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I.

Im Herbst 1968 schien der "Fall" Chien Po-tsan seinen 

AbschluB gefunden zu haben: Nach den Angriffen und 

Verfolgungen, denen der prominente Historiker und 

Dekan der Fakultat fur Geschichtswissenschaft der 

Peking-Universitat wahrend der Kulturrevolution aus- 

gesetzt war, sah er keine Mbglichkeit mehr, seine 

Arbeit und sein Leben sinnvoll fortzusetzen. Gemein- 

sam mit seiner Frau suchte er den Freitod.

Nach dem Sturz von Chang Ch'un-ch'iao, Wang 

Hung-wen, Yao Wen-yuan und Ch'iang Ch'ing im 

Oktober 1976 wurde mit vielen anderen auch dieser 

"Fall" wieder aufgerollt. Heute wird der sogenannten 

Viererbande vorgeworfen, dafl sie Chien Po-tsan 

verfolgt und auf grausame Weise in den Tod getrieben 

habe. (1) Dieser Vorwurf der psychischen und physi- 

schen Unterdruckung eines angesehenen Wissen- 

schaftlers und langjahrigen Mitgliedes der Kommu- 

nistischen Partei Chinas (KPCh) ist nur eine von 

zahlreichen Beschuldigungen, die heute gegen die 

Schanghaier "Pseudo-Linken" sowie namentlich gegen 

Ch'en Po-ta (2) und seine Anhanger im Bereich der 

Geschichtswissenschaft erhoben werden. Andere An- 

griffe gelten der ihr zur Last gelegten Stagnation der 

historischen Forschung im vergangenen Jahrzehnt, 

dem pragmatischen Gebrauch der Geschichte und 

ihrer Degradierung zu einem Instrument ihrer reak- 

tionaren Politik, zu einer "Geschichtskunde der ver- 

steckten Anspielungen". Sie richten sich gegen ihre 

Verfalschung des Marxismus-Leninismus und der Ideen 

Mao Tse-tungs in der Geschichtswissenschaft, gegen 

ihr Abgehen vom Prinzip der marxistischen Klassen- 

analyse und ihre Verbreitung feudaler und burgerli- 

cher, idealistischer und metaphysischer Geschichts- 

auffassungen. (3) ZusammengefaBt spricht man daher 

von der mehr als zehnjahrigen "faschistischen Herr- 

schaft und Diktatur der Viererbande im Kulturbe- 

reich". (4)

Seit Marz 1978 wurde Chien Po-tsan schrittweise 

rehabilitiert: Zuerst wiirdigte der Chefredakteur der 

"Historischen Studien" (Li-shih yen-chiu), Li Shu, in 

einem Beitrag der "Volkszeitung" (Jen-min Jih-pao) 

unter Erwahnung der diesem auch von Mao Tse-tung 

entgegengebrachten Hochschatzung Chien Po-tsans 

Verdienste fur die Geschichtswissenschaft. (5) Als 

nachstes erschienen Wandzeitungen auf dem Campus 

der Peking-Universitat, die nicht nur seine Kritik an 

der idealistischen Geschichtsauffassung Ch'en Po-tas, 

Lin Piaos und der "Viererbande" referierten und die 

von ihm in den Debatten der friihen sechziger Jahre 

vertretenen Auffassungen als korrekt hinstellten, 

sondern daruber hinaus auch eine Untersuchung der 

Umstande seines Todes forderten. (6) Anfang 

September fand dann auf dem Pekinger Heldenfried- 

hof Pa-pao-shan eine groBe Trauerfeier statt, auf der 

das Mitglied des Politburos, Ulanfu, und der Rektor 

der Peking-Universitat, Chou P'ei-yuan, die 

Trauerreden hielten. Der Volksverlag plant bereits 

eine Neuverbffentlichung seines "Abrisses der Ge

schichte Chinas" (Chung-kuo shih kang-yao) in vier 

Banden (7), und auch die Diskussion und die Ausein- 

andersetzung mit seinen Forschungsergebnissen und 

geschichtstheoretischen Vorstellungen haben bereits 

begonnen.

Die heutige Einschatzung Chien Po-tsans wurde 

von einer Professorin fur Geschichte an der Peking- 

Universitat folgendermaBen zum Ausdruck gebracht: 

"Genosse Chien Po-tsan war einer der ersten, die mit 

marxistischer Geschichtstheorie und marxistischer 

Geschichtsauffassung die chinesische Geschichte er- 

forscht haben. In der Zeit des antijapanischen Wider- 

standskrieges und des Befreiungskrieges hat er unter 

Fuhrung der Partei und unter der direkten Anleitung 

des Ministerprasidenten Chou En-lai entschlossen 

gegen das reaktionare Regime Chiang K'ai-sheks 

gekampft. Nach der Befreiung hat er viele 

theoretische Ansichten zur Geschichtswissenschaft 

geauBert." (8)

Die Rehabilitierung Chien Po-tsans ist ein Indi- 

kator fur gegenwartige Bestrebungen im Bereich der 

Geschichtswissenschaft, an Traditionen der funfziger 

und sechziger Jahre anzukniipfen, die gerade 

wesentlich von Persbniichkeiten wie Chien gepragt 

wurden.

Chien Po-tsan entwickelte seine 

Geschichtsauffassung, geschichtstheoretischen

Vorstellungen und historische Methode und Arbeits- 

weise in Auseinandersetzung mit traditionellen 

Geschichtsauffassungen und mit burgerlich pragmati

schen Geschichtsvorstellungen, aber auch mit pseudo- 

marxistischen mechanistischen und schematischen 

Auffassungen von Geschichte und einem Verstandnis 

von Geschichtswissenschaft, das wissenschaftliche 

Objektivitat (9) der politischen Parteilichkeit unter- 

ordnen wollte, einem Verstandnis von Geschichtswis

senschaft also, wie es von Ideologen wie Ch'en Po-ta 

und der "Viererbande" vertreten wurde. Der Entwick- 

lungsgang Chien Po-tsans und die Herausbildung 

seiner geschichtstheoretischen Vorstellungen sind
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daher nicht allein als individuelle Ansatze und Bestre- 

bungen zum Aufbau einer marxistischen Geschichts- 

wissenschaft in China zu werten, sondern sie sind 

beispielhaft fur den gesamten komplizierten Entwick- 

lungsprozeB der chinesischen Geschichtswissenschaft. 

Heute ist die Auseinandersetzung mit Chiens ge- 

schichtstheoretischen Vorstellungen ein wichtiger Be- 

standteil der gegenwartigen Diskussion um die Neu- 

orientierung der Geschichtswissenschaft. (9a)

n.

Chien Po-tsan wurde 1898, im Jahr der Reformbewe- 

gung K'ang Yu-weis, in T'ao-yuan in der Provinz 

Hunan geboren. (10) Er stammte aus einer "Eamilie 

des werktatigen Volkes" (11) und gehorte zur nationa- 

len Minderheit der Uiguren. Nach dem Besuch der 

Handelsschule in Wuch'ang ging er 1924 zu einem 

eineinhalbjahrigen Studienaufenthalt an die Universi- 

tat von Kalifornien in den USA.

Nach China zuruckgekehrt, begann Chien sich 

wahrend der Nationalen Einheitsfront 1924-1927 poli- 

tisch zu betatigen. Er wurde zunachst politischer 

Berater des Eiihrers der sogenannten Chihli-Militari- 

sten-Clique, Ts'ao K'un, der von 1920-1924 President 

der Pekinger Zentralregierung gewesen war. Wahrend 

des Nordfeldzuges 1926/27 arbeitete er in der Partei- 

zentrale der Kuomintang, mit der seine politischen 

Aktivitaten bis mindestens 1935/36 verbunden blie- 

ben. 1927 wurde Chien dann Sekretar des Generals 

Shang Chen, der dem als fortschrittlich geltenden 

Provinzgouvemeur von Shansi unterstand, und ab 1929 

arbeitete er in gleicher Position fur seinen Lands- 

mann T'an Chen, der zur linken Gruppierung der 

Kuomintang gehorte. Als T'an Chen zum Vizeprasi- 

denten des Justizministeriums ernannt worden war, 

hatte Chien 1934 Gelegenheit, ihn auf einer sechsmo- 

natigen Informationsreise durch Westeuropa, Japan 

und die USA zu begleiten. Diese Tatigkeit in der 

Kuomintang wurde ihm spater in einem kulturrevolu- 

tionaren Pamphlet als "konterrevolutionare" Aktivita

ten angelastet. (12)

Chien Po-tsan hatte sich noch vor Beginn des 

antijapanischen Krieges der Kommunistischen Partei 

angeschlossen, trat aber unter den damaligen Bedin

gungen der Verfolgung der Kommunisten in den 

Kuomintang-Gebieten nicht offen als Mitglied auf. 

Daraus wurde ihm gegenuber in der Kulturrevolution 

einer der schlimmsten uberhaupt denkbaren Vorwlirfe 

abgeleitet: Er habe seit 1938 "im Dienst Chiang K'ai- 

sheks" gestanden. (13) Demgegenuber wird heute 

wieder ausdrucklich betont, daB er damals "unter 

Euhrung der Partei und unter der direkten Anleitung 

des Ministerprasidenten Chou En-lai entschlossen 

gegen das reaktionare Regime Chiang K'ai-sheks 

gekampft" (14) habe.

Wahrend der ersten Kriegsjahre lehrte Chien Po- 

tsan zunachst an einer Lehrerbildungsanstalt in Hu

nan. 1940 fluchtete er vor den anruckenden Japanern 

nach Chungking, wo er die letzten Kriegsjahre ver- 

brachte. Dort war er in seiner wissenschaftlichen und 

politischen Arbeit stark eingeschrankt, weil er nicht 

nur unter schwierigsten Bedingungen sein Leben 

fristete, sondern auch standig den Repressionen der 

Kuomintang ausgesetzt war. (15) Dennoch setzte er 

sich in diesen Jahren mit dem Mittel der ideologi- 

schen Auseinandersetzung fur die politischen Ziele 

des Widerstandskrieges und der Nationalen Einheits

front ein. Im Mittelpunkt seiner Bemuhungen stand 

der Kampf um nationale Einheit zur Erlangung der 

nationalen Unabhangigkeit. Mit der ausgesprochenen 

Absicht, insbesondere den "Jugendlichen ein richtiges 

Geschichtsbild und eine korrekte Einschatzung des 

Befreiungskrieges zu vermitteln" (16), setzte er sich 

mit den faschistischen und reaktionaren Auffassungen 

der Gegner der Einheitsfront, mit den Erscheinungen 

des Defatismus und Kapitulantentums sowie mit dem 

burgerlichen Pragmatismus Hu Shihs und dem pseudo- 

marxistischen Schematismus T'ao Hsi-shengs (17) aus- 

einander und versuchte gleichzeitig, die Grundlagen 

der marxistischen Geschichtstheorie darzulegen und 

darauf aufbauend eine neue Geschichte Chinas zu 

schreiben (18). Daruber hinaus suchte er in popularen 

Artikeln die Notwendigkeit der Einheitsfront gegen

uber dem japanischen Aggressor durch Beispiele aus 

der Geschichte zu begrunden und appellierte so an die 

patriotischen Gefuhle seiner Landsleute, um sie fur 

den Widerstandskrieg zu mobilisieren. (19)

1945 muBte Chien Po-tsan wie viele seiner 

Kollegen, die die Politik der Kuomintang kritisierten, 

Chungking verlassen. Er ging zunachst nach Schang- 

hai, hielt dort an der Eu-tan Universitat Vorlesungen 

zur Geschichtstheorie (20) und trat 1946 eine Profes- 

sur an der Ch'ien-min-kuo-Universitat an. (21) Bald 

war er jedoch gezwungen, nach Hong Kong zu 

emigrieren, wo er als Historiker lehrte und an 

archaologischen Untersuchungen teilnahm.

Als sich der Sieg der Kommunisten 1948 abzeich- 

nete, konnte Chien nach Peking zuruckkehren, und er 

begann, sich offen fur die politischen Ziele seiner 

Partei einzusetzen. Als einer der fuhrenden Intellek- 

tuellen gestaltete er dann aktiv das politische und 

wissenschaftliche Leben in der Volksrepublik mit. Er 

bekleidete wichtige politische Amter, spielte eine 

einfluBreiche Rolle im Wissenschaftsbereich und ent- 

wickelte in theoretischer und organisatorischer Hin- 

sicht entscheidende Ansatze fur den Aufbau einer 

marxistischen Geschichtswissenschaft.

Im April 1949 wurde er als Delegierter zur 

1. Weltfriedenskonferenz nach Prag entsandt; in der 

Eolge engagierte er sich in mehreren Ereundschafts- 

gesellschaften. Im gleichen Jahr wurde er Mitglied 

der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen 

Volkes und gehorte dann ab 1954 bis zum Beginn der 

Kulturrevolution standig ihrem Nachfolgeorgan, dem 

Nationalen VolkskongreB, an. Daruber hinaus arbeite

te er in mehreren staatlichen Eachkomitees mit. (22)

Bereits 1949 wurde Chien auch zum Professor an 

der Yen-ching-Universitat ernannt. Nach deren Auf- 

losung 1951 lehrte er an der neugegrundeten Zentra- 

len Akademie fur Nationale Minderheiten. Anfang

1954 erhielt er dann die einfluBreiche Stellung des 

Dekans der Eakultat fur Geschichtswissenschaft an 

der renommierten Peking-Universitat, die er bis 1966 

innehatte. Er wurde Redaktionsmitglied der wichtig- 

sten historischen Zeitschriften: den "Historischen 

Studien", dem "Neuen Aufbau" (Hsin chien she) und der 

"Humanistischen Wissenschaft" (Jen-wen k'e-hsiieh).

1955 wurde er in den Vorstand der Nationalen 

Gesellschaft fur Geschichte gewahlt und kurz darauf 

zum Mitglied des Standigen Ausschusses der Abtei- 

lung fur Philosophie und Sozialwissenschaften an der 

Akademie der Wissenschaften ernannt, wo er im 

Dritten Historischen Institut mitarbeitete. (23) Zu 

erwahnen bleiben noch seine Auslandsreisen, die 

davon zeugen, an welch prominenter Stelle er unter 

den Wissenschaf tiern der Volksrepublik stand. (24) Im 

Marz 1962 erreichte seine wissenschaftliche und
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politische Karriere ihren Hbhepunkt: Er wurde zum 

Vizeprasidenten der Peking-Universitat ernannt.

in.

Die geschichtstheoretischen Auffassungen Chien Po

tsans und sein politisches Verstandnis von marxisti- 

scher Wissenschaft standen im Zentrum der Vorwurfe, 

die ihm in der Kulturrevolution gemachten warden 

und die zum AnlaB fur seine Verfolgung dienten. Ch'i 

Pen-yu, Lin Chieh und andere Historiker, die heute zu 

den Anhangern Ch'en Po-tas und der "Viererbande" 

gezahlt werden (25), warfen ihm burgerliches und 

revisionistisches Denken vor. Er habe sich gegen die 

fuhrende Rolle des Marxismus-Leninismus und der 

Mao Tse-tung-Ideen in der Geschichtswissenschaft 

gewandt und unter dem Vorwand der Wissenschaft- 

lichkeit der Geschichtswissenschaft sich dem Prinzip 

widersetzt, daB historische Forschung der proletar i- 

schen Politik, den Arbeitern, Bauern und Soldaten, 

insbesondere aber den funfhundert Millionen Bauern 

dienen mlisse. Er sei in seinen historischen Forschun- 

gen vom Klassenstandpunkt abgegangen und habe 

statt dessen burgerlichen Historismus betrieben. Ins

besondere habe er die Rolle der Bauern und der 

Bauernkriege in der Geschichte verleumdet und dem- 

gegenuber die feudale Grundherrenklasse und das 

Feudalsystem insgesamt beschbnigt. (26)

Diese Vorwurfe beruhren letztlich Kernfragen 

des historischen Materialismus und des marxistischen 

Wissenschaftsverstandnisses, insbesondere das Ver- 

haltnis von Geschichtswissenschaft und Politik, von 

wissenschaftlicher Objektivitat und Parteilichkeit. 

Sie haben einen zentralen Stellenwert in der ideologi- 

schen Auseinandersetzung zwischen den Vertretern 

der "kulturrevolutionaren Ideologic" und ihren Geg- 

nern. (27) Diese Auseinandersetzung war bereits in 

den friihen Diskussionen der dreiBiger und vierziger 

Jahre angelegt, kam jedoch erst ab Ende der funfzi- 

ger Jahre voll zum Ausbruch. Dabei stand die Frage 

im Vordergrund, wie marxistische Geschichtstheorie 

in China konkret angeeignet und angewandt werden 

soil und in welchem MaBe Beschaftigung mit der 

Geschichte und Geschichtsschreibung wissenschaftli- 

chen Charakter habe. Chien Po-tsans geschichtstheo- 

retische Abhandlungen und seine konkreten Forschun- 

gen stellen einen Versuch dar, mit der traditionellen 

Auffassung von Geschichtsschreibung als einem Mit- 

tel zur Apologie und Legitimation aktueller politi- 

scher MaBnahmen zu brechen und vom Standpunkt des 

historischen Materialismus aus fur eine wissenschaft- 

liche Beschaftigung mit der chinesischen Geschichte 

einzutreten, vom Mittel der historischen Analogic zur 

historisch-materialistischen Methode uberzugehen.

Chien Po-tsan hat bereits 1938 in seinem 

"Lehrgang der Geschichtsphilosophie" (28) die Grund- 

gedanken seines Verstandnisses von Geschichtswissen

schaft dargelegt. Er definierte die Geschichte als 

einen "aufeinanderfolgenden ProzeB der Entstehung, 

Entwicklung und Abldsung der im standigen Kampf 

der Menschen um ihre Existenz entwickelten bkono- 

mischen Gesellschaftsformationen" (29). Ausgehend 

davon entwickelte er einige Kerngedanken des histo

rischen und dialektischen Materialismus wie etwa die 

GesetzmaBigkeit der historischen Entwicklung, die 

Abfolge der historischen Entwicklungsstufen und die 

dialektische Einheit von Allgemeinem und Besonde- 

rem. Dabei stellt er zwei methodische Prinzipien in 

den Vordergrund: das Prinzip des Historismus und das 

Prinzip der Dialektik. Dementsprechend bildeten der 

historische Zusammenhang in Raum und Zeit, die 

Betrachtung der gesellschaftlichen Erscheinungen in 

ihrer Entstehung, Entwicklung und ihrem Vergehen 

einerseits und die Wechselbeziehungen zwischen den 

gesellschaftlichen Erscheinungen, zwischen objekti- 

ven und subjektiven Faktoren, zwischen Basis und 

Uberbau und zwischen Fuhrer und Massen anderer- 

seits die Schwerpunkte seiner Darstellung. Dabei 

grenzte er sich sowohl gegen eine burgerliche histori- 

sierende, individualisierende Betrachtungsweise der 

Geschichte als auch gegen eine vulgar-marxistische, 

einseitige deterministische Betonung der bkonomi- 

schen Basis oder des objektiven Faktors in der 

historischen Entwicklung ab.

Nach dem im "Lehrgang" begrundeten Ge- 

schichtsverstandnis impliziert marxistische Wissen

schaft auch fur Chien Parteilichkeit: Sie ist eine 

"Wissenschaft des Kampfes", eine "revolutionare Wis

senschaft" (30), eine "Philosophic der Massen". (31) 

Ihr Verdienst ist es gerade, "die gesellschaftliche 

Entwicklung mit der Praxis des Kampfes der Men

schen um ihre Existenz" verbunden zu haben. Diese 

Lebenstatigkeit der Menschen zu erklaren, soil dem

entsprechend auch die Aufgabe der Geschichtswissen

schaft sein. (32)

In dem BewuBtsein, daB die Geschichtswissen

schaft mit dem politischen Kampf verbunden werden 

miisse, wollte Chien im "Lehrgang" die fruhere 

"Trennung der Theorie von der Praxis" und den 

"unbeweglichen Formalismus" uberwinden, seine theo- 

retischen Ausfuhrungen mit der chinesischen Ge

schichte "verbinden" und einen unmittelbaren Bezug 

zum antijapanischen Widerstandskrieg herstellen. (33) 

Durch eine Reihe von Beispielen illustrierte er an- 

schaulich seine theoretischen Uberlegungen und de- 

monstrierte so, wie er sich eine wechselseitige 

Durchdringung von marxistischer Theorie und konkre- 

ter chinesischer Geschichte und Gegenwart vorstell- 

te. Dabei spielte fur ihn die aktuelle politische 

Situation, die Auseinandersetzung mit den Gegnern 

der Nationalen Einheitsfront sowie mit seiner Mei- 

nung nach falschen geschichtstheoretischen Tenden- 

zen und schadlichen Einflussen innerhalb der Einheits

front eine ausschlaggebene Rolle. Das stand jedoch 

nicht in Widerspruch zu seiner wissenschaftlichen 

Motivation, eine fundierte Geschichtsphilosophie zu 

schaffen, um die "GesetzmaBigkeit der Entstehung, 

Entwicklung und Veranderung jeder einzelnen histori

schen Stufe der menschlichen Gesellschaft" erkennen 

zu kbnnen.(34)

Wahrend Chien Po-tsan nun in seinem "Lehrgang" 

direkt und unmittelbar durch die Herstellung aktuel

ler Beziige zu politischen Fragen Stellung nahm, 

verbffentlichte er auch einige historische Studien 

insbesondere zur Sung-(960-1279) und Ming-(1368- 

1644) Zeit, in denen er sich mit dem Mittel der 

historischen Analogic indirekt zu aktuellen politi

schen Fragen auBerte. Er stellte die Verteidiger der 

nationalen Unabhangigkeit in der Geschichte als 

positive und die Landesverrater fruherer Zeiten als 

negative Vorbilder fur den gegenwartigen Wider

standskrieg dar, verteilte so "Lob und Tadel" (35). 

Damit griff er unter den Bedingungen der Repression 

und Zensur durch die Kuomintang auf ein traditionel- 

les Mittel fruherer Geschichtsschreibung zuruck: hi

storische Persbniichkeiten und Ereignisse losgelbst 

vom gesellschaftlichen Kontext aufgrund auBerer 

Ahnlichkeiten mit Persbniichkeiten und Ereignissen
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der Gegenwart gleichzusetzen und auf diese Weise 

kritisch Stellung zur aktuellen Politik zu beziehen.

Chien Po-tsan selbst lehnte dieses Analogiever- 

fahren, "mit dem Alten die Gegenwart erklaren" (i ku 

yu chin), das auch er zugegebenermaBen vor 1949 

angewandt hatte, nach Griindung der Volksrepublik 

ganz entschieden als unwissenschaftliches Herange- 

hen an die Geschichte ab. Die Gleichsetzung vergan- 

gener Realitat mit der Gegenwart verstoBe gegen das 

Prinzip des Historismus: Entweder verfalle man in 

den Fehler der Modernisierung historischer Ereignisse 

und Persbniichkeiten (hsien-tai-hua) oder aber in den 

umgekehrten Fehler, gegenwartige Erscheinungen ins 

klassische Altertum zu projizieren (ku-tien-hua). Dar- 

iiber hinaus bezweifelte er auch den propagandisti- 

schen Nutzen. Ein seiches Verfahren sei nicht dazu 

geeignet, den Menschen die reale Politik greifbar zu 

machen, sondern verwirre sie nur. (36)

In seinen ersten Arbeiten Anfang der funfziger 

Jahre uber die Feudalgesellschaft im chinesischen 

Altertum, die Bauernkriege und die Einschatzung 

historischer Persbniichkeiten (37) versuchte Chien 

dann, von einem materialistischen, historischen 

Standpunkt aus, Ereignisse und Persbniichkeiten in 

ihrem jeweiligen historischen Stellenwert zu untersu- 

chen und einzuschatzen. Das 1956 publizierte Buch 

"Kurzer AbriB der chinesischen Geschichte", das 

unter seiner Leitung verfaBt wurde, spiegelt dieses 

Geschichtsverstandnis wider. (38)

Bereits im Jahre 1943 hatte Chien Po-tsan sich 

erstmals in der parteieigenen Tageszeitung "Neues 

China" (Hsin-hua Jih-pao) dafur ausgesprochen, daB 

man "gestutzt auf verlaBliche historische Quellen die 

eigenen SchluBfolgerungen beweisen und nicht mit 

leeren Worten prinzipielle Ausfuhrungen uber Klas- 

sencharakter machen solle". (39) 1956, wahrend der 

Hundert-Blumen-Bewegung, wandte er sich erneut 

gegen solche Tendenzen und beklagte, daB die 

Wissenschaft "zum bloBen Ausrufen von Losungen" 

degradiert wurde. (40) Als nun 1958 im Rahmen des 

GroBen Sprunges vor allem Ch'en Po-ta die Losungen 

"Groflen Wert auf das Neue und weniger Wert auf das 

Alte legen" (hou chin po ku) und "das Altertum fur die 

Gegenwart nutzen" (ku wei chin yung) (41) propagier- 

te, um eine "Revolution in der Geschichtswissen- 

schaft" durchzufuhren, hatte sich Chien zwar zu- 

nachst verbal hinter diese Losungen gestellt, sie 

inhaltlich jedoch von Anfang an in seinem Sinne 

interpretiert. (42)

Fur die Gruppe um Ch'en Po-ta sollte diese 

"Revolution" (43) den Sieg des "proletarischen Stand- 

punktes" in der Geschichtswissenschaft uber den 

"burgerlichen Standpunkt" herbeifuhren (44), wie das 

dann spater in langen Debatten zur Zeit der Kulturre- 

volution auch geschah. "GroBen Wert auf das Neue 

und weniger Wert auf das Alte legen" und "das 

Altertum fur die Gegenwart nutzen" bedeutete fur sie 

nicht bloB eine Verlagerung des Erkenntnisinteresses 

der Historiker auf die moderne Geschichte, sondern 

hatte vor allem eine direktere Nutzbarmachung der 

Geschichte fur die aktuelle Politik zum Ziel. (45) 

Dieses Verstandnis von "proletarischer Wissenschaft" 

lief dabei letztlich - wie man es heute sieht - auf die 

Liquidierung der Geschichtswissenschaft als Wissen

schaft hinaus. (46) Das war fur Chien nicht akzepta- 

bel, deshalb kritisierte er bereits Anfang der sechzi- 

ger Jahre die in der Zeit des GroBen Sprunges 

sichtbar gewordenen Tendenzen einer so verstandenen 

Geschichtswissenschaft. (47) Er wandte sich dagegen, 

die konkrete wissenschaftliche Analyse durch allge- 

meine Ausfuhrungen uber marxistische Prinzipien und 

durch einzelne Zitate der marxistischen Klassiker zu 

ersetzen und die Geschichte so nach den subjektiven 

Absichten der Historiker zu verbiegen. (48) Fast jede 

beliebige politische Parole habe man der Geschichte 

damals aufgepfropft, und mit der Erklarung, daB die 

Geschichte vom Klassenstandpunkt aus einzuschatzen 

sei, sei man vollig von einer historischen Betrach- 

tungsweise abgegangen, habe historische Ereignisse 

und Persbniichkeiten mit den Kriterien der "Avant- 

garde des Proletariats" bewertet und von einem 

moralischen Standpunkt aus alle Erscheinungen der 

Feudalgesellschaft abgelehnt. (49)

Wenn Chien die Losung "GroBen Wert auf das 

Neue, weniger Wert auf das Alte legen" unterstutzte, 

dann wollte er damit zwar auch eine Verlagerung des 

Erkenntnisinteresses der Historiker auf die Moderne 

zum Ausdruck bringen, sie aber auf keinen Fall so 

verstanden wissen, daB keine Forschungen zur alten 

Geschichte mehr durchgefuhrt werden sollten. Nach 

wie vor trat er auch dafur ein, an den Schulen mit 

dem Studium der alten Geschichte, wenn auch in 

gekurzter Form, zu beginnen, um den gesamten 

historischen EntwicklungsprozeB besser aufzeigen zu 

kbnnen.(50)

"Das Altertum fur die Gegenwart nutzen" bedeu

tete fur ihn, "mit der marxistisch-leninistischen 

historischen Methode alle mbglichen nutzlichen histo

rischen Erfahrungen der Produktionsarbeit, des Klas- 

senkampfes und der Widerstandskampfe gegen die 

auslandischen Aggressoren zusammenzufassen, um 

mit der Vermittlung dieser Erfahrungen zur Produk

tionsarbeit, zum Klassenkampf und zum Patriotismus 

zu erziehen." (51) Die ideologiebildende Aufgabe der 

Geschichtswissenschaft sollte bei ihm auf jeden Fall 

auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruhen. Er 

wandte sich entschieden dagegen, dieses Prinzip als 

eine Forderung nach Anwendung historischer Verglei- 

che zu verstehen. (52)

Daruber hinaus setzte Chien sich auch fur eine 

Reorganisation des Wissenschaftsbetriebes ein. Er 

forderte die Fortsetzung des wissenschaf tlichen Mei- 

nungsstreites, die Aktivierung der Gesellschaft fur 

Geschichte, den Aufbau eines wissenschaf tlichen 

Kommunikationszentrums und die Erarbeitung von 

Geschichtslehrbuchern fur Hbhere Lehranstalten. 

Gleichzeitig unterbreitete er Vorschlage zur Erfor- 

schung der Republikgeschichte und zur Herausgabe 

von Quellenmaterialien und sprach sich fur eine 

verstarkte internationale Zusammenarbeit und wis

senschaf tlichen Austausch aus. (53)

In diesen unterschiedlichen Interpretationen der 

Losungen des GroBen Sprunges in der Geschichtswis- 

senschaft traten die unterschiedlichen Auffassungen 

der sich als Marxisten verstehenden Wissenschaftier 

erstmals mit Deutlichkeit hervor. Die Auseinander- 

setzung um das "richtige" Geschichtsverstandnis und 

letzten Endes um das "richtige" Verstandnis der 

marxistischen Ideologic sollte sich dann in den Debat

ten der fruhen funfziger Jahre weiter zuspitzen.

Als 1959 offenbar wurde, daB auch im Wissen

schaf tsbereich die hochgesteckten Ziele des GroBen 

Sprunges nicht erreicht werden konnten, ja sich im 

Sinne der "geschichtswissenschaftlichen Revolution" 

Ch'en Po-tas immer starker Tendenzen eines unwis

senschaf tlichen, modernistischen Herangehens an die 

Geschichte bemerkbar machten, nahm das Chien Po- 

tsan zum AnlaB einer harten Kritik: Er stellte fest, 

daB die gesamte bisherige Arbeit in der Geschichts- 

wissenschaft unzulanglich gewesen sei. Die Historiker



22

seien nicht zur theoretischen Analyse konkreter 

Probleme und zur Synthese von Theorie und Quellen- 

material fahig gewesen. (54) Man geht wohl kaum fehl 

in der Annahme, daB Ch'en Po-ta und seine Anhanger 

diese Kritik auf sich beziehen muBten (55) und daB 

dadurch ihr Verhaltnis zu Chien erheblich belastet 

wurde. Wenig spater erklarte Chien die Auseinander- 

setzung mit burgerlichem und revisionistischem Ge- 

dankengut, die eine zentrale Rolle wahrend des 

GroBen Sprunges gespielt hatte, fur im wesentlichen 

gelost und begann sich nachdrucklich dafur einzuset- 

zen, historische Forschungen und Diskussionen zu 

intensivieren, um die Arbeit in der Geschichtswissen- 

schaft voranzutreiben. (56) Er wandte sich in den 

folgenden Jahren auch wieder Problemen der alteren 

Geschichte zu; u.a. wurde er mit der Leitung einer 

Historikergruppe betraut, die neue Lehrmaterialien 

zur Geschichte Chinas erarbeiten sollte. Sie sollten 

die wahrend des GroBen Sprunges erstellten Lehrma

terialien ersetzen.(57)

Auch auf dem Schanghaier Historikertreffen 

1959 erfolgte eine Abkehr von den Ideen des GroBen 

Sprunges. Das von Chien vertretene Prinzip einer 

historischen Betrachtungsweise der Geschichte wurde 

erneut bekraftigt, modernistisches Herangehen dem- 

gegenuber abgelehnt. (58) Im Sinne dieser Prinzipien 

wurde dann im gleichen Jahr eine Debatte um die 

Neueinschatzung historischer Persbniichkeiten begon- 

nen, an der sich auch Chien maBgeblich beteiligte. 

(59) Er trat dafur ein, historische Persbniichkeiten 

wie den General Ts'ao Ts'ao oder die Kaiserin Wu Tse- 

t'ien entsprechend ihrer tatsachlichen historischen 

Bedeutung einzuschatzen und sie nicht gemaB dem 

negativen Geschichtsbild fruherer Historiker zu be- 

werten. (60)

1962 formulierte Chien Po-tsan zum letzen Male 

seine Positionen zur Geschichtstheorie. Sie beinhalte- 

ten eine programmatische Absage an die "Revolution 

in der Geschichtswissenschaft" von 1958 und lehnten 

entschieden das Verfahren der historischen Analogic 

und die diesem Verfahren zugrunde liegende Konzep- 

tion ab, Geschichtsschreibung auf ein fur aktuelle 

politische Ziele nutzbar zu machendes Instrument zu 

reduzieren, indem die Geschichte ahistorisch als eine 

reine Schatzkammer von Beispielen betrachtet wird.

Seine Vorstellungen lassen sich in funf Komple- 

xen zusammenfassen:

1. Das Verhaltnis von Politik und Geschichtswissen- 

schaft.

Geschichtswissenschaf! ist eine Wissenschaft mit 

Klassencharakter. Sie ist parteilich und dient den 

Bedurfnissen einer bestimmten Klasse. Marxistische 

Geschichtswissenschaft in China mufl dementspre- 

chend dem Proletariat, der sozialistischen Revolution 

und dem sozialistischen Aufbau dienen. Sie dient der 

Politik, indem sie die positiven und negativen 

Erfahrungen der Geschichte zusammenfaBt, die Ge- 

setze der historischen Entwicklung und die histori

sche Entwicklungstendenz aufzeigt und dieses Wissen 

praktisch anwendbar macht (61), kurz: Sie hat die 

Aufgabe der Strategiebildung.

Der historische Materialismus und die Parteilich- 

keit bilden fur Chien die Grundlage fur die Wertung 

historischer Erscheinungen. Er ist der Meinung, daB 

die Wissenschaf tier zwar nicht solche Erscheinungen 

als positiv einschatzen sollen, die im Widerspruch zu 

den politischen Grundprinzipien stunden und beispiels- 

weise "nationale Unterdruckung" positiv bewerten. 

Aber auf keinen Fall durfe man solche Wertungen 

vornehmen, indem man ohne weiteres "jede beliebige 

Politik, Parole und Losung der Partei auf die Ge

schichte aufpfropfe", um so direkt und unmittelbar 

bestimmte historische Ereignisse und Persbniichkei

ten in den Dienst aktueller politischer MaBnahmen zu 

nehmen. (62)

2. Das Verhaltnis von Klassenkampf und Historis- 

mus bzw. von Parteilichkeit und Wissenschaf t- 

lichkeit.

Jeder Historiker analysiert bewuBt oder unbewuBt von 

seinem Klassenstandpunkt aus die Geschichte. Daher 

ist es eine Grundforderung an einen marxistischen 

Historiker, vom Standpunkt des Proletariats aus die 

Geschichte zu betrachten und auf keinen Fall einen 

objektivistischen Standpunkt einzunehmen. (63) Mit- 

telpunkt der Geschichtsbetrachtung ist das arbeitende 

Volk, ist die Geschichte der Produktion des arbeiten- 

den Volkes, die Geschichte des Klassenkampfes. 

(64) Das setzt den inhaltlichen Schwerpunkt der For

schungen.

Vom Klassenstandpunkt auszugehen, bedeutet fur 

Chien jedoch nicht, von einer historischen, allseitigen 

Betrachtungsweise der Geschichte abzugehen und 

historische Erscheinungen oder Persbniichkeiten der 

herrschenden Feudalklasse oder auch die Fuhrer der 

Bauernkriege losgelbst von den gesellschaftlichen 

Bedingungen ihrer Zeit zu betrachten, sie mit den 

MaBstaben der "Avantgarde des Proletariats" zu 

messen und sie dementsprechend als negativ abzuleh- 

nen oder als positiv zu uberschatzen. Parteilicher 

Klassenstandpunkt und historistische wissenschaf tli- 

che Betrachtungsweise mussen seiner Meinung nach 

miteinander verbunden werden. (65)

3. Das Verhaltnis von Quellen, Quellenkritik, histo

rischen Tatsachen und marxistischer Theorie: 

seine wissenschaftliche Arbeitsweise.

Nicht Prinzipien, sondern historische Tatsachen sind 

Ausgangspunkt der Forschung; dabei ist induktiv von 

den Tatsachen zu den Prinzipien, vom Konkreten zum 

Abstrakten vorzuschreiten. (66) Ausgehend von den 

historischen Tatsachen, werden die Grundsatze und 

Prinzipien der historischen Entwicklung aufgedeckt, 

um dann wieder von diesen Grundsatzen und Prinzi

pien aus die historischen Tatsachen, ihre Wechselbe- 

ziehungen, ihre Bewegungsprinzipien und ihre Ent- 

wicklungsrichtung zu erklaren. (67)

Bereits seit Anfang der vierziger Jahre hatte 

Chien Po-tsan immer wieder die Wichtigkeit der 

historischen Quellen und der Quellenkritik als Grund

lage jeder historischen Forschung betont, sich aber 

gleichzeitig auch vom Standpunkt "Geschichtsquellen 

sind Geschichte" abgegrenzt. (69) Wahrend er das 

Verhaltnis von historischer Quelle und historischer 

Tatsache nicht reflektierte, ja sie sogar gleichsetzte, 

ging er wiederholt auf das Verhaltnis historische 

Tatsache/Quelle und marxistische Theorie ein. Theo

rie kann seiner Meinung nach nicht die Geschichte 

und einige Satze der Klassiker kbnnen nicht die 

konkrete wissenschaf tliche Analyse ersetzen. Er wen- 

det sich deshalb gegen Einseitigkeit, Abstraktheit, 

Vereinfachungen und nicht zuletzt gegen das Verfah

ren der Modernisierung. Er kritisiert, daB man nur 

uber allgemeine Wahrheit und allgemeine Prinzipien 

rede, tatsachlich jedoch nicht in der Lage sei, mit 

marxistischen Prinzipien die konkrete Geschichte zu
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analysieren und die Gesetze der historischen Entwick

lung aufzuzeigen. Scharf wendet er sich dagegen, 

"phrasenhaft uber Prinzipien zu reden", einige "Dog

men" heranzuziehen und sie der konkreten Geschichte 

zu unterschieben, um diese so nach subjektiven 

Vorstellungen zu verbiegen. (70)

4. Die Triebkraf t der historischen Entwicklung.

Bei der Bestimmung der grundlegenden Triebkraft der 

historischen Entwicklung geht es letztlich um die 

Frage einer materialistischen oder idealistischen Ge- 

schichtsbetrachtung. Chien Po-tsan setzt bei seiner 

Bestimmung der historischen Triebkraft zu verschie- 

denen Zeiten unterschiedliche Akzente. In seinem 

"Lehrgang der Geschichtsphilosophie" 1938 sprach er 

vom "Klassenkampf als eigentlicher Triebkraft der 

Geschichte" (71). Anfang der funfziger Jahre betonte 

er dann in der Debatte um die Bauerkriege die 

Notwendigkeit, vom materialistischen Standpunkt aus 

die soziobkonomische Struktur als Basis der Geschich

te und letztlich als Triebkraft der historischen Ent

wicklung anzusehen. (72) 1961 spricht er vom 

"Klassenwiderspruch als Triebkraft der historischen 

Entwicklung" (73), und 1966 in seiner Selbstkritik heiBt 

es, daB er erst jetzt richtig die Bedeutung des Satzes 

"der Klassenkampf ist die Triebkraft der historischen 

Entwicklung" begreife. (74)

5. Objektive und subjektive Faktoren in der Ge

schichte.

Die Geschichte entwickelt sich objektiv und gesetz- 

maBig, sie wird jedoch von den Menschen geschaffen. 

Der Historiker muB nun einerseits die GesetzmaBig- 

keit der historischen Entwicklung klarmachen, ande- 

rerseits jedoch auch die Rolle der Menschen in der 

Geschichte beschreiben. Dabei soil nach Auffassung 

Chiens die allgemeine GesetzmaBigkeit der Entwick

lung der Weltgeschichte nicht dazu benutzt werden, 

um die GesetzmaBigkeit der Entwicklung der chinesi- 

schen Geschichte zu erklaren, "als ob es notwendiger- 

weise alle Erscheinungen der Weltgeschichte auch in 

China geben musse und sich nichts von der Weltge

schichte unterscheiden diirfe, da es sonst nicht mit 

den Gesetzen ubereinstimme." (75)

IV.

Die hier in fiinf Punkten zusammengefaBten Vorstel

lungen, die von seinen Gegnern spater als "antimarxi- 

stisches geschichtswissenschaftliches Programm" kri- 

tisiert wurden (76), standen dann im Zentrum der 

Debatten um Historismus und Klassenstandpunkt, um 

die Einschatzung des T'ai-p'ing-Fuhrers Li Hsiu- 

ch'eng, um die Theorie der "unbestechlichen Beam- 

ten" und um die Theorie der Konzessionspolitik, die 

als ideologische Vorbereitung der Kulturrevolution 

betrachtet werden kbnnen. In diesen Debatten mani- 

festiert sich erneut die ideologische und politische 

Auseinandersetzung zwischen den ultralinken Kraften 

um Ch'en Po-ta und ihren Gegenspielern.

Nachdem auf dem 10.Plenum des 8. Zentralkomi- 

tees der KPCh im September 1962 die Notwendigkeit, 

"den Klassenkampf fortzusetzen", betont worden war, 

wurde in der Geschichtswissenschaft zunachst dazu 

aufgerufen, die "fiinf Geschichten" (77) zu schreiben, 

um aufzuzeigen, wie der Klassenkampf das Alltagsle- 

ben der Vorfahren bestimmt habe. In diesen popular- 

wissenschaftlichen Lokal- und Familiengeschichten 

spielte neben dem Konzept des "Klassenkampfes" das 

Thema der "Restauration" eine wichtige Rolle. (78) 

Im Marz 1963 wurde dann von den Befurwortern der 

"Fortsetzung des Klassenkampfes" die Debatte um 

"Historismus und Klassenstandpunkt" initiiert, in der 

es ihnen darum ging, ihre bereits in den "fiinf 

Geschichten" zum Ausgangspunkt genommenen me- 

thodologischen Prinzipien als korrekte Geschichtsauf- 

fassung des Marxismus in der gesamten Geschichts- 

wissenschaft durchzusetzen. (79) Die Vertreter des 

"Klassenstandpunktes" wollten nur die aktuellen Erfah- 

rungen der Revolution als entscheidende Kriterien 

fur die Einschatzung historischer Erscheinungen gel- 

ten lassen. "Letzter Prufstein fur den historischen 

Wert sollte der Beitrag zum gegenwartigen revolutio- 

naren Kampf sein". (80) In diesem Sinne wollten sie - 

wie bereits zur Zeit des GroBen Sprunges - aktuelle 

politische Losungen wie die Forderung nach "Fortset

zung des Klassenkampfes" oder die Warnung vor der 

Gefahr der "Restauration" auf historische Ereignisse 

und Persbniichkeiten angewandt wissen und sie "histo- 

risch" legitimieren, um ihren aktuellen politischen 

Forderungen grbBeres Gewicht zu verleihen.

Gegen solche Versuche, die "Vergangenheit als 

eine Variante der Gegenwart darzustellen" (81), sie zu 

modernisieren und sie durch "Aufpfropfen gegenwarti- 

ger politischer Losungen" (82) direkt in den Dienst 

gegenwartiger politischer Forderungen zu stellen, 

wandten sich ganz entschieden die Vertreter des 

Historismus. Dabei dienten ihnen die Vorstellungen 

Chien Po-tsans von einer historischen Geschichtsbe- 

trachtung, wie er sie zuletzt noch 1962 niedergelegt 

hatte, als Ausgangspunkt. (83) Chien Po-tsan selbst 

meldete sich in dieser Debatte allerdings nicht direkt 

zu Wort.

Ihre Kontrahenten betrachteten diese Auseinan

dersetzung um die "richtigen Erklarungs- und Wert- 

kriterien einer marxistischen Analyse der chinesi- 

schen Geschichte" (84) durchaus als Mittel, ihren 

politischen Vorstellungen meist durch direkte Gleich- 

setzung ihrer Losungen mit historischen Vorbildern 

grbBeren Nachdruck zu verleihen. Dementsprechend 

erhielten auch die Aussagen der "Historismus"-Frak- 

tion zu bestimmten historischen Fragen neben ihrem 

impliziten ideologischen Aussagewert einen unmit- 

telbaren politischen Stellenwert. Als so Ch'i Pen-yu 

(85) noch wahrend dieser Debatte eine Neueinschat- 

zung des Gestandnisses des T'ai-p'ing-Fuhrers Li Hsiu- 

ch'eng propagierte, wollte er in Wirklichkeit auf die 

Instruktionen Liu Shao-ch'is in Yennan anspielen, der 

den damals von der Kuomintang gefangengenomme- 

nen Kommunisten geraten hatte, sogenannte Gestand- 

nisse zu unterzeichnen, um dadurch ihr Leben zu 

retten. (86) Ch'i Pen-yu bezeichnete das Gestandnis 

Lis als eine "Flucht zur reaktionaren Partei" des 

Feindes (87), als "Kapitulantentum", und benutzte den 

Fall Li Hsiu-ch'eng dazu, seine politischen Argumente 

gegen eine "Einstellung der Revolution" und gegen 

irgendwelche Klassenkompromisse zu untermauern 

(88), um damit in versteckter Form Liu Shao-ch'i 

anzugreifen. Wahrend nun einmal ausgewiesene Histo

riker wie Lo Erh-kang versuchten, die wissenschaftli- 

che Unhaltbarkeit der Thesen Ch'i Pen-yus nachzu- 

weisen, organisierte gleichzeitig die Propagandaab- 

teilung des Zentralkomitees unter Chou Yang (89), die 

die politischen Absichten dieser Thesen durchschaut 

hatte, ein Treffen, an dem neben Chien Po-tsan auch 

die Historiker Hou Wai-lu, Wu Han und Teng T'o (90)
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teilnahmen. Auf diesem Treffen warden die Thesen 

Ch'i Pen-yiis kritisiert and abgelehnt und die Ein- 

schatzung Li Hsiu-ch'engs als "Revolutionar" bekraf- 

tigt. (91)

In diesen Debatten wurde die "Historismus"- 

Fraktion in zunehmendem MaBe in die Defensive 

gedrangt. Das wirkte sich fur Chien Po-tsan nicht nur 

so aus, dafl keine relevanten Verbffentlichungen mehr 

von ihm erscheinen konnten, sondern er wurde auch 

von Dezember 1964 bis Marz 1965 im Rahmen einer 

Umerziehungskampagne (92) aufs Land geschickt. 

Nach seiner Ruckkehr schrieb er unter einem 

Pseudonym eine Selbstkritik, in der er nicht nur diese 

LImerziehung guthiefi, sondern auch eine Relativie- 

rung einiger seiner fruheren historischen Einschatzun- 

gen vornahm, ohne sich jedoch prinzipiell von diesen 

zu distanzieren. Insbesondere relativierte er seine 

Bewertung der Bauern als ruckstandige Schicht (93) 

und sprach von seiner bisherigen Unterbewertung der 

Volksmassen in der Geschichte (94) und der Rolle der 

Praxis im ErkenntnisprozeB. (95) Er schrieb auch, daB 

er erst jetzt richtig die Bedeutung des Satzes: "Der 

Klassenkampf ist die Triebkraft der historischen 

Entwicklung" verstehe und erst jetzt begreife, daB 

"die Bauern Helden des Klassenkampfes sind". (96)

Anfang 1966 engagierte sich Chien Po-tsan in der 

Diskussion um die "unbestechlichen Beamten" (97) ein 

letztes Mai bffentlich. Er versuchte mit seinem 

Beitrag, diese so eminent politische Debatte, die 

nicht nur eine scharfe Zuruckweisung der 1959-1962 

geauBerten versteckten Kritik am GroBen Sprung und 

an der Absetzung P'eng Te-huais bedeutete, sondern 

auch im Sinne der Verelendungstheorie alle histori

schen Reformen als Reformismus hinstellte, in eine 

wissenschaftliche Debatte umzulenken. (98) Aber 

kurze Zeit nach seiner Kritik an Wu Hans Auffassung 

von "unbestechlichen Beamten" geriet Chien selbst 

ins Kreuzfeuer der kulturrevolutionaren Angriffe. Als 

mit einem ganzseitigen Artikel in der JMJP von Ch'i 

Pen-yii die Angriffe auf ihn erbffnet warden (99), 

befanden sich die Medien bereits fest in den Handen 

der jetzt als "Viererbande" bezeichneten Ultralinken, 

so daB Chien sich zu diesen Anschuldigungen nicht mehr 

auBern konnte.

Ausgangspunkt und Schwerpunkt der Kritik bilde- 

ten die geschichtstheoretischen Ansichten Chien Po

tsans, die als "eigenes theoretisches System" burgerli- 

cher Geschichtswissenschaf t bezeichnet wurden. Mit 

diesem System habe Chien versucht, die marxistisch- 

leninistische Geschichtswissenschaft zu bekampfen 

und die Herrschaft der burgerlichen Geschichtswis- 

senschaft wiederherzustellen. (100) In diesen Angrif- 

fen auf Chien war die ihm zugeschriebene Theorie der 

Konzessionspolitik Dreh- und Angelpunkt.

Erstmals hatte Chien Po-tsan 1951 im Zusam- 

menhang mit der Frage der Bauernkriege in der 

Geschichte von "Konzessionen" der herrschenden 

Klassen gesprochen. (101) Ausgehend von den AuBe- 

rungen Mao Tse-tungs, daB in der chinesischen Feu- 

dalgesellschaft nur der Klassenkampf der Bauern- 

schaft, nur die Bauernaufstande und -kriege die 

wahren Triebkrafte der historischen Entwicklung ge- 

wesen sind (102), versuchte Chien konkret zu bestim- 

men, in welchem Sinne die Bauernaufstande zur 

Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraf te 

fuhrten und dementsprechend Triebkraft der Ge

schichte waren. Die Bauernkriege entstanden seiner 

Meinung nach als Ergebnis des Widerspruchs zwischen 

Bauern- und Grundbesitzerklasse, als Folge bkonomi- 

scher Ausbeutung und politischer Unterdriickung, ins

besondere als Folge der standig fortschreitenden 

Landkonzentration in den Handen der Feudalklasse. 

(103) Aufgrund der historischen Beschranktheit der 

Bauern als Kleinproduzenten konnten diese Aufstande 

jedoch nur die jeweiligen Dynastien sturzen. Sie 

waren nicht in der Lage, das gesamte Feudalsystem 

umzusturzen und eine nicht-feudale politische Macht 

zu errichten. Nach jedem Aufstand waren jedoch "die 

neuen Feudalherren gezwungen, den Bauern bis zu 

einem gewissen Grade Konzessionen zu machen, d.h., 

sie muBten mehr oder weniger die Ausbeutung und 

Unterdriickung der Bauern vermindern. Auf diese 

Weise lockerten sich die Fesseln der feudalen Produk- 

tionsverhaltnisse fiir die Produktivkraf te, so daB die 

Produktivkrafte der Feudalgesellschaf t wieder die 

Mbglichkeit bekamen, sich weiter zu entwickeln. So 

wurde dann die chinesische Gesellschaf t vorangetrie- 

ben, und man kann daher sagen, daB jeder Bauernauf- 

stand oder Bauernkrieg in der chinesischen Geschich

te ein Meilenstein fiir die Weiterentwicklung der 

chinesischen Feudalgesellschaft war." (104)

Bereits in diesen Ausfiihrungen sind die Kernge- 

danken enthalten, die Chien Po-tsan in seinen spate- 

ren Arbeiten erneut bekraftigte: die materialistische 

Bestimmung der historischen Triebkraft, die Ein- 

schatzung der Bauern nicht nur als fortschrittliche, 

revolutionare Klasse, sondern auch in ihrer histori

schen Beschranktheit, die darin zum Ausdruck kam, 

daB sie sich weder gegen die feudalen Grundherren als 

Klasse wandten, noch imstande waren, auf der Basis 

der Feudalgesellschaft eine nicht-feudale Macht zu 

errichten, und auf der anderen Seite die Anerkennung 

politischer Reformen der herrschenden Klasse, die 

vom historischen Standpunkt aus als progressiv einzu- 

schatzen waren.

In der Kulturrevolution griffen Chien Po-tsans 

Kritiker als erstes seine geschichtstheoretische, me- 

thodologische Grundlage an, die wesentlich mit dem 

Begriff des Historismus identifiziert wurde. Sie de- 

klarierten den Historismus Chiens als "burgerliche 

Theorie", die sich gegen den "Standpunkt des Klassen

kampfes" in der Geschichte und gegen das Prinzip des 

proletarischen Klassenstandpunktes richte, daB histo- 

rische Forschung und Lehre der jeweiligen Politik 

dienen muBten. (105)

Auf einer zweiten Ebene erfolgte dann die Kritik 

der auf diesem Geschichtsverstandnis beruhenden 

Ansichten zur Geschichte Chinas, die sich wesentlich 

am Begriff der "Konzessionspolitik" festmachen las- 

sen. Chien wurde vorgeworfen, die Bauernrevolutio- 

nen "verdreht und verleumdet" zu haben und die 

feudale Grundherrenklasse und die gesamte Feudalge- 

sellschaft "beschbnigt" zu haben. Er habe den 

Klassenkampf als Triebkraft der historischen Ent

wicklung in Frage gestellt und bestritten, daB die 

Bauern sich der Grundbesitzerklasse als Klasse be- 

wuBt widersetzt hatten und eine politische Macht 

nicht-feudalen Charakters zu errichten imstande wa

ren. (106) Seine Theorie der "Konzessionspolitik" 

insgesamt habe "Klassenversbhnung" (107) und "Klas- 

senkapitulantentum" (108) gepredigt.

Auf der dritten Ebene erfolgte dann der Angriff 

auf seine politischen Positionen, die im wesentlichen 

aus seinen geschichtstheoretischen Positionen abge- 

leitet wurden. Dabei wurde von Anfang an ausgespro- 

chen, daB "diese Debatte keine normale wissenschaf t- 

liche Debatte ist, sondern ein Kampf des Marxismus- 

Leninismus mit dem Antimarxismus und Antileninis- 

mus, ein Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie, 

ein Kampf des sozialistischen mit dem kapitalisti-



In der Beilage zum Dezember-Heft 1978 von "CHINA 

aktuell" waren versehentlich die FuGnoten zu dem 

Artikel von Mechthild Leutner, "Der Fall Chien Po

tsan und die Entwicklung der marxistischen Ge- 

schichtswissenschaft in China", nicht abgedruckt wor- 

den. Wir bringen diese FuGnoten nunmehr separat, 

damit sie auf S. 25 des Beiheftes eingelegt werden 

konnen.
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zum Artikel von Mechthild Leutner

"Der Fall Chien Po-tsan

und die Entwicklung der marxistischen Geschichts- 

wissenschaft in China"

1) Li Shu: " 'Szu-jen-pang' yu she-hui-k'e-hsileh" 

(Die 'Viererbande' und die Gesellschaftswissen- 

schaften), in: Jen-min jih-pao (JMJP) 11.3.1978, 

S.3.

2) Ch'en Po-ta, geb. 1904, Sekretar Mao Tse-tungs 

in Yenan und fuhrender Ideologe der KPCh 

insbesondere zur Zeit des GroGen Sprunges und 

der Kulturrevolution, wurde bereits 1970 ausge- 

schaltet.

3) Ausfuhrlich zu den gegenwartigen Vorwurfen: 

Leutner, Mechthild: "Geschichtsschreibung zwi- 

schen Pragmatismus und Wissenschaftlichkeit - 

Zur Diskussion um ein neues Selbstverstandnis 

der Geschichtswissenschaft nach dem Sturz der 

'Viererbande'", in: China unter neuer Fuhrung, 

hrsg. von H. Franz u. a., Bochum 1978, S.212 ff.

4) Lin Kan-ch'uan: "P'ing 'ku wei pang yung' ti ying- 

she shih-hsueh" (Kritik der Geschichtskunde der 

versteckten Anspielungen, die 'das Alte in den 

Dienst der (Vierer) Bande stellte'), in: Hung-ch'i 

(HC) 1978, Nr.l, S.69.

5) Li Shu, JMJP 11.3.1978, S.3.

6) Auf den Wandzeitungen wurde auGerdem darauf 

hingewiesen, daG Kuo Mo-jo und Fan Wen-Ian die 

Ansichten Chien Po-tsans unterstutzt haben. Die 

Wandzeitungen, die ausfuhrlich auf Leben und 

Werk Chien Po-tsans eingingen, wurden unter- 

zeichnet von den Dozenten der Fakultat fur 

Geschichtswissenschaft. (Diese Information ver- 

danke ich Anne Wedell-Wedellsborg, Universitat 

Arhus, die im Fruhjahr 1978 an der Peking- 

Universitat studierte.)

7) Chang Chi-ch'ien, Professorin fur Geschichte, im 

Gesprach mit Sinologen des OAS am 21.7.78 an 

der Peking-Universitat.

8) Ebenda.

9) Chien Po-tsan ging hier von einem marxistischen 

Verstandnis von wissenschaftlicher Objektivitat 

aus.

9a) Nach Fertigstellung dieses Aufsatzes erschienen 

noch zwei Beitrage in der Kuang-ming Jih-pao 

(KMJP), in denen Werk und Verdienst Chien Po- 

tsans gewurdigt wurden. Diese Artikel bringen 

einige zusatzliche Einzelheiten zu Leben und 

Werk Chiens, im ubrigen greifen sie die Argu- 

mentationslinien auf, die bereits in den von mir 

ausgewerteten Materialien vertreten wurden. Es 

ist allerdings bemerkenswert, daG die ge- 

schichtstheoretische Seite der Auseinanderset- 

zung zwischen Chien und Ch'en Po-ta bzw. der 

'Viererbande' nicht thematisiert wird. Vgl. "Huai- 

nien Ma-k'e-szu-chu-i shih-hsueh-chia Chien Po- 

tsan t'ung-chih" (Zum Gedenken an den marxisti

schen Historiker, Genossen Chien Po-tsan), ver- 

faGt von der Fakultat fur Geschichtswissenschaft 

an der Peking-Universitat; und "Chien Po-tsan 

t'ung-chih chu-p'ien ti chu-tso chiang ch'ung-hsin 

ch'u-pan" (Werke, deren Hauptverfasser Genosse 

Chien Po-tsan ist, werden neu verdffentlicht), 

beide Aufsatze in: KMJP vom 16.9.1978.

10) Die folgenden biographischen Angaben sind, so- 

weit nicht ausdrucklich angemerkt, den gangigen 

biographischen Lexika entnommen. Diese Skizze 

sowie spatere Ausfiihrungen zu Chien Po-tsans 

"Lehrgang der Geschichtsphilosophie" (Li-shih 

che-hsiieh chiao-ch'eng), 1938, konnten auf mei- 

ner Magisterarbeit "Chien Po-tsan und die Ent

wicklung der marxistischen Geschichtstheorie im 

China der 30er Jahre", Bochum 1975 (unverbf- 

fentlicht), aufbauen.

11) Shih Sung (Pseud. Chien Po-tsan): "Shih-hsueh 

kung-tso-che pi-hsu tao kung-nung ch'iin-chung 

chung ch'u" (Die im Bereich der Geschichtswis

senschaft Tatigen mussen unter die Arbeiter-und 

Bauernmassen gehen), in: Chien Po-tsan hstieh- 

shuo lun-chu chi (Gesammelte theoretische Ab- 

handlungen Chien Po-tsans), Hong Kong o.J., 

S.44.

12) Current Background (CB), March 1968, S.50.

13) Ebenda, S.50.

14) Chang Chi-ch'ien, vgl. A.7.

15) Ausfuhrung zur Situation Chiens: Chien Po-tsan, 

"Ts'ung hsueh-shu tzu-yu t'an-ch'i" (Von der 

Freiheit der Wissenschaft gesprochen), in: Li-shi 

wen-t'i lun-ts'ung (Aufsatze zu historischen Pro- 

blemen), Peking 1962, S.16-31.

16) Chien Po-tsan, Li-shih che-hsiieh chiao-ch'eng 

(Lehrgang der Geschichtsphilosophie), Shanghai 

1946, Vorwort S.2.

17) Hu Shih (1891-1962), burgerlich-liberaler Wissen- 

schaftler, gilt als Hauptvertreter des Pragmatis

mus in China, T'ao Hsi-sheng wandte in seinem 

ersten Werk zur chinesischen Geschichte einige 

marxistische Kategorien an, ohne insgesamt von 

einer marxistischen Position auszugehen.

18) Die ersten beiden Bande des "Abrisses der Ge

schichte Chinas" (Chung-kuo shih-kang), die den 

Zeitraum von den Anfangen der Geschichte bis 

zum Ende der Han-Dynastie (220 n.Chr.) behan- 

deln, erschienen 1943 bzw. 1947.

19) Diese Aufsatze wurden spater verdffentlicht in: 

Chien Po-tsan, "Aufsatze zur chinesischen Ge

schichte" (Chung-kuo shih lun-chi), Bd.I und II, 

Schanghai 1947. Besonders zu nennen sind hier: 

"Lun lien Sung shih-tai ti han-chien chi k'uei-lei 

tsu-chih" (Uber die Landesverrater und die Ma- 

rionettenorganisationen der beiden Sung-Dyna- 

stien), in: ebenda, Bd.I, S.125-137, und: "Nan 

Sung ch'u-nien Huang-ho nan-pei ti i-chiln k'ao" 

(Untersuchung zur 'Gerechtigkeits-Armee' nbrd- 

lich und sudlich des Huangho in den ersten Jahren 

der Sudlichen Sung-Dynastie), in: ebenda, Bd.I, 

S.106-124.

20) Chien Po-tsan, "Liie-lun chung-kuo wen-hsien 

hsueh-shu shang ti shih-liao" (Uber Geschichts- 

quellen in der chinesischen Literatur), in: Aufsat

ze, Schanghai 1947, Bd.II, S.l.

21) Chien Po-tsan, "Lun Ch'en She Wu Kuang ti ch'i- 

i" (Uber den Aufstand von Ch'en She und Wu 

Kuang), in: Aufsatze, Schanghai 1947, Bd.II, S.84.

22) Chien war Mitglied im Fachkomitee fur Kultur



und Bildung, das eine wichtige Rolle in der 

kulturpolitischen Gesetzgebung der ersten Jahre 

spielte, und hatte einen Sitz im Komitee fur 

Angelegenheiten der nationalen Minderheiten 

inne.

23) Das Dritte Historische Institut, das die Neuzeit 

(1840-1949) erforschte, gab die Quellenmateria- 

lien zur Neueren Geschichte Chinas heraus, an 

denen auch Chien Po-tsan mitarbeitete.

24) 1955 reiste Chien mit einer Wissenschaftlerdele- 

gation nach Japan und 1955 und 1956 nahm er an 

den Kongressen der 'Junior Sinologues' in Leiden 

bzw. Paris teil.

25) Li Shu, JMJP 11.3.1978, S.3.

26) Ch'i Pen-yu, Lin Chieh und Yen Ch'ang-kuei, 

"Chien Po-tsan t'ung-chih ti li-shih kuan-chien 

ying-tang p'i-p'an" (Die Geschichtsbetrachtung  

des Genossen Chien Po-tsan sollte kritisiert 

werden), in: JMJP 25.3.1966, S.5.

27) Siehe dazu ausfuhrlich Leutner, Mechthild, 

a.a.O., S.217 ff.

28) Die erste Auflage des 'Lehrgang' erschien 1938.

29) Chien Po-tsan, Li-shih she-hsueh chiao-ch'eng,

S.l.
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burgerlichen Gesellschaftswissenschaften), in: 
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32) Ebenda.

33) Ebenda, S.136.

34) Ebenda, Vorwort S.2.
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"sehr gutes Lehrmaterial fur das chinesische Volk 

im Widerstandskrieg"; Chien Po-tsan: "Lun liang 

Sung shih-tai ti han-chien...", S.125. Die meisten 

dieser Studien wurden verbffentlicht in: Aufsat

ze, Schanghai 1947, Band 1 und 2.

36) Siehe Chien Po-tsan: "Kuan-yli li-shih jen-wu 

p'ing-lun chung ti jo-kan wen-t'i" (Einige Fragen 

bei der Einschatzung historischer Persbnlichkei- 

ten), in Aufsatze, Peking 1962, S.136 f.

37) Neben dem in Anm.36 erwahnten Aufsatz handelt 

es sich um: "Lun chung-kuo ku-tai ti feng-chien 

she-hui" (Die Feudalgesellschaft des chinesischen 

Altertums) und "Lun chung-kuo ku-tai ti nung- 

min chan-cheng" (Die Bauernkriege des chinesi

schen Altertums), beide in: Aufsatze, Peking 

1962, S.92 ff bzw. S.110 ff.
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Hsun-Dscheng, Hu Hua", Kurzer AbriB der chine

sischen Geschichte, Peking 1958.
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der chinesischen Sozialgeschichte), und Wu Tse, 
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40) JMJP vom 1.5.1957.
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neuesten Geschichte in der Geschichtswissen- 
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113) Yueh Shih, KMJP vom 3.4.1966, S.2.

114) Der 1084 von Ssu-ma Kuang vollendete "Allge- 

meine Spiegel der Regierung" war ein AbriB der 

chinesischen Geschichte, der die Funktion hatte, 

dem Kaiser historische Prazedenzen fur seine 

Regierungstatigkeit an die Hand zu geben.

115) Chiang Ta-feng, "Chien Po-tsan ti 'Chung-kuo- 

shih lun-chi' shih Chiang chia wang-ch'ao ti 'Tzu- 

chih t'ung-chien' " (Chien Po-tsans "Aufsatze zur 

chinesischen Geschichte" war der "Allgemeine 

Spiegel der Regierung" der Dynastie der Chiang- 

Familie), in KMJP vom 24.6.1966, S.2.

116) "Chien-ch'ih chieh-chi tou-cheng...", S.31.

117) So etwa Dirlik, Arif, a.a.O., S.479, im Zusam- 

menhang mit der "Historismus"-Debatte.

118) So lauten heute auch die Vorwurfe, die der 

"Viererbande" gemacht werden. Vgl.Leutner, 

a.a.O., S.222 ff.

119) Zur Verfalschung dieses Begriffs durch die "Vie

rerbande" gibt es heute zahlreiche Beitrage, vgl. 

auch Anm.43.

120) Chung Wah-min, a.a.O., S.139.
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schen Weg". (109) Seine Kritiker argumentierten aus 

der Kenntnis der ideologischen und politischen Impli- 

kationen seiner geschichtstheoretischen Vorstellungen 

heraus, ordneten sie in die Angriffe auf die KPCh und 

den Sozialismus ein, die 1960-1962 auf internationaler 

Ebene vom "Imperialismus, modernen Revisionismus 

und alien Reaktionaren und im Lande selbst von den 

reaktionaren kapitalistischen und feudalistischen 

Kraften" gefuhrt worden seien (110), oder betrachte- 

ten sie als "Angriff auf die Partei, den Sozialismus 

und die Ideen Mao Tse-tungs" und als "Unterstutzung 

der revisionistischen Linie Liu Shao-ch'is". (Ill) Sie 

legten Chien Po-tsan zur Last, daB er sich als 

"Autoritat im Bereich der Geschichtswissenschaft" 

mit den "Schlangengeistern und Damonen im Inland, 

jener schwarzen Bande des Dreifamiliendorfes (112), 

verbunden" habe, um "uble Machenschaften gegen die 

Partei, den Sozialismus und die Ideen Mao Tse-tungs" 

durchzufuhren. (113)

Nach diesen Vorwurfen versuchte man dann auch 

in seinen friiheren Arbeiten nachtraglich Belege fur 

eine reaktionare politische Einstellung aufzuspuren 

und zu beweisen, daB er bereits vor 1949 ein 

"antikommunistisches, ultrareaktionares Element" ge- 

wesen sei, das in enger Verbindung mit Chiang K'ai- 

shek gestanden habe. Seine damaligen "Aufsatze zur 

chinesischen Qeschichte" wurden gar als "Allgemeiner 

Spiegel fur die Regierung" (114) der Dynastie der 

Chiang-Familie bezeichnet. Chien wurde beschuldigt, 

sich nur "der Geschichte bedient" zu haben, um die 

Verbrechen Chiang K'ai-sheks zu verteidigen, dessen 

reaktionare "Drei Volksprinzipien" zu propagieren und 

sich gegen einen unabhangigen und selbstandigen 

Widerstandskrieg des Volkes zu wenden. Seine "ver- 

steckte" Kritik an den Landesverratern wurde dabei 

als ein weiteres Manover zur Verteidigung der 

"Ausverkaufspolitik" Chiangs gewertet. (115) Befan- 

gen in ihrem eigenen Wissenschaf tsverstandnis, war

fen ihm dann spater auch seine Gegner fur seine 

Arbeiten nach 1949 vor, sich direkt historischer 

Analogien und "versteckter" Anspielungen bedient zu 

haben, um Parolen vom "Kapitulantentum", von der 

"Klassenversbhnung" und vom "Staat des ganzen 

Volkes" (116) zu verbreiten.

Bei den gesamten Auseinandersetzungen um die 

geschichtstheoretischen Auffassungen Chien Po

tsans, die dann in der Kulturrevolution auf politischer 

Ebene zu einem "Fall" Chien Po-tsan wurden, geht es 

um weit mehr als nur um unterschiedliche geschichts- 

theoretische Positionen, die "innerhalb der marxisti- 

schen Geschichtswissenschaft gerechtfertigt werden 

konnen" (117). Es handelt sich dabei um die prinzipiel- 

le Anerkennung der Geschichtswissenschaft als eine 

mit den Methoden des historischen Materialismus 

ausgerustete Wissenschaft und eine Abkehr vom 

traditionellen vorwissenschaftlichen Konzept von Ge- 

schichtsschreibung als Legitimationsideologie, das 

nach wie vor die Beschaftigung mit der Geschichte 

mittels historischer Analogien und "versteckter" An

spielungen als verlangerten Arm der aktuellen Politik 

begreift und sich dabei nur aus dem Marxismus 

entlehnter und verfalschter Konzepte bedient. (118) 

Chien Po-tsan hat diesen zentralen Punkt immer 

deutlicher erkannt und sich fur eine wissenschaftliche 

Beschaftigung mit der Geschichte eingesetzt.

Zum anderen standen die ideologischen und poli

tischen Implikationen der geschichtstheoretischen 

Vorstellungen Chien Po-tsans dem von seinen Gegnern 

- heute mit Ch'en Po-ta und der 'Viererbande' identi- 

fiziert - propagierten Gesellschaftskonzept, in dem 

u.a. die "Fortsetzung des Kassenkampfes" und die 

"Fortsetzung der Revolution" (119) einen zentralen 

Stellenwert hatten, diametral entgegen. Um ihre 

politischen Ziele erreichen zu konnen, erschien es 

Ch'en Po-ta und seinen Leuten unumganglich, auch 

"das Feld der Geschichte", eine "Hauptfestung" (120) 

ihrer Kontrahenten, zu zerstbren und Chien Po-tsan 

wie viele seiner gleichgesinnten Kollegen zu verfol

gen und in den Tod zu treiben.

Chien Po-tsans geschichtstheoretische Auffas- 

sung wurde in der Kulturrevolution unterdruckt und 

konnte sich lange nicht auf die Entwicklung der 

Geschichtswissenschaft auswirken. Wenn jetzt nach 

uber zehnjahriger Stagnation der historischen For- 

schungen Chien Po-tsan wieder rehabilitiert und sein 

Werk neu aufgelegt wird, besteht aller Grund zur 

Annahme, daB die Erkenntnisse dieses bedeutenden 

Historikers zukunftig ihren Niederschlag in der chine

sischen Geschichtswissenschaft finden werden.


