem das Ple

num den anhaltenden Widerstand gegen solche Um- 

wertungsmaBnahmen aufgebrochen hatte. Im Zusam- 

menhang mit Staatsprasident Liu stand auch indirekt 

die "Clique der 61 Verrater’', zu denen die auf dem 

Plenum offiziell rehabilitierten Bo Yibo (ehemals 

Stellvertretender Ministerprasident) und Yang 

Shangkun gehorten. Wahrend der Kulturrevoiution 

hatte man eine Episode aus den dreiBiger Jahren 

ausgegraben, die den Vorwand zur Kritik und zur 

Gefangennahme einer Reihe hoher Kader um Liu 

Shaoqi mbglich machte. Der Januar-Sturm der Macht- 

ergreifung der Radikalen in Schanghai mit Hilfe der 

Rotgardisten, der nun negativ bewertet wurde, kam 

einem Verdikt der Roten-Garden-Fuhrer und der 

Roten Garden allgemein gleich, wahrend die Februar- 

Gegenstrbmung des Widerstandes gegen die Kadersau- 

berungen der Kulturrevoiution nun in positivem Licht 

gezeichnet wurde.

Selbst wenn die Kulturrevoiution, wie das Korn- 

muniqu£ festhielt, noch nicht offiziell neu gewertet 

werden konnte (ebensowenig wie der Fall Liu Shaoqi), 

war neben diesen Uminterpretationen das greifbare 

Ergebnis des Plenums und der ZK-Konferenz beson- 

ders die Abdrangung der Wang-Fraktion, welche fur 

die Behinderung des Entmaoisierungsprozesses buBen 

muBte. Deng verwendete die Methode, die wichtig- 

sten Kader ins Abseits zu schicken (kaobianzhan), 

obgleich ihnen nominell ihre Funktionen im Politburo 

und als Steilvertretende Ministerprasidenten belassen 

wurden; sie sahen sich aber von neu hinzugestoBenen 

Mitgliedern der Deng-Gruppe umzingeit. Ihr EinfluB 

wurde beschnitten, indem sie ansonsten ihrer wichtig- 

sten Funktionen verlustig gingen. Im ideoiogischen 

und im Propaganda-Bereich minimaiisierte sich damit 

der EinfluB Wang Dongxings. Schiiefllich wurden 

einige Militarposten, die die sensitive Garnison 

Peking und die spezielle Wachabteilung fur die ZK- 

Fuhrung 8341 betrafen, nunmehr fest in die Hand der 

Deng-Gruppe gelegt.

3.3.

Die Abdrangung der orthodox-maoistischen

Wang-Dongxing-Gruppe

Die Macht der Restoppositionsgruppe um Wang 

Dongxing wurde durch Beschlusse der Konferenz und 

des Plenums aufgrund der Deng-Manbver entschei- 

dend geschwacht. Dies betraf auch die Person des 

Parteivorsitzenden, der in seiner Seibstkritik mehr 

kollektive Fijhrung und statt der Weiterfuhrung des 

imitativen Hua-Kultes eine Betonung der Verdienste 

der alten Kader in der Partei zu geloben hatte. Die 

Usancen der Ein-Mann Herrschaft und eine Umgehung 

der Parteihierarchie durch allgegenwartige "Weisun- 

gan des Vorsitzenden" wurden verurteilt.

Im Politburo mit seinem Standigen AusschuB (26 

Mitglieder vor dem Plenum) war die Deng-Gruppe mit 

einer betrachtlichen Zahl von Funktionaren konfron- 

tiert, die alle schlieBlich erhebliche MachteinbuBen 

oder die faktische Entmachtung hinnehmen muBten. 

Neben dem seiner regionalen Funktionen in Xinjiang 

schon vor den Konferenzen entbundenen Seypidin und 

dem bereits als Erster Parteisekretar Pekings ausge- 

schalteten Wu De sowie dem KompromiBbedrangten 

Hua Guofeng war Deng mit Ni Zhifu konfrontiert, der 

seine Stellung als Zweiter Parteisekretar Schanghais 

einbuBte. Wu De war unter anderem angeklagt wor- 

den, sich der Ruckkehr Dengs an die Macht wider- 

setzt, die Stadt Peking schlecht verwaltet zu haben 

und durch die Niederschlagung der Tiananmen-De- 

monstration schuldig geworden zu sein. Ni Zhifu 

wurde vorgeworfen, als Kommandeur der Pekinger 

Miliz 100 Panzer fur den geplanten Coup der Linken 

Fraktion bereitgestellt zu haben. Das Symbol des 

landwirtschaftlichen Dazhai-Geistes, der Musterbauer 

Chen Yonggui, verlor seinen EinfluB auf die Landwirt- 

schaftsentwickiung und gab die Leitung der Landwirt- 

schaftskommission im Staatsrat ab. Chen, Politburo- 

mitglied und Stellvertretender Ministerprasident, 

hatte sich zwar seinerzeit fur die Ruckkehr Dengs im 

Politburo eingesetzt, danach aber Mitte 1978 gegen 

die "Wahrheits’’-Diskussion Stellung bezogen. Der 

Steilvertretende Ministerprasident Ji Dengkui verlor 

seinen Posten als Erster Politkommissar der Militar- 

region Peking. General Chen Xilian blieb im Polit

buro und behielt seinen Posten als Stellvertetender 

Ministerprasident, hatte aber de facto das Kommando 

uber die Pekinger Militarregion bereits vorher abtre- 

ten mussen. Wang Dongxing wurde in seinem Amt als 

Stellvertretender Parteivorsitzender (seit August 

1977) auBerlich belassen. Er verlor aber seine wich- 

tigste Position als Direktor des Hauptamtes des ZK 

ebenso wie die Kontrolle uber die Propaganda-Abtei- 

lung des ZK (Absetzung Zhang Pinghuas), uber die 

theoretische Monatszeitschrift Rote Fahne (Abset

zung des Chefredakteurs Xiong Fu) sowie die Kontrol

le uber die Herausgabe der Mao-Werke, nominell 

unter Hua Guofeng. Die Verfugungsgewalt uber die 

Eliteeinheit 8341 sowie die Fuhrung der Parteihoch- 

schule wurden ihm entzogen.

3,4.

Die zusatzlichen Posten der

Deng-Xi aoping-Frakt ion

Vor allem das Politburo wurde angesichts seiner fur 

Deng nicht sehr giinstigen Zusammensetzung durch 

getreue Anhanger des Stellvertretenden Minister

prasidenten aufgepolstert. Einmal mandvrierte Deng 

seinen fruheren Kollegen, den Wirtschafts- und Fi- 

nanzexperten Chen Yun, in eine machtvolle Position 

als zusatzliches Politburomitglied und Mitglied des 

Standigen Ausschusses dieses Gremiums sowie als 

Stellvertretender Parteivorsitzender, der nun vor 

Wang Dongxing rangierte. Zum anderen schleuste die 

Deng-Gruppe Deng Yingchao, die Gattin Zhou Enlais, 

ins Politburo, weiter den engen Deng-Mitarbeiter Hu 

Yaobang sowie Wang Zhen. Von Wang Dongxing 

ubernahm Yao Yilin die Leitung des Hauptamtes des 

ZK. Ein Bereich des Hauptamtes, die Uberwachung 

von Kaderangelegenheiten, wurde ausgegliedert und 

der Kontrolle einer neugeschaffenen "Zentralen Kom-
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misssion fur die Inspektion der Disziplin” unterstellt, 

die von dem Standigen Sekretar Huang Kecheng, Peng 

Dehuais rehabilitiertem fruheren Generalstabschef, 

gleitet wurde. Aus dem Amterbundel Wang Dongxings 

ubernahm Yang Yong, der Erste Stellvertretende 

Generalstabschef, das Kommando uber die Pekinger 

Garnison und die geheimnisumwitterte Einheit 8341, 

die zu einer gewbhnlichen VBA-Truppe herabgestuft 

und der Pekinger Militarregion unterstellt wurde.

Machtig in den Vordergrund geschoben wurde Hu 

Yaobang, vorher Stellvertretender Vorsitzender der 

Parteihochschule und Direktor der Qrganisations- 

abteilung des ZK. Hu wurde Politburomitglied und 

erhielt den wiedereingerichteten Posten des Partei- 

Generalsekretars (mishuzhang); diese Schaltstelle der 

Macht innerhalb der Partei, die Deng Xiaoping selbst 

bis zur Kulturrevolution innegehabt hatte, war damals 

aufgelbst worden bzw. funktionsmaBig an Wang 

Dongxings Hauptamt der Partei gefallen. Deng hob 

damit einen verlaBlichen jungeren Funktionar seines 

Vertrauens fast wie eine Art Kronprinz auf einen der 

aussichtsreichsten Posten fur Spitzenamter des nach- 

sten Jahrzehnts. Wahrend der Posten des Direktors 

der ZK-Organisationsabteilung an Song Renqiong, 

einen General der alten Garde und Deng-Vertrauten, 

ging, ubernahm Hu Yaobang von Hua Guofengs zu- 

ruckgestuftem Mitarbeiter Zhang Pinghua zusatzlich 

den ideologischen Schliisselposten des Direktors der 

Propaganda-Abteilung des ZK. Eine der ersten Auf- 

gaben, die sich Hu nach seiner Ernennung setzte, war 

dann auch, den Namen der in der Kulturrevolution von 

Mao als "Hdllenpalast” verhohnten Abteilung wieder- 

herzustellen. Hu war eine der wichtigsten Stutzen 

Dengs schon vor seiner Befbrderung zu solcher 

Amterfulle gewesen. 1978 hatte er die Kampagne der 

Mao-Kritik organisiert und den Feldzug fur mehr 

Demokratie und Recht eingeleitet. Ohne daB dies 

namentlich kenntlich gewesen ware, hatte er als 

fruherer Chef der Jugendliga einen so brisanten 

Artikel ("Uber die Beseitigung des modernen Aber- 

glaubens") der neubegrundeten Zeitschrift Chinesi- 

sche Jugend (34) geliefert, daB die Wang-Fraktion 

sich veranlaBt fuhlte, die Auslieferung der Zeitschrift 

aufzuhalten, um den ihr zu weit gehenden Angriffen 

des Hu-Artikels auf Mao die Publizitat zu verweigern.

Hu Yaobang hatte nicht zuletzt 1975/76 schon 

seinen Kopf zusammen mit Deng hingehalten, um eine 

rudimentare Vorform der spateren Modernisierungs- 

politik einzuleiten. Dafur hatte die Linke Schanghai- 

Fraktion die ”Zwei Hus” (zusatzlich noch den Ideolo- 

gen Hu Qiaomu) aufs Korn genommen; Hu Yaobang 

war namlich in seiner damaligen Eigenschaft als de 

facto amtierender Prasident der Akademie der Wis- 

senschaften bei der Formulierung der ”drei Giftpflan- 

zen”, dem Nukleus des jetzigen Modernisierungs- 

programms, federfuhrend gewesen.

3.5.

Ein neuer Stil der Konfliktbereinigung

Die Formen, in denen die Auseinandersetzung zwi- 

schen der Deng-Fraktion und der maoistischen Rest- 

gruppe ausgetragen wurden, hoben sich deutlich ab 

vom Kampagnenstil der personlichen Erniedrigung und 

Gefahrdung seit der Kulturrevolution. Ein Element 

der Rache der Pragmatiker-Gruppe in diesem ersten 

konzertierten Ansatz zur Umwertung der Kulturrevo

lution kann sicher nicht ganz von der Hand qewi 

werden, die siegreiche Gruppe hat jedoch den 

flikt gebandigt gehandhabt. Die Volkszeitunq (35) 

denn auch dieses kontrollierte Austragen der Mein 

gen unter Verwendung des Einsatzes der Methode Un' 

’’Kritik und Selbstkritik" ausdrucklich hervor. Wah^ 

rend man seit der Kulturrevolution dieses Instrument 

zu "gnadenlosen Attacken" und rucksichtslosen Kamo 

fen verwandt hatte, um den Gegner zur Selbstver 

schmahung und -vernichtung zu zwingen, wobei die 

Bevblkerung nur noch zur ’’Kritik auf Anordnunq" 

aufgerufen war, habe der Stil des Plenums gezeigt 

daB Kritik unter Parteidisziplin nicht gleich den 

’’Sturz” eines Funktionars bedeuten musse, da0 Kader 

durch Selbstkritik nicht ruiniert wurden oder vbllig 

ihr Ansehen verldren. Zusatzlich zu dem Verzicht auf 

Kampfsitzungen der Massenkritik und auf den Einsatz 

der Wandzeitungen zur totalen Zerstbrung der kriti- 

sierten Kader seit dem Amtieren der Nach-Mao- 

Fuhrung habe sich auf dem Plenum gezeigt, da6 sogar 

Kritik unter fuhrenden ZK-Genossen mbglich sei; 

damit sei ein demokratischer Geist auf den beiden 

Konferenzen wiederbelebt worden, wie ihn die Partei 

viele Jahre lang nicht mehr gesehen habe.

3.6.

Themen der Diskussion

Uber die internen Kommunikationskanale wurde der 

chinesischen Bevblkerung die Abdrangung der maoi

stischen Restopposition auch bis in die Details (36) 

der vorbereitenden Diskussionsbeitrage und der fol- 

genden Amterumbesetzungen wesentlich deutlicher 

klargemacht, als dies im Kommuniqub zum Ausdruck 

kam. Die Wang Dongxing-Fraktion wandte sich, 

soviel ist sicher, vor allem gegen die ihr aufgezwun- 

gene Entmaoisierungsdebatte: Der ehemalige Stell

vertretende Chefredakteur der Roten Fahne vor der 

Kulturrevolution, Hu Sheng, seit 1973 wieder mit 

Aufgaben betraut, erklarte in seiner Rede auf der 

Arbeitskonferenz, auch wenn die Fuhrungskader der 

Provinzebene alle in Ansprachen das Thema "Praxis 

als alleiniges Kriterium der Wahrheit’' unterstutzt 

hatten, so sei dies doch mechanisch geschehen, ohne 

da0 die eigentlichen Ansichten der Ersten Partei- 

sekretare gefragt gewesen seien. Eine solche Unter- 

druckung durch eine Art politischer Kampagne, die 

gar nicht die eigentlichen theoretischen Fragen au- 

gegriffen habe, werde Andersdenkende kaum bereit- 

willig zum Umdenken fuhren. Der Medienfachmann 

Wu Lengxi betonte in seiner Rede, da0 die ideologi- 

schen Neuansatze den Boden des Marxismus-Leninis^ 

mus verlassen hatten und im ubrigen letztlich as 

”Mao-Zedong-Denken” niederrissen. In allgemeinere^ 

Weise wurde die gesamte neue Politik vom e 

redakteur der Roten Fahne, Xiong Fu, an^e^Hne^’ 

der davor warnte, nochmals auf den Weg des 

sionismus" abzugleiten. Es gebe immer noch re 

unwillige Anhanger des kapitalistischen Weges in 

halb der Partei’’ (d.h. Deng), die ausgeschaltet wer^^ 

muBten, was einen Aufruhr auf der Konferenz er 

rief, weil mehrere Kader aufsprangen und Xiong 

ins Gesicht fragten, wen er eigentlich damit mel

Die Hauptrede zur Stutzung des Entma 

rungsansatzes hielt der Wirtschaftsplaner C er\ann 

der die drei Fragen stellte: War Mao Zedong ein 

oder ein Gott? War Peng Dehuai ein guter 0
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schlechter Kader? Und drittens: War Kang Sheng ein 

Mensch oder ein Teufel? Wahrend also die letzte 

Frage auf die Forderung nach Verurteilung des Ge- 

heimdienstchefs Kang Sheng als einem der Urheber 

und Ausfiihrer der Verurteilungen angesehener Kader 

wahrend der Kulturrevolution hinauslief, und die 

zweite FTage die auf dem Plenum dann durchgesetzte 

Rehabilitierung Peng Dehuais stutzte, erlaubte die 

erste Frage unter direkter Namensansprache eine 

Kritik Mao Zedongs und seiner "Fehler", die er 

machte, weil er grundsatzlich den Geist des "Auf- 

suchens der Wahrheit in den Tatsachen” verletzt 

habe. Das ganze AusmaB dieses scharfsten offiziellen 

Entmaoisierungs-Beitrages wurde in diesem zusam- 

menfassenden Urteil Chen Yuns deutlich:

Wenn der Vorsitzende im Jahr 1956 gestorben ware, 

ware er zweifelsohne als groBer Fuhrer des chinesi- 

schen Volkes in Erinnerung geblieben, respektiert und 

geliebt als wahrhaft groBe Personlichkeit auch in der 

proletarischen revolutioaren Bewegung der Welt. 

Wenn Mao nun im Jahre 1966 gestorben ware, waren 

seine groBen Verdienste (wegen des GroBen Sprungs) 

etwas geschmalert gewesen: "Da er aber im Jahre 

1976 starb, kbnnen wir nichts daran andern!"

Wang Dongxing als Fuhrer der Oppositionsfraktion 

antwortete auf diese mit groBer Kuhnheit und Intensi

ty vorgetragene Rede, nach der Chen die Konferenz 

verlassen hatte, ohne auch nur die Gegner uberhaupt 

einer Diskussion uber sein Urteil fur wurdig zu 

erachten, mit allem Nachdruck. Wang wiederholte 

seinen Standpunkt, daB die Worte des Vorsitzenden 

ebenso wie seine Politik auch weiterhin genau zu 

befolgen seien. Wang Dongxing pochte dabei auf 

seine Autoritat als Interpret des Mao-Denkens, weil 

er die langste Zeit an Maos Seite gearbeitet habe und 

deshalb auch das grbBte Recht besitze, sich dazu zu 

auQem. Unterstutzt wurde Wang durch theoretische 

Beitrage von Zhang Pinghua, dem Direktor der Propa- 

gandaabteilung.

Sprecher der Deng-Fraktion forderten dagegen 

weiterhin hartnackig, daB das Mao-Zedong-Denken 

"weiterentwickelt" werden musse, denn das habe 

schlieBlich auch Mao seinerseits mit der marxisti- 

schen Lehre getan; sonst hatte er niemals die 

Bauernrevolution gegen die Stadte durchfuhren kbn

nen. Dengs enger Vertrauter, General Xu Shiyou, 

verurteilte in einer harten Attacke die radikale 

Restopposition, indem er die Wang-Anhanger als 

Garanten fur die neue Politik verwarf und daruber 

hinaus andeutete, daB eine neugewachsene Loyalitat 

der kompromittierten orthodoxen Maoisten gegenuber 

Deng wohl kaum denkbar sei. Sowohl der Stellverte- 

tende Parteichef, Marschall Ye Jianying, als auch 

Deng Xiaoping hatten in den Auseinandersetzungen 

1976 und dem davor liegenden Fraktionskampf trotz 

ihres Alters ihr Leben riskiert, woraus ihr hohes 

Ansehen im Volke herruhre. Es befinde sich aber ein 

"Chruscev" (eben Wang Dongxing) mit ublen Absichen 

an ihrer Seite, der zur Gegenattacke ansetzen werde, 

sobaid sich nur eine Mbglichkeit dazu ergebe, weil er 

auf den alten revisionistischen Weg der "Viererbande" 

zuruck wolle.

Daraufhin brach die Front der Wang-Opposition 

zusammen; die Deng-Anhanger verlangten und beka- 

naen eine Selbstkritik von alien Exponenten. Nach der 

Selbstkritik des Stellvertretenden Parteivorsitzenden 

Wang Dongxing, von General Chen Xiiian und dem 

fruheren Burgermeister Pekings, Wu De, erlaubte sich 

der enge Mitarbeiter Zhou Enlais in Fragen der 

Auflenpolitik, Liao Zhengzhi, einen zusatzlichen 

Schlag gegen diese unfreiwilligen Selbstkritiker. Er 

griff deren AuBerungen als ebenso unehrenhaft und 

unaufrichtig an, wie seinerzeit im November 1937 in 

Yan'an die Selbstkritik von Maos Rivalen Zhang 

Guotao gewesen sei, der in der Folge schon im April 

1938 zur Guomindang Chiang Kai-sheks uberlief und 

zum Parteirenegaten wurde.

Aus diesen wenigen Hinweisen ist die Einkesse- 

lungs- und Abdrangungsstrategie der Deng-Fraktion 

sowie die zentrale Stellung der Entmaoisierungs- 

debatte als Zundsatz zu ersehen; Chen Yuns Attacke 

war damit unter den chinesischen VorstoBen funktio- 

nell gesehen der Geheimrede Chruscevs gegen Stalins 

Personenkult in der Sowjetunion noch am nachsten 

gekommen.

4. Weitere Entmaoisierungsphasen und die 

Entwicklungsperspektiven des Staatsmaoismus

4.1.

In Richtung einer Zweiten Entmaoisierungsphase 

offener Pekinger Kritik am Vorsitzenden

"In der Halle des Pekinger Flughafens warte ich auf 

meinen Abflug. Touristen aus Miami machen mit Mao 

ihre Scherze. Sie hangen der Gipsfigur einen Rohr- 

stock uber den Arm, versuchen, ihr einen kanariengel- 

ben Hut aufzustulpen. Kein Chinese kummert sich 

darum. So schnell geht das."(37)

Dieses Momenterlebnis eines deutschen Journa- 

listen wahrend des Februar 1979 in China belegt 

eines: Die hier verfolgte Auseinandersetzung in der 

Fuhrung um Maos ideologisches Erbe und die daraus 

gespeiste Ideologie-Debatte der offiziellen Medien 

hatte einen wesentlich extremeren Gegenpart im 

Alltagsleben erhalten, als das selbst die Wandzei- 

tungsattacken oder die Angriffe auf Mao in der 

Hongkonger Linkspresse ahnen lieBen. Die Zeit schien 

allmahlich reif, nach fruhen Entmaoisierungstenden- 

zen im Widerstreit und Erster Entmaoisierungsphase 

in eine Zweite Phase der Entmaoisierung der Volks- 

republik hineinzufuhren, die durch folgende Kriterien 

bestimmt sein konnte: Einmal wiirden die Medien auf 

die durchsichtigen "Verschonungsformeln" als Schutz- 

wall um Mao verzichten; zum anderen wurde eine 

direkte Kritik bzw. Teilkritik in dem bereits umrisse- 

nen Rahmen an der fruher unantastbaren Figur Maos 

und seiner Politik moglich werden. Ein solcher Schritt 

der Politiker um Deng Xiaoping war schwer vorstell- 

bar ohne endgultigere Konsequenzen fur die radikale 

Restopposition um Wang Dongxing und letztlich auch 

in gravierenderer Form fur den nominellen Mao- 

Nachfolger Hua Guofeng, der sich bisher mit Deng 

arrangiert hatte.

Einer derartigen Entwicklung schienen allerdings 

zunachst recht einschneidende Veranderungen im ge- 

samtgesellschaftlichen Klima wahrend des Marz 1979 

zu widersprechen. Der Ruf nach mehr Demokratie im 

Lande wurde namlich durch strikte MaBnahmen der 

Partei zum Abklingen gebracht. Man stoppte die 

Exzesse des Liberalisierungsexperimentes, kritische
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Wandzeitungen wurden amtlich entfernt und Kontakte 

zwischen Auslandern und Chinesen wieder problema- 

tisiert und erschwert, selbsternannte Sprecher der 

Menschenrechtsforderungen wie der prominent ge- 

wordene Herausgeber der im November 1978 spontan 

entstandenen Wandzeitungs-Zeitschrift Tansuo, Wei 

Jingsheng, kurzerhand verhaftet. Deng selbst freilich 

hatte sich an die Spitze dieser Einzaunung des 

’’Pekinger Fruhlings” mit einer Rede anlaGlich der 

Beendigung des Einmarsches in Vietnam vor dem 

Nationalen VolkskongreG vom 16. Marz 1979 gesetzt, 

die entsprechende Anweisungen enthielt und zu zahl- 

reichen Bekanntmachungen regionaler Sicherheits- 

behbrden vom Anfang des Monats paBte. In diesen die 

Versammlungsfreiheit, das Recht auf MeinungsauQe- 

rung und das Ankleben von Postern wieder eingrenzen- 

den Verordnungen wurden auch ausdriicklich "Parolen, 

Bekanntmachungen, Wandzeitungen, Bucher, Zeit- 

schriften, Biider, Fotografien und andere Verbffent- 

lichungen" untersagt, "die den Sozialismus, die Dikta- 

tur des Proletariats, die Fuhrung durch die Kommuni- 

stische Partei, den Marxismus-Leninismus und die 

Mao-Zedong-Gedanken angreifen”(38). Die April-Aus- 

gabe der Roten Fahne unterstrich diesen Klimawech- 

sel noch durch eine Predigt, die ein wenig uberzeu- 

gendes kunstliches Schwarz-WeiQ-Raster zwischen 

den ’’abstrakten, leeren Parolen” einer ’’Minderheit" 

fur ’’burgerliche Menschenrechte" (renquan) und dem 

allein wunschenswerten chinesischen Ruf nach einer 

der Modernisierung Chinas sich nachordnenden 

’’Demokratie” (minzhu) aufrichtete, um dann gegen 

Anarchismus, Unruhestiften, MiGbrauch der Ver- 

sammlungs- und Demonstrationsfreiheit, Verkehrs- 

behinderung und tatliche Angriffe auf Behbrden und 

Betriebe zu rasonieren. Hier handelte es sich also 

nicht um GegenmaQnahmen der Wang-Gruppe und ein 

entsprechendes Zuruckstecken der Deng-Fraktion, 

wie aus den Argumenten zunachst auQerlich leicht zu 

folgern ist, worin eine Destabilisierung der innenpoli- 

tischen Szene und damit der gesamten Neuen Politik 

der Volksrepublik (’’Ruckkehr der Linkenl”) hatte 

gesehen werden mussen. Das Experiment der Off- 

nungspolitik Dengs hatte lediglich zur Festlegung 

bestimmter notwendiger Grenzen der neuen ’’Hundert 

Blumen” gefuhrt.

Das Heraufziehen einer zweiten offenen Ent- 

maoisierungsphase kundigte sich, unbesehen solcher 

Einschrankungen, 1979 bereits durch eine Reihe von 

unten zu beschreibenden Symptomen an. Bisweilen 

hatte sich im ubrigen schon vorher der Vorhang vor 

einem gewaltigen Uberzeugungsfeldzug geluftet, der 

seit 1977 in alien gesellschaftlichen Bereichen, die 

Deng und seine Anhanger kontrollierten - wie z.B. in 

der Armee - angelaufen war. So verkundete etwa 

intern das Parteikomitee der Militarregion Kanton 

zusammen mit dem Provinzparteikomitee Guangdong 

zur Frage der ’’Bewertung des Vorsitzenden Mao”:

”Als Grunder unserer Partei, unserer Armee und 

unseres Staates ist Mao zweifelsohne einer der 

groQten proletarischen Revolutionare in der Ge- 

schichte der Menschheit. Seine gewaltigen Beitrage 

zur Revolution in unserem Lande und in der Welt 

durfen nicht abgetan werden, und sie kbnnen auch von 

niemandem abgetan werden. Mao war jedoch in dem 

langen Zeitraum, in dem er das Amt des Fuhrers 

unserer Partei, des Befehlshabers uber unsere Armee 

und des Oberhaupts unseres Staates innehatte, keines- 

wegs absolut ohne Mangel und Fehler, wie wir es 

fortwahrend behauptet haben. Wenn wir (Mangel und 

Fehler) weiterhin ableugnen und nicht den M 

einer eingehenden Uberprufung haben, wird das^ 

auf die Sache der Revolution nur nachteilig auswirk^ 

und nichts Gutes bringen. Das Auge des Volkes s‘ T 

klar, ein jeder hat in seinem Geiste uber die Verdie 

ste und Fehler des Vorsitzenden Mao Buch gefuh T 

Wenn das ZK der Partei fortfahrt, eine Vertuschur * 

der Mangel und Fehler Maos aufzuzwingen, wird 

nicht nur unmbglich werden, die Autoritat der Parte8 

bei den Massen aufrechtzuerhalten; es wird im 

Gegenteil auch weitere negative Folgen fur die Part 

haben."(39)

Eine zwar nicht unbedingt representative, aber 

immerhin erste von der Hongkonger Links-Zeitschrift 

Dongxiang offiziell in der Volksrepublik durchgefuhr- 

te Meinungsumfrage dokumentierte Ende 1978 als 

Ergebnis solcher Belehrungen lapidar, daG ”98,7%” der 

Befragten mittlerweile der Meinung geworden sei 

”alle Worte und Theorien des groQen Fuhrers” muBten 

’’einer Uberprufung in der Praxis unterzogen werden".

4,2.

Die Volkszeitung fUhrt den Terminus 

"Entmaoisierung" ein

Ein zentrales Symptom der Verscharfung der Mao- 

Kritik wurde das erstmalige (wenn auch noch abweh- 

rende) offizielle Aufgreifen des als Ubersetzung 

neugebildeten Terminus ’’Entmaoisierung” (fei Mao 

hua) am 9. Marz 1979 in der Volkszeitung. Daraufhin 

insistierten auch gemaQigtere Honkonger Linkszeit- 

schriften in augenfalligen Artikeltiteln auf dem wei- 

terzielenden Begriff einer ’’Bewegung der Entmaoisie

rung’’ (fei Mao hua yundong) (40) zur Charakterisie- 

rung der ideologischen Situation in der Volksrepublik. 

Die Volkszeitung selbst sprach in dem genannten 

Artikel von ’’gutwilligen” und ’’ubelwollenden” Kriti- 

kern im Ausland, die den ProzeQ der Entmaoisierung 

verfolgten. Vielleicht trug der chinesische Terminus- 

Bestandteil fei, der eine vbllige Negierung meint, 

dazu bei, daG man der Mehrzahl der auslandischen 

Kritiker die Ansicht in den Mund legte, in China gebe 

es keine Entmaoisierung, sondern eine "Wiederher- 

stellung des ursprunglichen Antlitzes des Mao- 

Zedong-Denkens” nach vorhergegangenen Entstellun- 

gen, eine ’’Bestatigung der Verdienste” Maos, eine 

’’Beschutzung des Kerns” der Lehre und ein Abtrennen 

bestimmter Fehler oder ’’uberhitzter Angelegenhei 

ten”. Immerhin, statt wolkiger Umschreibung es 

"Suchens der Wahrheit in den Tatsachen” usw. ha e 

die Volkszeitung damit terminologisch das Pro em 

erstmals am Schopf gepackt; da in China auch ein 

’’Negierung” im Sinne der Entstalinisierung bea sic^ 

tigt war, wurde damit tatsachlich der Weg frei z 

Ubernahme des in diesem Artikel gleichzeitig genan 

ten Begriffes der "Neueinschatzung” (pingjia) Maos.

4.3,

Aufweichung der Mao exkulpierenden

"Verschonungsformeln"

Zweites Symptom war die zunehmende ^urc?JgChen 

rung der ’’Verschonungsformeln”, die beim ri
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Aufgreifen von Vorfallen, in denen Maos Verantwor- 

tung oder Mitverantwortung klar zu Tage lag, Aus- 

fluchte gebracht hatten bzw. den eigentlich neuralgi- 

schen Punkt mit Schweigen ubergingen. Informierte 

chinesische Kommentatoren auf Pekingkurs auBerhalb 

cjer Volksrepublik nannten im April 1979 bereits die 

Behandlung bestimmter eindeutiger Vorfalle in der 

Pekinger Presse eine "direkt-indirekte Kritik" (41) an 

Mao. Solche Vorfalle waren etwa die Rehabilitierung 

der Essayisten Deng Tuo, Wu Han, und Liao Mosha. 

SchlieBlich hatte Mao im Zusammenhang mit seiner 

im Wortlaut bisher nicht bekannten Selbstkritik vom 

12. Juni 1961 wegen der Fehlplanung des GroBen 

Sprungs fur die Zukunft mehr Meinungsvielfalt und 

Toleranz gegenuber Kritikern gelobt, dies spater aber 

nicht eingehalten, sondern sich im Gegenteil bitter 

geracht. Weiter wurde die "Rehabilitierung" der 

sogenannten "Februar-Gegenstromung" so gesehen. 

Auf einem Fuhrungstreffen hatten Mitte 1967 sieben 

Stellvertretende Ministerprasidenten und Stellvertre- 

tende Vorsitzende der Militarkommission (unter ihnen 

AuBenminister Chen Yi sowie der spatere Verteidi- 

gungsminister Xu Xiangqian unter Deng) die Radika- 

len der Gruppe Kulturrevoiution (darunter den Ideolo- 

gen Chen Boda, Maos Gattin Jiang Qing sowie Yao 

Wenyuan und Zhang Chunqiao) wegen ihrer breitfla- 

chigen Sauberung verdienter Parteikader angegriffen, 

weshalb sie ihrerseits als Gegner "der revolutionaren 

Linie des Vorsitzenden Mao" hingestellt worden waren 

und ihr Vorgehen als "Gegenstrbmung"(42) fest- 

geschrieben wurde.

Allerdings, wenn Peking nahestehende Hongkong- 

Kommentatoren nun das Spiel durchspielten, die 

entsprechenden Mao-Aussagen heranzuziehen, die 

zeigten, daB Mao Zedong in solchen Fallen stets auf 

der "falschen" linken Seite gestanden hatte, auch 

wenn er in der Kulturrevoiution das Kulturministe- 

rium verurteilt bzw. allerpersdniichst den Untergang 

des Verteidigungsministers Peng oder des Mao-Riva- 

len, Staatsprasident Liu Shaoqi, gesteuert hatte, dann 

war dies noch keine wirklich eindeutige Beseitigung 

der "Verschonungsformeln"; dazu bedurfte es noch der 

direkten Ansprache der Mao-Veantwortung fur diese 

Vorfalle in der offiziellen Presse Chinas.

4,4,

Offizielle Kritik an Hua Guofengs Redaktion 

der Mao-Werke Band V und an fruheren 

manipulativen Redaktionspraktiken

Ein nicht genug herauszukehrendes drittes Symptom 

war die erste direkte Kritik in der Volkszeitung vom 

13. Marz 1979 an der Redaktion der Mao-Werke, 

vomehmlich des 1977 unter der Redaktion von Partei- 

chef Hua Guofeng verbffentlichten Bandes V (!), aber 

auch der vorherigen Bande der Ausgewahlten Werke 

(AW). Hier richtete sich zwar auSerlich die Kritik nur 

gegen die Herausgeber und Redakteure, die Politik 

Maos war aber, recht besehen, unabtrennbar mitange- 

sprochen. Die Argumente, so explosiv sie als Abdruck 

in Chinas offizieller Presse sein mochten, waren an 

sich nicht ohne ein Gefuhl des d£j& vu zur Kenntnis zu 

nehmen; selbst westliche Politologen-Kommentare 

(und unsere eigene Analyse im Spiegel Nr. 21, Mai 

1977) hatten sie bereits bei Erscheinen des Bandes 

vorgebracht.

Erstmals wurde in der Volkszeitung zugegeben, 

daB "viele Teile" der vierbandigen AW in den Nach- 

drucken seit der Kulturrevoiution "revidiert" worden 

seien. Kritisiert wurde besonders die einbandige 

Taschenausgabe von 1967 und der sechste Nachdruck 

von Band I der vierbandigen Ausgabe vom Juni 

1969 (43). Ganze Dokumente seien wahrend der Re

daktion von "Lin Biao und die Viererbande" weggefal- 

len, FuBnoten wurden eliminiert und nach Belieben 

Stellen der Namensnennung Liu Shaoqis aus den 

Werken entfernt. Solche Manipulationen wurden nun 

als "auSerst schadliche Praktiken" bezeichnet, als 

eine "frivole Einstellung historischen Dokumenten 

gegenuber", die einem absichtlichen Versuch gleich- 

komme, die Parteigeschichte einer Revision zu unter- 

ziehen. Man habe Bauern, die doch noch praktisch 

Analphabeten waren, an der Nase herumgefuhrt, 

historische Dokumente vor allem dazu benutzt, Poli- 

tiker, die man als seine Feinde ansah, zu bekampfen. 

Und um diese unfreiwillige Parallele zu Prinzipien 

traditioneller Geschichtsschreibung vollzumachen: 

Man habe eine absolute Diktatur uber Lebende wie 

Tote auszuuben sich angemaBt; welch ein "MiBbrauch 

der Macht und was fur eine Vergewaltigung der 

Geschichte!" Diese Veranderungen seien doch nichts 

anderes als die standige Manipulation von Museen und 

Erinnerungsstatten der Revolution, die es in dem 

vergangenen Jahrzehnt allerortengegeben habe.

Der Angriff auf die Redaktion von Bd. V unter 

Aufsicht von Hua Guofeng und Wang Dongxing zielte 

besonders auf die dort angebrachten "technischen 

Korrekturen" (wie sie im Vorwort des Bandes genannt 

worden waren). Auch in Band V habe man mit 

(inzwischen rehabilitierten) Kadem wie dem ehema- 

ligen Stellvertretenden Ministerprasidenten Bo Yibo, 

mit Yang Shangkun und Staatsprasident Liu Schind- 

luder getrieben und die Mao-Anrede "Genosse" mit 

hamischem System leichtfertig "ohne Autorisierung" 

eliminiert, sowie das Feindbild Liu bis in die fruhen 

50er Jahre zuruckprojiziert. Derartige "technische 

Korrekturen" - deren grundsatzliche Notwendigkeit 

im ubrigen sich aber selbt der auf Deng-Kurs argu- 

mentierende Kritiker in der Volkszeitung vorbehielt - 

bedeuteten letztlich nichts anderes als einen Frei- 

brief der Manipulation, "hier etwas auszulassen, dort 

etwas hinzuzufugen und einige generelle Veranderun

gen" einzufuhren.

Das Argument der Anhanger dieser Technik wie 

Hua und Wang, erst so wisse man, "wer geliebt und 

wer gehaSt werden" solle, wurde im Interesse der 

historischen Wahrheit abgewiesen! "Wenn weiter Hin- 

zufugungen und Auslassungen vorgenommen werden, 

wann kbnnen dann Artikel Mao Zedongs und Partei- 

dokumente eingentlich als endgultig und nicht aban- 

derbar angesehen werden?" lautete der ungewollt 

nostalgische Ruckfall des Kritikers in die wahrend des 

letzten Jahrzehnts zerschlagenen Vorstellungen von 

einer echten ideologischen Orthodoxie des Staats- 

maoismus.

Die Kritik in der Hongkonger Linkspresse bezug- 

lich der Hua/Wang-Redaktion des Bandes V schnitt 

daraufhin Kernprobleme der durch die Edition ange- 

strebten Interpretation an; Band V hatte die von Mao 

gewollten "Hundert Blumen" (44) und vor allem ihr 

Umschlagen in die Verfolgung der Anti-Rechts-Kam- 

pagne des Jahres 1957 al einen Hbhepunkt enthalten. 

Nun hatte bereits vom 14. bis 22. Juni 1978, wie im 

April 1979 lanciert wurde, auf einer zentralen 

Arbeitskonferenz in Yantai, Provinz Shandong, eine 

Auseinandersetzung zwischen der Wang-Dongxing- 

Opposition und der Deng-Fraktion stattgefunden, wie
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weit die Rehabilitierung der Opfer der 1957-Kam- 

pagne gehen kbnne und unter welchen Bedingungen sie 

zu erfolgen habe. Ein KompromiB war sowohl im 

vorher verfaSten ZK-Dokument Nr. 11 als auch im 

ZK-Dokument Nr. 55 (1978) dieser Konferenz festge- 

schrieben worden. Die Wang-Gruppe war in Ab- 

deckung ihrer redaktionellen Interpretationen von 

Band V mit dem Argument aufgetreten, daB weiterhin 

die Kampagne gegen die Rechten, die nach offiziosen 

Angaben zwischen 520.000 und 600.000 Personen 

erfaBt hatte, als korrekt und rechtens betrachtet 

werden musse, daB lediglich bei der Durchfuhrung 

einige wenige Fehler unterlaufen seien, also ein AnlaS 

fur gewisse Rehabilitierungen. Die Gegenposition der 

Deng-Gruppe lautete dazu, die redaktionelle Doku- 

mentenauswahl bei der Konzipierung des AW- 

Bandes V habe die wirklichen Ereignisse verzerrt 

dargestellt; die Redaktionskommission habe "nach 

eigenen Bedurfnissen" ediert. Ein Dutzend Mao- 

Dokumente der Vorperiode der Offnungspolitik der 

Hundert Blumen seien unter den Tisch gefallen, um 

die uberraschende Kehrtwendung zu bemanteln, durch 

die die KPCh seinerzeit enorm an Vertrauen in der 

Bevblkerung eingebuSt hatte. Hier ging also die 

Kritik an Redaktionspraktiken nahtlos in eine Mao- 

Kritik in bezug auf die generellen, von dem Partei- 

chef zu verantwortenden Linien der Politik uber.

Im Marz 1979 fanden auf dem Hintergrund der 

derart verscharften Attacken gegen Mao erneut 

ernste Diskussionen innerhalb der Partei und der 

Fuhrung statt, auf denen die direkte Kritik an Mao 

und der geschickteste Weg zur Durchfuhrung einer 

solchen begrenzten Kritikkampagne diskutiert wur- 

den, eine Frage, uber die schlieBich auch das Zentral- 

komitee geheim tagte.

4.5.

"Historische Wahrheit” statt Kult und

Kanon des Staatsmaoismus?

Mit der umrissenen Verscharfung des Tons gegenuber 

Mao-Verfehlungen war fur eine Zweite Entmaoisie- 

rungsphase sowohl terminologisch als auch von der 

Argumentationsfuhrung her Mitte 1979 das Feld 

bestellt. Seit 1957 hatte Mao, so die Rote Fahne (46), 

China mit Kampagnen uberzogen, die wie Wellen eine 

uber der anderen zusammenschlugen und damit sich 

eines starrkbpfigen, halsstarrigen "Linksopportunis- 

mus" schuldig gemacht, der uber 100 Miilionen (!) 

Menschen in tragischer Weise in Mitieidenschaft 

gezogen hatte. Nicht eine "rechtsextreme" Linie war 

den Radikalen der "Viererbande", wie zunachst be- 

hauptet, anzulasten und auch nicht eine "angeblich 

linke, in Wirklichkeit rechte" Politik; das Wesen der 

Verfehlungen war eine durch und durch "linksopportu- 

nistische" Linie. Eine Abmilderung dieser kaum ver- 

hohlenen Mao-Attacke des theoretischen Parteiblat- 

tes wurde nur insofern eingeraumt, als man intern an 

der Basis zusatzlich von einer nicht wegzudiskutie- 

renden Mitverantwortung der gesamten Partei aus- 

ging. Die allgemeineren Entwicklungsperspektiven des 

Staatsmaoismus wurden durch die anschwellende, in 

die offiziellen Medien drangende Mao-Kritik erheb- 

lich mitgeformt. Die Angriffe gegen jeglichen Perso- 

nenkult der Wandzeitungen wurden formalisiert und 

konnten ab Marz 1979 in den nationalen Zeitun- 

gen (47) nachvollzogen werden. "Das Phanomen der 

Uberhbhung von Personen und der Verehrun 

stimmter Personen in unseren Reihen" leite sich 

der Kaiserverehrung des "Sohnes des Himmels" i ^US 

traditionellen Gesellschaft her, meinte nun auch cf 

Guangming-Tageszeitung. Als moderne "Gbtter-M 

cher" wurden amtliche Parteiinterpreten des Staat9' 

maoismus wie Lin Biao, Chen Boda und der versto 

ne ehemalige Geheimdienstchef Kang Sheng (zunach^ 

nur ohne Namensnennung als "theoretische Autoritat" 

in den Medien angesprochen) verurteilt und Parallelen 

negativer Erscheinungen des Mao-Kultes und des 

Stalin-Kultes angedeutet. Dem Angriff gegen Kult 

Formen wurde eine Verurteilung der politischen Fuh 

rer angefugt, die jeden Chinesen auf "grenzenlose 

Loyalitat gegenuber einzelnen Personen" verpflichtet 

hatten, weil dies den Prinzipien einer funktionieren- 

den Parteiorganisation widerspreche. Auf Mao direkt 

bezogen war die Warnung fur die Zukunft, bestimmte 

Fuhrer hatten die Kontrolle der Partei beiseite 

geschobenund seien zu "speziellen Persdnlichkeiten" 

geworden, die sich bewuBt oder unbewuBt uber Staat 

und Partei stellten und damit ihre Autoritat miB- 

brauchten, wenn sie allein nach der Devise handelten: 

"Nur was ich sage, gilt".

Wohl mit Seitenblick auf spezifische Formen der 

Mao-Verehrung, die sich nach dem Tode des Partei- 

chefs herausgebildet hatten (wie die rituelle Ver- 

bffentlichung von Einzeltexten), wiesen die Zeitungs- 

kritiken am Personenkult auf friihere Regeln der 

Partei hin, wonach eine feierliche Begehung von 

Geburtstagen der Parteifuhrer untersagt war. Die 

Ideologen um Deng verlangten, daB in Zukunft nicht 

irgendwelche Interpretatoren das Mao-Erbe manipu- 

lierten, daB die "historische Wahrheit" (48) der Par- 

teidokumente und der Parteigeschichte uberhaupt 

wieder zu Ehren zu kommen habe. Mao-Schriften 

sollten den Charakter "hbchster Weisungen" verlieren. 

Dies konnte nicht ohne Folgen fur die weitere 

Verbffentlichung des Mao-Werkes bleiben. Fur einen 

zukunftigen AW-Band VI blieb das schon angesproche- 

ne Dilemma der Einschatzung der Lushan-Konferenz 

und des GroBen Sprungs. Wenn Verteidigungsminister 

Peng mit seiner Kritik recht hatte, konnten Maos 

Beseitigung der Peng-Opposition schlieBlich nicht als 

"Lehre am negativen Beispiel" hingestellt werden; 

jedenfalls sollte der historischen Wahrheit die Ehre 

gegeben werden. Der Ausweg, auf den die Deng- 

Ideologen zusteuerten, war also eine auf die histori

schen Fakten ausgerichtete Dokumentation der Par

teigeschichte, in der folgerichtig neben Mao-Texten 

auch Schriften und AuSerungen anderer prominenter 

Parteifuhrer Platz haben sollten, wie etwa der Nac - 

laB Zhou Enlais. So gab das ZK der KPCh (anlaBlic 

des 81. Geburtstages von Zhou!) bekannt, es wer e 

Zhous Schriften (49) zusammenstellen und ab Beginn 

des Jahres 1980 der Offentlichkeit vorlegen.

DaB selbst mit solchen Grundsatzen das Pr0 er^ 

der "politischen Redaktion" auch der Mao-Schri e 

nicht vollig aus der Welt geschaffen ^ar’ mUus„ 

jedem einleuchten, der die stark tendenzibse Neuai 

legung bzw. Neudefinition des Staatsmaoismus 

den bisher bekannten Umrissen des 

schehens der jungsten Vergangenheit verglich. 

muSten die Deng-Historiker auf die Dauer zwan^S • in 

fig mit den Geheimhaltungsgrundsatzen der Par 

Konflikt geraten. Wenn weitgehende Offen ei 

ein nuchterner Blick auf Fehlentwicklungen e 

gangenheit weiterhin Gultigkeit heben ein

wurde mit dem Ruf nach "historischer Wahr hek 

so definiertes Geschichtsbild die schwere yP
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der Partei fur die Zukunft:

"Bestimmte Genossen sind jetzt der Meinung, daB die 

zweite Dekade nach der Grundung unseres Staates 

nicht so gut gewesen sei wie die erste und daB die 

dritte Dekade sogar noch schlimmer war als das 

zweite Jahrzehnt. Damit meinten sie, daB wir Ruck- 

schritte gemacht haben. Wir kbnnen nicht behaupten, 

daB solche Argumente und Ansichten vollstandig 

grundlos sind”. (50)

Eine lastende Ruckperspektive der Negativstufen fur 

eine Partei, die einen Neuanfang versucht!

Die ganze Wende in Sachen Staatsmaoismus war 

im iibrigen immer noch vorwiegend ein groB angeleg- 

ter, ernsthafter Versuch der Vergangenheitsbewalti- 

gung. Zukunftsfragen etwa, wie weit eigentlich selbst 

ein neustrukturiertes System des maoistischen Staa

tes in der Lage sein wurde, die anvisierte Modernisie- 

rung eines Entwickiungslandes tatsachlich erfolgreich 

durchzusetzen, spielten noch langst nicht die ihnen 

zukommende Rolle in der bffentlichen Diskussion; 

nicht von ungefahr verkauften Anfang Mai 1979 De- 

monstranten gegen Dengs Neue Politik an Pekings 

Mauer der Demokratie Borschuren (51), in denen sie 

nun ausgerechnet die Wirtschaftspolitik der Moderni- 

sierung mit dem miSgluckten radikalmaoistischen 

GroBen Sprung vom Ende der 50er Jahre verglichen. 

Wieweit wurde selbst ein entruckterer, zunehmend 

ritualisierter Staatsmaoismus als Grundstoff nationa- 

len Identitatsbedurfnisses fur ein dergestalt ver- 

unsicherndes Experiment der Modernisierung noch von 

Nutzen sein kbnnen?
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scher Ubersetzung in: Mao intern, S. 180-205.

16) Mao habe sich gegen den Personenkult am 

26.9.67 ausgesprochen, vgl. XNA, 27.12.78.

17) GMRB, 29.12.78, vgl. Anm. 9.

18) Zu dieser Wandzeitung vgl. AFP, 18.12.78.

19) Siehe GMRB, 12.11.78; RMRB, 24.11.78; RMRB, 

26.11.78; GMRB, 23.12.78; RMRB,25.9.78; 

RMRB, 20.11.78; XNA, 2.1.79.

20) XNA, 2.1.79. Mikojan wurde am 6.4.56 von Mao 

empfangen.

21) Einen Bericht uber die Veranderungen der Stalin- 

Einschatzung in der Sowjetunion gab z.B. der 

Christian Science Monitor, 6.2.79.

22) Zu einer der ersten Wandzeitungen in Peking 

gegen Mao am 19.11. vgl. AFP, 20.11.78. Es 

wurde im folgenden zu weit fuhren, jede Wand

zeitung einzeln nachzuweisen. Die Darstellung 

stiitzt sich auf eine Sammlung von Wandzeitun

gen, die in Peking gemacht und dem Institut fur 

Asienkunde freundlicherweise zur Verfugung ge- 

stellt wurde. Im ubrigen wurden samtliche Be- 

richte uber Wandzeitungen des betreffenden 

Zeitraumes aus der New York Times (unten als 

NYT), des Foreign Broadcast Information Service 

(unten als FBIS) und des SWB ausgewertet; im 

folgenden sind deshalb nur die wichtigsten ein

zeln zitiert. Folgende Artikel der Zeitschrift 

Zhengming waren relevant: Erbffnung der Debat- 

te, November 1977, Nr. 1, S. 26-28; Hbhepunkt- 

Leitartikel, Dezember 1978, Nr. 14, S. 4; vgl. 

weiter Juni 1978, Nr. 8, S. 30-31; Juli 1978, 

Nr. 9, S. 19 und S. 6-9 und S. 62; August 1978, 

Nr. 10, S. 11-12; September 1978, Nr. 11, S. 5-7 

und November 1978, Nr. 13, S. 40-41. Hinzu 

kommen parallele Ausgaben der Zeitschrift 

Dongxiang.

23) Nach AFP, 3.12.78.

24) Zhengming, November 1977, Nr. 1, S. 26-28.

25) Vgl. AFP, 22. und 27.11.79.

26) NYT, 8.1.79; ein Foto einer solchen Wandzeitung 

mit einem Bauplan-AufriB des auf dem Tianan

men-Platz einzufugenden Zhou-Mausoleums 

brachte Das Neue China, Nr. 2, 1979. Erst 

Anfang Mai 1979 konnten auslandische Politiker 

wie der malaysische Ministerprasident Hussein



CHINA aktuell 696
Juni 1979

Onn oder Prinz Sihanouk ebenso wie zahlreiche 

chinesische Delegationen das Mao-Mausoleum 

wieder besuchen, vgl. Suddeutsche Zeitung, 

4.5.79.

27) Zhengming, August 1978, Nr. 10, S. 12; und Sep

tember 1978, Nr. 11, S. 6.

28) Zhengming, Dezember 1978, Nr. 14, S. 4.

29) Nach NYT, 28.11.78.

30) Zhengming, September 1978, Nr. 11, S. 6 und Juli 

1978, Nr. 9, S. 8. Anfang Marz 1979 stellt ein 

Leitartikel der Volkszeitung fest, daO ”das Zen- 

tralkomitee gegenwartig nach einem geeigneten 

Entwurf fur die Errichtung einer Gedenkhalle fur 

den Genossen Zhou Enlai und andere Revolutio- 

nare der alteren Generation, die in der Partei- 

geschichte entscheidend zur chinesischen Revo

lution beigetragen haben”, suche; RMRB, 5.3.79.

31) Das KommuniquS des Plenums brachte XNA, 

23.12.78; ein wichtiger Leitartikel zum Plenum 

war abgedruckt in RMRB, 25.12.78; vgl. auch die 

weitere ausfuhrliche Berichterstattung der XNA 

vom 23.12.78 mit einer Zusammenfassung uber 

die personellen Veranderungen und mit Kurz- 

biographien der neuen Politburomitglieder, der 

zusatzlichen ZK-Mitglieder sowie der personellen 

Besetzung der Zentralen Kommission fur die 

Inspektion der Disziplin. Vgl. auch die Hongkon- 

ger Jingbao, 10.1.79, Nr. 18.

32) Pravda nach Tass, 7.12.78; NYT, 21.11.78. Zum 

Deng-Interview mit dem US-Journalisten Robert 

D. Novak vgl. FBIS, 27.11.78.

33) Diese Liste folgt Dongxiang, Dezember 1978, 

Nr. 3, S. 4 ff.; ahnlich berichtete Mingbao vom 

22.12.78. Vgl. auch Zhengming, Dezember 1978, 

Nr. 14, S. 7.

34) Die erste Nummer der Chinesischen Jugend

wurde von der Wang-Opposition mit vier intern 

vorgebrachten Argumenten zuriickgehalten: Sie 

habe keinen Artikel zum Jahrestag von Maos Tod 

und keine Inschrift des Parteivorsitzenden Hua 

Guofeng enthalten, durfe weder die Gedichte 

zum Tiananmen-Fall bringen noch einen der 

"Helden" der Tiananmen-Demonstration, Han 

Zhixiong, verherrlichen. Tatsachlich ging vor 

allem der indirekt Mao kritisierende Artikel dem 

stell vertretenden Parteivorsitzenden Wang

Dongxing zu weit.

35) Vgl. z.B. den Kommentator-Artikel der RMRB 

vom 13.1.79 uber Kritik und Selbstkritik sowie 

den Leitartikel der RMRB vom 3.1.79 uber 

demokratisches Verhalten auf dem 3. Plenum.

36) Vgl. die Hongkonger Jingbao, 10.1.79, Nr. 18, und 

die Zeitung Mingbao, 15.1.79.

37) Stern, 1.3.79

38) SWB, 3.4.79; weitere Nachweise C.a., Marz 1979, 

U 17. Zur Predigt der Roten Fahne HQ, 1979, 

Nr. 4, S. 16-20.

39) Ein internes Dokument vom 1.2.77, nach Zhong- 

yangribao, 23.3.77. Dongxiang, 1978, Nr. 4, S. 35- 

43; Chinas interne Informationsmaterialien 

(Cankao ziliao) fur Fuhrungskader druckte z.B. 

die Umfrageergebnisse am 28.1.79 nach.

40) RMRB, 9.3.79 und Qishiniandai, 1979, Nr. 4, 

S. 15-18.

41) Qishiniandai, 1979, Nr. 4, S. 15-18.

42) Zu Deng Tuo u.a. vgl. GMRB, 22.2.79, zur 

’’Gegenstrbmung” s. RMRB, 26.2.79, zum Kultur- 

ministerium s. XNA, 28.2.79.

43) RMRB, 13.3.79. Der Form nach war dieser 

Nachdruck ("mit Auslassungen!") des Artikels

44)

45)

46)

47)

48)

50)

eines gewissen Huang Shaoqun aus der Jiangxi- 

Universitatszeitung 1978, Nr. 4, nur die Meinung 

eines Einzelnen.

Zhengming, 1979, Nr. 17, S. 5-8.

Vgl. z.B. SWB, 18.3.79.

HQ, 1979, Nr. 4, S. 21-26; zu den 100 Millionen 

Betroffener vgl. Zhengming 1979, Nr. 17, S. 8.

Zum Personenkult vgl. einen ausfuhrlichen Arti

kel der GMRB vom 11.3.79.

GMRB, 11.3.79 und RMRB, 13.3.79. 49)Vgl. Z.B.

RMRB, 5.3.79; weitere Nachweise C.a’ 

Marz 1979, U 12.

Internes Dokument vom 1.2.77, vgl. Anm. 39, 

Frankfurter Rundschau, 4.5.79.


