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Verhaftungen und drakonische Urteiie gegen Oppositionelle auch nach dem Sturz der sogenannten "Vierer- 

bande" zeigen, daB auch die neue chinesische Fuhrung nicht gewillt ist, Forderungen nach mehr politischen 

Freiheiten und mehr Demokratie zu entsprechen. Auch unter Hua Kuo-feng und Teng Hsiao-p'ing scheint eine 

sozialistische Opposition unerwunscht. Doch seit dem Machtwechsel im Oktober letzten Jahres sind auGerhalb 

als auch innerhalb (!) der Kommunistischen Partei Chinas die Rufe nach der Gewahrung und Garantierung von 

Menschenrechten lauter geworden. Angesichts dieser wachsenden Forderungen sah sich der chinesische 

AuBenminister Huang Hua Ende Juli dieses Jahres veranlaBt, vor hohen Funktionaren den Standpunkt der 

Parteifuhrung zu den Menschenrechten ausfuhrlich zu erlautern. Die Menschenrechtsdiskussion scheint auch in 

der Volksrepublik China zu einem Problem fur die Kommunistische Partei zu werden.

Die Volksrepublik China ist das einzige der funf 

Lander mit standigem Sitz im Sicherheitsrat cter 

Vereinten Nationen, das den "Pakt uber burgerliche 

und politische Rechte", der am 23. Marz 1976 in 

Kraft trat, nicht ratifiziert hat (1). An diesem 

Zustand wird sich auch auf lange Sicht gesehen nichts 

andern, denn die chinesische Regierung halt, wie der 

chinesische AuBenminister Huang Hua am 30. Juli 

dieses Jahres vor hohen Partei- und Staatskadern 

erklarte, nichts von Menschenrechtserklarungen, wie 

beispielsweise der von Helsinki. Solche Erklarungen 

seien "heuchlerisch und absolut wertlos", denn in den 

"Staaten der Diktatur der Bourgeoisie" kbnne es gar 

keine Menschenrechte fur das Volk geben. In seiner 

mehr als fiinfstundigen Rede, die mit wenigen Aus- 

nahmen ausschlieBlich der AuBenpolitik gewidmet 

war, ging Hua als erster bekannter chinesischer 

Politiker ausfuhrlich auf die internationale und natio

nale Menschenrechtsdiskussion ein. Auf in- und aus- 

landische Vorwurfe, in China gebe es keine Menschen

rechte, antwortete Huang, der chinesische Staat 

gewahre "uber 90 Prozent der Volksmassen... die 

grbBten demokratischen Rechte". Die chinesische 

Regierung sei allerdings nicht bereit, "einer kleinen 

Zahl von zerstbrerischen Elementen und Konterrevo- 

lutionaren Menschenrechte zu geben" (2).

Aber wer ist letztendlich ein "Konterrevolu- 

tionar"? Solange es keine genauen, eindeutigen und 

verbffentlichten Kriterien hierfur gibt, solange Ge- 

richtsverhandlungen nicht offentlich und Individual- 

rechte nicht einklagbar sind, bleibt der Willkur des 

jeweiligen Parteiorgans bei der Entscheidung, ob eine 

Person oder eine Gruppe konterrevolutionar ist oder 

nicht, Tur und Tor gebffnet. Derartige Entschei- 

dungen sind ausschlieBlich eine Frage der Mehrheiten, 

der politischen Macht, innerhalb der Partei: schon 

Mao Tse-tung habe, so eine kaum verhullte Kritik der 

Parteikomitees des Truppenverbands Kanton und der 

Provinz Kuang-tung vom 1.2.1977, "alle Genossen 

innerhalb der Partei, die es wagten, ihm ihre Meinung 

zu sagen, zu Klassenfeinden erklart und alle 

Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, die auf- 

grund von Meinungsverschiedenheiten mit ihm ent- 

standen, als Klassenkampf deklariert" (3). Ein 

weiteres Beispiel fur rein machtpolitische 

Entscheidungen in dieser Frage ist der Wechsel in der 

Bewertung Teng Hsiao-p'ings von einem "Interessen- 

vertreter der Bourgeoisie innerhalb und auGerhalb der 

Partei, der Grundherren, der reichen Bauern, der 

Konterrevolutionare, der schlechten und rechten Ele- 

mente" (4) zu einem "Genossen" (5), wahrend jene 

"kleine Handvoll Klassenfeinde, die den konterrevolu-
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tionaren politischen Zwischenfall auf dem T'ian-an- 

men-Platz verubte" und "in aller Offentlichkeit das 

Banner zur Unterstutzung Teng Hsiao-p'ings hiBte" 

(6), bis heute nicht offiziell rehabilitiert wurde (7).

Die Tatsache, daB der "konterrevolutionare poli- 

tische Zwischenfall auf dem T'ien-an-men-Platz" bis 

heute keine offizielle Umwertung erfahren hat, ist 

weniger darauf zuruckzufuhren, daB auch Mao Tse- 

tung die Kundgebungen Anfang April 1976 verurteilte 

(8), als vielmehr darauf, daB die chinesische Regie

rung auch nach der Eliminierung der sogenannten 

"Viererbande" offenbar nicht bereit ist, spontane 

politische Massendemonstrationen, Versammlungen 

und Reden zu dulden. Mit seiner Rede vom 30. Juli 

1977 erteilte der chinesische AuBenminister Huang 

Hua zusatzlich all denen eine klare Absage, die 

insbesondere seit dem politschen Machtwechsel im 

Oktober letzten Jahres eine Demokratisierung des 

politischen Systems gefordert oder erhofft hatten. 

Bereits zuvor war nicht nur an der unveranderten 

Bewertung der Kundgebungen fur den verstorbenen 

Chou En-lai zu erkennen gewesen, daB die neue 

chinesische Fuhrung nicht nur gegen Mitglieder bzw. 

Verbundete der "Viererbande" vorgeht, sondern auch 

gegen miBliebige Oppositionelle, die mit ihren Forde- 

rungen nach politischen Reformen zur Verteidigung 

des sozialistischen Systems wohl schwerlich als "Kon

terrevolutionare" abgestempelt werden konnen. Auch 

hierfur zwei Beispiele:

1. Nach dem Sturz der "Viererbande" wurde in der 

Provinz Fu-chien der fruhere Volksschullehrer Li 

Ch'ing-lin als "Element der Viererbande" verhaftet. Li 

hatte sich im Jahre 1973 in einem Brief an den 

Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, 

Mao Tse-tung, daruber beklagt, daB das Einkommen 

der aufs Land geschickten Jugendlichen auBerst ge- 

ring sei und zum Leben nicht ausreiche - sein Sohn 

zum Beispiel kame ohne materielle Unterstutzung von 

zu Hause nicht uber die Runden. Tochter und Sohne 

hochstehender Kader wurden jedoch Sonderrechte 

genieBen und - sich stiitzend auf persbniiche Bezie- 

hungen - sehr bald "durch die Hintertur schlupfen" 

und in die Stadte zuruckkehren, wo sie dann zur 

Armee kamen, Arbeiter wurden oder auf die Hoch- 

schulen gingen. Fur Kinder von normalen Eltern sei 

dies nur selten moglich. Nachdem Mao diesen Brief 

erhalten hatte, schickte er im April 1973 ein Schrei- 

ben mit 300 yuan an Li Ch'ing-lin und antwortete ihm, 

daB die von Li beschriebene Situation im ganzen Land 

sehr verbreitet sei und einer einheitlichen Lbsung 

bedurfe (9). Die Verhaftung Li Ch'ing-lins war von Li 

aus gesehen ein VerstoB gegen Artikel 27 der Verfas- 

sung: "Die Burger haben das Recht, vor jedem 

Staatsorgan beliebiger Ebene gegen jeden Mitarbeiter 

der Staatsorgane, der das Recht gebrochen oder seine 

Pflicht verletzt hat, schriftlich oder mundlich Klage 

zu fuhren. Niemand darf ihnen dabei Schwierigkeiten 

bereiten, sie daran hindern oder dafiir Vergeltung 

uben" (10). Die Partei hingegen mag der Meinung 

gewesen sein, Li habe gegen Artikel 26 verstoBen: 

"Die Grundrechte und Grundpflichten der Burger sind: 

Unterstutzung der Fuhrung durch die Kommunistische 

Partei Chinas, Unterstutzung des sozialistischen Sy

stems, Einhaltung der Verfassung und der Gesetze der 

Volksrepublik China..." (11). Da Anklager und Richter 

faktisch identisch sind, hat die Partei immer das 

Recht auf ihrer Seite.

2. Am 3. Juni 1977 verurteilte das Oberste Volks- 

gericht der Provinz Kuang-tung den ehemaligen Stu- 

denten Li Cheng-t'ien zu einer lebenslangen Haftstra

fe, weil dieser im Jahre 1974 die Wandzeitung 

"Demokratie und Rechtssystem im Sozialismus - 

gewidmet dem Vorsitzenden Mao und dem Vierten 

Nationalen VolkskongreB" - hauptsachlich verfaBt 

und in Kanton verbreitet hatte (12). Li hatte in der 

Wandzeitung indirekt das politische Programm der 

"Viererbande" angegriffen und den endgiiltigen Sturz 

dieses "Lin Piao-Systems" gefordert, mit dem die Lin 

Piao-Clique "aus unserem Staat einen feudalistisch- 

sozialfaschistischen, diktatorischen Staat" (13) ge- 

macht habe. Um zu garantieren, "daB die politische 

Macht in unserer Partei und in unserem Staat fest in 

den Handen von Marxisten bleibt" (14), und um zu 

verhindern, daB sich "die Diktatur des Proletariats, 

dieses revolutionare System,... in den Handen der 

Reaktionare in eine Verhbhnung des revolutionaren 

Willens der Massen" verwandelt und "zu einer mbrde- 

rischen Waffe in den Handen ihrer Todfeinde" wird 

(15), forderte Li "das Recht der Volksmassen auf 

revolutionare Kontrolle der Fuhrung von Partei und 

Staat auf alien Ebenen" (16), "alle zum Schutz der 

Volksmassen notwendigen demokratischen Rechte" 

(17), ein fur alle Mitglieder der Gesellschaft 

verbindliches sozialistisches Rechtssystem und die 

Begrenzung der Privilegien und Sonderrechte von 

Partei- und Staatsfunktionaren. Das Oberste Volksge- 

richt begriindete die lebenslange Haftstrafe fur Li 

Cheng-t'ien damit, daB die von Li verfaBte Wandzei

tung ein konterrevolutionares Pamphlet sei, mit dem 

er habe Unruhen schuren wollen. Da Li auBerdem bis 

zuletzt starrkbpfig geblieben sei, keine Reue gezeigt 

habe und sich nicht bessern wolle, sei er ein aktiver 

Konterrevolutionar, dem "in Anwendung der Politik 

der Partei" lebenslange Haft gebuhre (18).

"Konterrevolutionare" sind es nach Ansicht des 

chinesischen AuBenministers auch, die einen Teil 

derer ausmachen, die heute in der Volksrepublik 

China Menschenrechte fordern. Hinzu kommt - nach 

Huang Hua - noch eine Gruppe von objektiven 

Mitlaufern des Klassenfeinds, die sich jedoch 

subjektiv daruber nicht im klaren sind, namlich eine 

Gruppe von "Genossen", d.h. Mitgliedern der Kommu

nistischen Partei. Eine derartige Mitteilung ist zwar 

uberraschend, aber durchaus plausibel: wieso sollte es 

nicht auch in der KP Chinas Leute geben, die uberlegt 

haben, wieso es Lin Piao und die "Viererbande" 

beispielsweise schaffen konnten, an die Spitze von 

Armee, Partei und Staat zu kommen und uber lange 

Jahre hinaus einen erheblichen EinfluB auszuuben, und 

die zu dem SchluB gelangt sind, daB Partei und Staat 

vom Volk kontrolliert werden mussen, und daB dem 

Volk dazu die Menschenrechte wirklich gewahrt wer

den muBten? Wir verfugen hieruber zwar uber fast 

keine Infomationen, wir wissen aber, daB die Wand

zeitung "Demokratie und Rechtssystem im Sozialis

mus" und einige andere fruheren Datums von Li I Che 

(Pseudonym aus Li Cheng-t'ien, Ch'en _I-yang und 

Huang Hsi-che) zunachst deshalb nicht abgerissen 

wurden, weil der damalige Parteisekretar der Provinz 

Kuang-tung, Chao Tzu-yang, diese Gruppe sozialisti- 

scher Oppositioneller zunachst, d.h. in den Jahren 

1973 und 1974, gewahren lieB, ja sogar in einem 

gewissen MaB unterstutzte; und erst als das Zentral- 

komitee die Wandzeitung als konterrevolutionar abge

stempelt hatte, wurde die Kantoner Parteiorganisa- 

tion aktiv (19).

Die Ausfuhrungen des chinesischen AuBen

ministers uber Menschenrechte zeigen schon an sich,
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daB die Diskussion uber diese Frage Teile der Partei 

und des Volkes beschaftigt. Wenn Huang Hua dieses 

Thema gleichrangig mit Fragen zu Indochina, 

Albanien, Jugoslawien, Nahost u.a. behandelt, dann 

zeigt dies auch, welches AusmaB die Menschenrechts- 

diskussion in China angenommen hat und welche 

Bedeutung ihr offiziell beigemessen wird. Forde- 

rungen nach "allgemeiner sozialistischer Demokratie" 

und nach einem verbindlichen "sozialistischen Rechts- 

system" werden eben nicht - wie Huang Hua es 

darstellt - von einer kleinen Handvoll Klassenfeinde 

und deren Mitlaufern erhoben. Anfang dieses Jahres 

erschienen auf dem T'ien-an-men-Platz in Peking 

Wandzeitungen, in denen grbBere Freiheiten fur das 

chinesische Volk, darunter des Recht auf Wahl und 

Entlassung seiner Fuhrer, verlangt wurden. Die Kund- 

gebungen fur den verstorbenen Ministerprasidenten 

Chou En-lai im April letzten Jahres wurden als 

starkste Massenbewegung seit der Grundung der 

Volksrepublik China bezeichnet, mit der Unter- 

driickung der Demonstrationen seien jedoch die demo- 

kratischen Rechte des Volkes mit FuBen getreten 

worden. Nach der Verjagung der "Viererbande" sei die 

Zeit reif, die "allgemeine sozialistische Demokratie" 

wiederherzustellen und dem Volk eine grbBere Uber- 

wachung seiner Fuhrer zuzugestehen. An die Partei- 

fuhrer wurde schlieBlich appelliert: "Mbgen sie den 

Massen das Recht sichern, ihre politischen Meinungen 

zum Ausdruck zu bringen, mbgen sie ihnen das Recht 

sichern, die fuhrenden Funktionare aller Ebenen 

starker zu uberwachen" (20). Damit wurden Forde- 

rungen wieder aufgenommen, die die Li I Che-Gruppe 

in Kanton bereits 1973 und 1974 in mehreren Wand

zeitungen erhoben hatte.

Hinter den Forderungen nach mehr Demokratie 

im Sozialismus und Garantierung der Menschenrechte 

stehen, wie im Fall von Li I Che, sehr oft Oppositio- 

nelle, die sich aus fruheren Rotgardisten rekrutieren. 

Zu Beginn der Kulturrevolution aufgefordert, "Chinas 

Chruschtschow" zu sturzen und gegen den Revisionis- 

mus zu kampfen, wurden sie, nachdem die Parteifuh- 

rung ihre Ziele als erreicht betrachtete, aufs Land 

verschickt und bei Weigerung verhaftet. Die Mehrzahl 

der Rotgardisten hat damals am eigenen Leibe ver

spurt, daB "das Recht (der Burger) auf die Freiheit 

der Rede, der Korrespondenz, der Presse, der Ver- 

sammlung, der Koalition, auf Straflenumzuge, Pro- 

testdemonstrationen und Streiks" (21) eben nur so 

lange besteht, wie es die jeweilige Parteifuhrung - 

und nicht die Verfassung - garantiert. Stellvertretend 

fur viele von ihnen zogen Li I Che in ihrer Wandzei- 

tung "Demokratie und Rechtssystem im Sozialismus" 

aus diesen Erfahrungen folgenden SchluB: Die Volks- 

massen wuBten nun, "daB die Bestimmungen der neuen 

Verfassung ihnen lediglich ein weiteres Mai eine 

Waffe in die Hand geben, und sie wissen auch, daB die 

tatsachliche Verwirklichung der Verfassung erst noch 

den eigenen Kampf der breiten Volksmassen erfor- 

dert" (22).

Die sozialistische Opposition in der VR China 

verlangt jedoch, wie das folgende Beispiel zeigt, 

keine absolute Demokratie, die es erlauben wurde, 

daB gegen das sozialistische System selbst gekampft 

werden kbnnte. Li I Che z.B. betonen die "Notwen- 

digkeit, die Diktatur uber Kriminelle auszuuben, die 

Verbrechen wie Mord, Brandstiftung, Bandenunwesen 

und Diebstahl begehen, und uber Elemente, die 

bewaffnete Auseinandersetzungen schuren und sub

versive Vereinigungen organisieren" (23). Hierin und 

in der Tatsache, daB sie im eigenen Land fur ihre 

Ansichten eintreten, unterscheiden sie sich deutlich 

von Einzelgangern, wie jenem Briefschreiber aus 

Schanghai, der sich an Prasident Carter wandte, um 

ihn um Unterstutzung fur die Menschenrechtsbe- 

wegung in China zu bitten (24). Weil sie totale, 

absolute Demokratie ablehnen, verwahren sich Li I 

Che auch dagegen, als Konterrevolutionare eingestuft 

zu werden: "Die Geschichte lehrt uns, daB sogar unter 

den Bedingungen der Diktatur des Proletariats die 

Revolutionare manchmal fur Reaktionare gehalten 

und ihnen keine demokratischen Rechte zugestanden 

werden. Umgekehrt halt man Reaktionare manchmal 

fur Revolutionare und gesteht ihnen demokratische 

Rechte zu. Das fuhrt sogar zu der anormalen Situa

tion, daB die Revolutionare unterdruckt werden und 

die Reaktionare Karriere machen" (25).

Obwohl der chinesische AuBenminister Huang 

Hua in seiner Rede am 30. Juli dieses Jahres den 

Standpunkt der chinesischen Partei- und Staatsfuh- 

rung zur Menschenrechtsdiskussion im In- und Ausland 

darlegte, gab er keine Definition dessen, was in China 

unter Menschenrechten verstanden wird. Unter 

"Menschenrechte" geben zwei chinesische Lexika 

ubereinstimmend folgende Freiheitsrechte an: Frei

heit der Person, der Rede, der Presse, der 

Versammlung, der Koalition, der Korrespondenz, der 

Wohnung, des Wohnungswechsels, des religibsen Glau- 

bens und die Demonstrationsfreiheit (26). Nicht ent- 

halten sind jene materiellen Grundrechte, die von den 

Ostblockstaaten in der Diskussion um die Menschen

rechte stark betont werden. Diese sind jedoch in der 

Verfassung unter Kapitel III ("Grundrechte und Grund- 

pflichten der Burger") in Artikel 27 aufgenommen 

worden: "Die Burger haben das Recht auf Arbeit und 

das Recht auf Bildung. Die Werktatigen haben das 

Recht auf Erholung und das Recht auf materielle 

Unterstutzung im Alter und im Fall von Krankheit 

und Arbeitsunfahigkeit" (27). Es sind vor allem diese 

materiellen Grundrechte,’ die dem chinesischen Volk 

seit der Machtubernahme durch die Kommunistische 

Partei im Jahr 1949 gewahrt werden, und ihre 

weitgehend vollstandige Realisierung bedeutet fur ein 

Entwicklungsland wie China einen ganz groBen, nicht 

zu leugnenden Erfolg. Dies kann jedoch nicht zu einer 

Entschuldigung von z.T. eklatanten Menschrechtsver- 

letzungen, wie im Fall Li Cheng-t'ien, herhalten.
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Selbstkritik geleistet und in einem gewissen Grad 

an der Kritik-Kampagne gegen Li Cheng-t'ien 

teilgenommen, so daB sie 'lediglich' zur Arbeit 

unter der "Aufsicht der Massen" verurteilt wur- 

den - Ch'en in einer Staatsfarm und Huang in 

einer Werft fur Fischerboote (s.Ch'i Hao-hsiao, 

S.5, 175).

19) Ch'i Hao-hsiao, S.2ff.; Li Yi Zhe/Opletal/Schier, 

S.lOff.

20) Reuter (engl.), 13.1.1977/1339.

21) Verfassung, S.32 (Artikel 28).

22) Li Yi Zhe/Opletal/Schier, S.117.

23) Ebenda, S.110.

24) Siehe Die Welt, 1.4.77 und FAZ, 2.4.77.

25) Li Yi Zhe/Opletal/Schier, S.105.

26) "Hsin chih-shih tz'u-tien", Schanghai 1958, S.21; 

"Hsien-tai han-yu tz'u-tien", Peking 1973, S.859.

27) Verfassung, S.31.

"LaBt Li I Che frei! LaBt Yang Hsi-kuang frei! LaBt 

die wahrend des T'ien-an-men-Zwischenfalls am 

5.April Verhafteten frei!" (Im Hintergrund das mit 

Kranzen fur den verstorbenen Chou En-lai ge- 

schmiickte Denkmal fur die Volkshelden in Peking)

- Aufkieber des Hongkonger "Komitees fur die Frei

lassung von Li I Che und Yang Hsi-kuang". Dieses 

Komitee wurde im Marz 1977 von einer Gruppe aus 

der Volksrepublik China entflohener Intellektueller 

gegrundet, gab einige Informationsschriften uber poli- 

tische Haftlinge, wie Li Cheng-t'ien und Yang Hsi- 

kuang, heraus und veranstaltete am 5.Juni dieses 

Jahres einen Aktionstag und eine Demonstration in 

Hong Kong. (Yang Hsi-kuang ist der Autor der im 

Januar 1968 von der "Proletarischen Allianz" in 

Hunan herausgegebenen Schrift "China wohin?", die 

kurze Zeit nach ihrem Erscheinen von der Parteifuh- 

rung als "konterrevolutionar" verdammt wurde. Yang 

wurde daraufhin Anfang 1968 verhaftet und zu 10 

Jahren Freiheitsstrafe verurteilt (s. u.a. Ming Pao, 

August 1977, Nr.140, S.22 f.).
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"Lang lebe der 

£ -r n >£ M Geist der Wand-

4u«•;lx.K zeitung von Li I

Che! Li I Che sind

Hintergrund die 

erste Seite einer 

vervielfaltigten 

Fassung der 

Wandzeitung von 

Li I Che, "Demo

kratie und

Rechtssystem im Sozialismus"}

- Aufkieber des Hongkonger "Komitees fur die Frei- 

lassung von Li I Che und Yang Hsi-kuang".

dffentliche Bekanntmachung des Volksgerichts 

der Provinz Kuang-tung

Ein aktives konterrevolutionares Element:

Li Chen-t'ien. Li war Student an der Kunstakademie. 

Im Jahre 1974 brachte er jenen "XXX und XXX 

gewidmeten" konterrevolutionaren Appell (1) heraus, 

dessen Speerspitze direkt gegen das Zentralkomitee 

der Partei gerichtet war, und das ein gegen den 

Sozialismus gerichtetes konterrevolutionares Pro- 

gramm darstellte. Li beabsichtigte damit, Kanton in 

Unordnung zu sturzen, um die sozialistische Sicher- 

heit und Ordnung zu zerstoren und um Unruhen zu 

schiiren. Nach seiner Verhaftung zeigte er sich bis 

zuletzt hartnackig und war uberhaupt nicht bereit zu 

bereuen und sich zu bessern. In Anwendung der Politik 

der Partei wird er zu einer lebenslanglichen Haftstra

fe verurteilt.

...(Es folgen Urteile gegen drei Manner wegen ge- 

meinsam begangener Vergewaltigung) 

Das Oberste Volksgericht von Kuang-tung

3. Juni 1977

Quelle: Hsin szu-ch'ao (Hongkong) 1977/Nr.l6 

(25.7.1977), S.7.

Anmerkung:

1) Gemeint ist die Wandzeitung "Demokratie und 

Rechtssystem im Sozialismus - gewidmet dem 

Vorsitzenden Mao und dem Vierten Nationalen 

VolkskongreB", die im November 1974 in Kanton 

angeschlagen wurde. Vollstandige deutsche Uber- 

setzung dieser Wandzeitung und offizielle Replik 

in: Li Yi Zhe, Helmut Opletal, Peter Schier, 

"China: wer gegen wen? 'Demokratie und Rechts

system im Sozialismus' - eine Wandzeitung der 

auBerparteilichen Opposition. Analyse und Doku- 

mentation.", Berlin 1977.

’'GrbBte demokratische Rechte fur uber

90 Prozent der Volksmassen"

Der chinesische AuBenminister Huang Hua 

uber Menschenrechte.

(Aus einer Rede vor hohen Partei- und Staatskadern 

am J.Juli 1977 in Peking)

Quelle: Fei-ch'ing yueh-pao (Taipei) 1977/Nr.5, S.86- 

87.

Zur Frage der Menschenrechte

Kurzlich haben einige Genossen Fragen hinsicht- 

lich der Menschenrechte aufgeworfen. Einige konter- 

revolutionare Elemente, die damit etwas anderes im 

Schilde fuhrten, benutzten daruber hinaus das Pro

blem der Menschenrechte und verfaBten im groBen 

Stil Artikel dazu, mit denen sie die Unterwelt 

aufwiegelten und den sozialistischen demokratischen 

Zentralismus verleumdeten und zerstbrten. Ist es 

denn wirklich so, wie dieses kleine Hauflein von 

Leuten sagt, daB es in China nur Zentralismus und 

keine Demokratie, nur Disziplin und keine Freiheit, 

nur einen einheitlichen Willen und keine persbnliche 

Zufriedenheit gebe? Auf die Frage, ob es in China 

denn keine Menschenrechte gebe, antworten wir, daB 

China diesem kleinen Hauflein von Leuten bestimmt 

keine Menschenrechte geben wird. Wir gewahren 

ihnen weder das Recht auf freie Rede noch das 

Wahlrecht, vielmehr stellen wir sie noch unter 

polizeiliche Uberwachung, und wir werden auch nicht 

ein biBchen "menschliche Politik" (jen-cheng) betrei- 

ben. Aber den uber 90 Prozent der Volksmassen gibt 

unser Staat die grdBten demokratischen Rechte. 

Obwohl das so ist, gibt es immer noch einige 

Genossen, die von ihrem Gluck nichts wissen, wirre 

Vorstellungen haben und nur so reden wie die anderen. 

Das fuhrt sogar so weit, daB sie unbewuBt zu 

Mitlaufern der Klassenfeinde geworden sind und in 

der Folge auch ein paar Sachen gesagt haben, die dem 

Sozialismus abtraglich sind. Naturlich ist das ein 

ideologisches Problem, doch man mufl aufmerksam 

sein; denn wenn kleine Fehler nicht beseitigt werden, 

konnen sie groB werden, und wenn man Widerspriiche 

im Volk sich entwickeln laBt, kann sich auch deren 

Charakter andern, das heiflt, sie konnen dann auch zu 

Widerspruchen zwischen uns und dem Feind werden.

Um von den Klassenwiderspriichen im eigenen 

Land abzuienken, um den revolutionaren Willen des 

Proletariats zu zersetzen und um die grausame 

Ausbeutung der Werktatigen durch die Kapitalisten zu 

kaschieren, preisen die burgerlichen Staaten die 

Demokratie des Regimes der herrschenden Klasse an 

und bedienen sich standig der Menschenrechte als 

Aushangeschild, um die Massen zu betrugen. Wann 

haben denn die Regimes der westlichen Staaten, die 

in Wirklichkeit die Interessen der Bourgeoisie vertre- 

ten, dem Volk seine Rechte gegeben? Einige Leute 

sagen, das amerikanische Volk kbnne nicht nur die 

Mitglieder des Parlaments und den Prasidenten wah- 

len, sondern es kbnne auch den Prasidenten bffentlich 

anklagen. DaB Nixon eben wegen solch einem Im

peachment abtreten muBte, ist anscheinend ein star- 

kes Argument. Nixon sturzte, Ford kam an die Macht, 

Ford sturzte, Carter kam an die Macht - egal, wer 

nach oben kommt, alle sind gleich. Sie alle vertreten 

die Interessen der Monopolbourgeoisie, und die politi- 

sche Macht gelangt uberhaupt nicht in die Hande des 

Volkes. Der Sturz von President Nixon bedeutet in 

keiner Weise, daB das Proletariat siegreich die Macht 

errungen hat. Er zeigt lediglich, daB ein burgerlicher 

Politiker, der die Interessen einer bestimmten Clique 

vertritt, von einer anderen burgerlichen Clique ent- 

machtet worden ist. Aber um das verrottete System 

zu kaschieren, hat man es so hingestellt, als ob der 

Sturz von Nixon ein Beispiel fur die hervorragende 

Gesundheit des demokratischen Systems in Amerika 

sei. Ein weiteres Beispiel: die "Washington Post", die 

diesen Fall am leidenschaftlichsten verfoigt hat, und 

die "New York Times", die sich ihr spater anschloB 

sind beide Zeitungen, die die Meinung starker ameri- 

kanischer Finanzgruppen vertreten. Die Besitzer die

ser Zeitungen sind alle groBe amerikanische Kapitali

sten. Wie konnen sie denn ihren den Kapitalisten von 

Natur aus eigenen Ausbeutercharakter aufgeben? In 

der "New York Times" gibt es naturlich auch einige 

Artikel, die einen Aspekt der Ubel des Kapitalismus 

kritisieren, doch sie beruhren nicht den eigentlichen 

Kern der Sache. An den Grundpfeilern, auf die sich
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der Kapitalismus stutzt und mit Hilfe derer er am 

Leben bleibt, ruhren sie nicht. Der stellvertretende 

Herausgeber der "New York Times", Leston, hat 

bereits China besucht, doch kdnnen wir nun auch 

nicht erwarten, daB sich seine gesamte Welt

anschauung zu einer revolutionaren wandelt. Wir 

hoffen lediglich, daB er China verstehen kann und 

relativ objektive Berichte herausbringt. Von den 

anderen amerikanischen publizistischen Persbnlich- 

keiten und Journalisten, die nach China kommen, 

kdnnen wir auch nicht mehr verlangen.

Nachdem der neue amerikanische President 

Carter an die Macht gekommen war, tischte er die 

Menschenrechtsfrage auf. Danach verwendeten die 

westlichen Staaten auf der europaischen Sicherheits- 

konferenz die Menschenrechte als Trumpfkarte, ubten 

damit Druck auf die sowjetrevisionistische Verrater- 

cligue aus und setzten sie ein als Kapital im politi- 

schen Geschaft. Hier stbBt man auf die Frage, ob die 

Erklarung von Helsinki in die Praxis umgesetzt wird 

oder nicht. Die Erklarung von Helsinki ist eine 

Menschenrechtserklarung, die von den ostlichen und 

westlichen Staaten - darunter praktisch alle fuhren- 

den Lander der ersten und zweiten Welt - in Helsinki 

unterzeichnet worden ist. Wir sind nach wie vor der 

Meinung, daB solche Erklarungen heuchlerisch und 

absolut wertlos sind - wie kann es denn in den 

heutigen Staaten der Diktatur der Bourgeoisie Men

schenrechte fur das Volk geben? Und umgekehrt, wie 

kann denn in den Staaten der Diktatur des Pro

letariats die Notwendigkeit bestehen, einer kleinen 

Zahl von zerstbrerischen Elementen und Konterrevo

lutionaren Menschenrechte zu geben?

Lenin hat auf folgendes hingewiesen: alle Staaten 

gleichen sich in der Anwendung von Gewalt, aber sie 

unterscheiden sich alle danach, ob diese Gewalt gegen 

die Unterdruckten oder gegen die Unterdrucker ver- 

wendet wird. Wir selbst haben nie abgestritten, daB 

wir gegenuber Leuten wie der "Viererbande", den drei 

bis funf Prozent der Bevblkerung zahlenden Grund- 

herren, GroBbauern, Konterrevolutionaren, schlechten 

und rechten Elementen sowie alien schlechten Men- 

schen, die die gesellschaftliche Ordnung schwerwie- 

gend zerstbren, die Diktatur ausuben. Ihnen erlauben 

wir lediglich, sich anstandig zu verhalten; wir verbie- 

ten ihnen aber, Unruhe zu stiffen. Eine Regel, die von 

uns gewissenhaft befolgt wird, lautet: Giite gegenuber 

dem Feind ist Grausamkeit gegenuber dem Volk; erst 

die entschlossene Unterdruckung des kleinen Hauf- 

leins von Konterrevolutionaren ist der Schutz der 

breiten Volksmassen.

Menschenrechte haben Klassencharakter. Nimmt 

man verschiedene Klassenstandpunkte ein, dann sind 

auch die Kriterien fur Menschenrechte unterschied- 

lich. Einige burgerliche Presseerzeugnisse haben 

ebenfalls in den groBen antikommunistischen und 

antichinesischen Chor eingestimmt und uns vorgewor- 

fen, wir batten keine Menschenrechte. Derartige 

Behauptungen kbnnen doch nur das wahre Gesicht 

dieses kleinen Haufleins von Leuten als antichinesi- 

sche Hanswurste enthullen; dem Ansehen unseres 

Staates kbnnen sie nicht den geringsten Schaden 

zufugen.

Was die Situation in unserem Land betrifft, so 

hat die Mehrzahl der Genossen in dieser Frage nach 

wie vor einen klaren Durchblick. Die Partei- und 

Regierungsorgane sowie die Fabriken und Bergwerke 

des Landes haben diesmal daruber diskutiert, wie der 

Geist der "3.Plenartagung" (1) noch weiter in die 

Praxis umgesetzt werden kann. Daruber hinaus haben 

sie die Einberufung des "Xl.Parteitags" (2) begruBt 

und sich besonders mit der zusatzlichen Wahl sowie 

der Nach- und Neuwahl von Delegierten fur den 

"V.VolkskongreB" (3) beschaftigt. Wahrend dieser Er- 

brterungen haben sie in der Frage, wie das System des 

demokratischen Zentralismus weiterentwickelt wer

den kbnnte, die ausgezeichnete Tradition der Partei, 

namlich Kritik und Selbstkritik permanent zu entfal- 

ten, mit der Kritik an den burgerlich-heuchlerischen 

Absurditaten uber die Menschenrechte verbunden. 

Dabei kritisierten alle, daB diese Menschenrechtsdis- 

kussion den Klassenkampf auslbscht, die Existenz von 

Klassen negiert und die Theorie von der Harmonisie- 

rung und Auslbschung der Klassen verbreitet. Nicht 

wenige fuhrten das Beispiel an, daB in Amerika nur 

zehn Prozent der Leute uber Menschenrechte verfu- 

gen, wahrend 90 Prozent nicht in den GenuB von 

Menschenrechten kommen. Viele Genossen haben 

auch noch mittels der Erinnerung und des Vergleichs 

die Uberlegenheit des sozialistischen Systems hervor- 

gehoben. All das ist sehr gut und hat die Probleme 

offengelegt. Wenn studiert, diskutiert, gestritten, 

verglichen, und gegenubergestellt wird, dann gibt es 

eine einheitliche Erkenntnis, und die Probleme wer

den dann auch eindeutig gelbst.

Jene, deren Erkenntnis in dieser Frage zeitweilig 

verworren ist, kbnnen durch Studium langsam zur 

richtigen Erkenntnis gelangen. Bei einigen Leuten 

handelt es sich freilich nicht um ein Erkenntnis- 

problem: auf der Ch'ing-hua-Universitat gab es eine 

Wandzeitung "Drei Fragen, wieso die Charta 77 und 

der voile Wortlaut der Erklarung von Helsinki nicht 

veroffentlicht werden". Ihr wifit, wer diese Wandzei- 

tungen angeschlagen hat. Spater erst kam heraus, daB 

der Wandzeitungsschreiber ein rechtes Element aus 

einer Grundherrenfamilie ist, der seiner Strafe ent- 

gangen war. Sein Vater wurde wahrend der 

Bodenreform als Grundherr eingestuft, und sein Onkel 

war ein alter Konterrevolutionar, namlich Bataillons- 

kommandeur der Kuomintang-Jugendarmee. Heute ist 

sein Neffe ein aktives konterrevolutionares Element, 

das im Moment bestraft wird und unter polizeilicher 

Aufsicht steht. Eben dieser Mann wurde 1957, als er 

Assistent an der Ch'ing-hua-Universitat war, als 

Rechter eingestuft, weil er Reden gegen die Partei 

geschwungen hatte. Spater hatte man dann aus 

GroBzugigkeit die Sache nicht weiter verfolgt. Die 

Enthullung dieser Zusammenhange hat nicht nur zu 

seiner Festnahme gefuhrt, sondern war auch eine 

Lehre fur alle Lehrer, Studenten und fur die gesamte 

Belegschaft. Diese Zusammenhange haben den 

Massen klar vor Augen gefuhrt, fur wen dieses kleine 

Hauflein Menschenrechte erkampfen will.

Ich hoffe, daB die Genossen von jetzt an bei jeder 

Sache, mit der sie konfrontiert werden, ihr Wissen 

und BewuBtsein uber die Theorie der Diktatur des 

Proletariats erhbhen und davon ausgehend richtig und 

falsch analysieren, und daB sie zu jeder Stunde den 

Klassenkampf im Gedachtnis behalten. Wenn man sich 

fest an diese Leitlinie halt, dann kann man alles klar 

unterscheiden. Zumindest jene Mitlaufer, die nicht so 

verwirrt sind, daB sie sich zu Klassenfeinden gewan- 

delt haben, verharren immer noch eigensinnig in 

ihrem Irrtum.

Anmerkungen s. S.948 unten.


