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WAS KOMMT NACH MAO TSE-TUNG UND CHOU EN LAI ?

Oskar Weggel

Die erste Fijhrungsgeneration der VR China, die das Land nun- 

mehr seit 25 Jahren leitet, hat sich bisher noch nicht auf na- 

mentlich genannte Nachfolger einigen kbnnen. Dies ist inso- 

fern nicht ganz unverstandlich, als zwei Personlichkeiten, die 

offiziell dazu ernannt worden waren, in die FuBstapfen des 

Vorsitzenden zu treten, sich im Nachhinein als sogenannte 

"Revisionisten” entpuppten.

Angesichts dieser unklaren Situation ist es schwierig, praz!se 

Angaben uber die Nachfolgeregelung zu machen. Will man frei- 

lich nicht iiberhaupt auf Prognosen verzichten, so bleibt nur 

der eine Weg, sich mit Annaherungswerten zufriedenzugeben, 

die durch Beantwortung folgender drei Fragen erzielt werden 

konnen:

- Erstens: Welcher Fiihrungstyp paRt in die gegenwartige poli- 

tische Landschaft Chinas am besten? (1)

- Zweitens: Welche Personlichkeiten im heutigen Peking kom- 

men in die engere Wahl?

- Drittens: Welche politischen Konsequenzen ergeben sich aus 

der vermutlichen Nachfolgekonstellation?

Die erste dieser drei Fragen ergibt sich aus der Notwendigkeit, 

von der bisher iiblichen, allzu vereinfachenden Zweiteilung der 

chinesischen Fiihrungspersonlichkeiten in "GemaRigte" und 

"Radikale'' abzugehen. Statt dessen empfiehlt es sich, vier Ty- 

pen von Fiihrungspersonlichkeiten zu unterscheiden, die zwar 

nicht in "typologischer Reinheit" auf der Buhne der VR Chi

na vertreten sind, denen sich maRgebende Politiker Pekings 

aber gleichwohl annaherungsweise zuordnen lassen.

Zu nennen sind hier einmal die "militanten Fundamentalisten", 

die davon ausgehen, daR ein modernes China mit chinesischen 

Mitteln, also unter weitgehender Abschottung von der AuRen- 

welt, entwickelt werden soil. Fur sie sind Massenkampagnen 

und immaterielle, "politische” Anreize das einzig legitime In- 

strumentarium der politischen Fiihrung. Die Vorbilder von Ta- 

chai und Taching werden als politische Modelle interpretiert. 

Produktionserfolge sind nach dieser Auffassung lediglich Aus- 

wirkungen "richtiger politischer” Motivation.

Vor allem wahrend der zwei ersten Jahre der Kulturrevolution 

waren Personlichkeiten dieses Typs in China reichlich vertreten. 

Zu ihnen zahlten beispielsweise Mitglieder der “Gruppe vom 16. 

Mai", die u.a. Chou En-lai angriffen, spater allerdings wegen ih- 

res Radikalismus krit isiert wurden. Auch Chen Po-ta, der ehe- 

malige "Ghostwriter" Mao Tse-tungs, der vom IX. ZK als Nr.4 

in der Fiihrungsliste Pekings placiert wurde, rechnete mit zu den 

"militanten Fundamentalisten". Zu dieser Gruppe gehdren 

neuerdings auch eine Reihe von Mitgliedern des Politburos und 

des X. ZK vom September 1973, alien voran die "kulturrevolu- 

tionare" Kerngruppe, die sich aus den drei Shanghai-Vertretern 

Chang Chun-chiao, Yao Wen-yuan und Wang Hung-wen sowie 

der Ehefrau des Parteivorsitzenden, Chiang Ching, zusammen- 

setzt.

Die radikalen Konservativen" bilden die zweite Typengruppe, 

der es nicht so sehr auf die Heilung Chinas durch ausschlieR- 

lich chinesische Medizinenankommt, sondern die auch Im

pulse von auRen dulden, wenngleich diese auf ein Minimum 

beschrankt bleiben sollen. Ein nicht iiberdehnter AuRenhan- 

del, die Duldung Hong Kongs und Macaos als Kontaktpunk- 

te am Rande des Reiches, die Canton-Messe und die Praxis, 

zwar keine Kredite, wohl aber sogenannte "aufgeschobene 

Zahlungen" anzunehmen, liegen bei diesem Typ von Politi- 

kern noch innerhalb der Toleranzschwelle. Tachai und Ta

ching werden nicht nur als Modelle fur die politische Gesin- 

nung, sondern auch fur die Produktionserweiterung aner- 

kannt. China soil sich dem Idealbild einer sozialistischen Ge

sellschaft, namlich dem Modell der "Pariser Kommune”, 

zwar ebenfalls annahern, doch spielen die technische und 

wirtschaftliche Modernisierung des Landes sowie die GroRe 

und Wurde der Nation eine fast gleichwertige Rolle. Als Ver- 

treter dieser Gruppe laRt sich vor allem Mao Tse-tung nen

nen.

Wesentlich weiter in der Zusammenarbeit mit dem Ausland 

geht der dritte Fiihrungstyp, namlich der "eklektische Mo- 

dernisierer", der auf permanente Kontakte mit dem Ausland 

Wert legt, ohne freilich die chinesische Eigenart aufgeben 

zu wollen. Der Vertreter dieses Typs begniigt sich nicht mit 

den wenigen Kontaktstellen in Hong Kong und auf der Can

ton-Messe, sondern tendiert zur Arbeitsteilung, vor allem mit 

technisch fortgeschrittenen Nationen. Junge Chinesen werden 

ins Ausland geschickt. Joint Ventures in Kauf genommen 

und Kredite akzeptiert. Als "Modernisierer" redet dieser Typ 

einer maRvollen Urbanisierung, einer noch kontrollierbaren 

Biirokratisierung, der Schaffung eines ausgepragten Exper- 

tentums sowie der weitgehenden Zentralisierung des Wirt- 

schaftsapparates das Wort. Modelle sind fur ihn im allgemei- 

nen nur dann interessant, wenn sie dem Produktionszuwachs 

sowie der Modernisierung dienen. Tachai und Taching treten 

daher in den Hintergrund.

Reprasentanten dieses Typs hat es in China schon im vorigen 

Jahrhundert gegeben. Zu nennen ist hier vor allem Li Hung- 

chang, der gegen Ende des 19. Jh. die Verwaltung sowie das 

Militar mit westlicher Hilfe modernisierte, ohne seine konfu- 

zianische Grundhaltung aufzugeben. Heute ist hier vor allem 

Chou En- lai zu nennen.

Zur vierten Kategorie gehdren schlieRlich die "Westler", die 

sich China als Starke und wohlhabende Nation nach westli- 

chem Muster wiinschen. Im 20. Jahrhundert waren als Leit- 

bilder noch europaische Nationen bestimmend, wahrend der 

funfziger Jahre dagegen riickte die Sowjetunion ganz an die 

erste Stelle. China solIte damals zu einem "Alter ego” der So

wjetunion werden und hatte damit seine Eigenart verloren.

Welcher dieser vier Fiihrungstypen paRt nun am besten in 

chinesische politische Landschaft der siebziger und achtziger 

Jahre? Das erste, gewiR nicht uninteressante Ergebnis der 

hier angestellten Betrachtung besteht darin, daR der zuletzt
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All dies sind Zeichen dafiir, daft die "eklektischen Modernisie- 

rer", die weitgehend identisch sind mit den "Vertretern der 

herrschenden Stromung" inzwischen trotz ihrer quantitativen 

Unterlegenheit in den Parteifiihrungsgremien das politische 

Ringen zu ihren Gunsten gestalten konnten. Vorsichtige Tak- 

tierer, die sie sind, werden sie den "Fundamentalisten" zwar 

Positionen im Nachfolgekollektiv einraumen, ohne ihnen aber 

die Majoritat zu uberlassen.

Was die Zusammensetzung der Kandidaten in den fuhrenden 

Parteiorganisationen nach der Altersstruktur anbelangt, so 

liegt das Verhaltnis bei den funf Stellvertretern des Vorsitzen- 

den 3:1:1 (wobei man davon ausgehen muR, daft unter "alt” 

alle vor 1910 geborenen, unter "mittel” alle zwischen 1910 

und 1930 und unter "jung" alle nach 1930 geborenen Mitglie- 

der zu verstehen sind.JIm Standigen AusschuR des Politburos 

liegen die Relationen bei 8:10:3. Ahnlich verhalt es sich 

beim 21kdpfigen Politbiiro. Die "Fundamentalisten", die zu- 

meist unter den "jungen” Reprasentanten zu suchen sind, kom- 

men bei der Verteilung der Platze im Nachfolgekollektiv also 

ohnehin nicht allzu gut weg.

Alles in allem wird man davon ausgehen mussen, daR dieses 

Nachfolgekollektiv im wesentlichen von Vertretern des Typs 

3 bestimmt sein wird. Ob sich dieses Ergebnis durch Korrektu- 

ren, z.B. mit Hilfeneuer Kulturrevolutionen, zugunsten der 

Gruppe 1 verandern laRt, ist eine Frage, die man heute nicht 

beantworten kann.

Vergleichsweise einfach ist es demgegenuber, die "heiResten" 

Anwarter fur das Amt des Ministerprasidenten in der Nachfol- 

ge Chou En-lais zu benennen:

a) Li Hsien-nien war neben ChouEn-lai jahrelang der groRe 

Gentleman im chinesischen Staatsrat. Seine Starken liejjen bei 

der Finanzpolitik (ehemaliger Finanzminister) und bei der 

AuRenpolitik: Kein anderes Politburomitglied hat in den 

letzten Jahren so viele Delegationen empfangen wie Li.(3)

b) In letzter Zeit wurde er allerdings etwas in den Schatten 

gestellt durch Teng Hsiao-ping, der seit seiner Riickkehr aus 

der kulturrevolutionaren Verbannung zur rechten Hand 

Chou En-lais geworden ist. Am profiliertesten trat er bei der 

UNO-Rohstoffkonferenz im April 1974 hervor. Ist Li Hsien- 

nien der eigentliche Routinier im Staatsrat, so kann Teng als 

der groRe Organisator gelten, dessen Fahigkeiten auch im 

heutigen China offensichtlich nicht entbehrt werden konnen.

c) Der dritte mogliche Anwarter ist Wu Teh, z.Zt. Vorsitzen- 

der sowohl des Revolutionskomitees als auch der Parteiaus- 

schusses der Hauptstadt Peking, dem auf der chinesischen 

Szenerie ein ahnlicher Stellenwert zukommt wie den Partei- 

vorsitzenden von Moskau und Leningrad. Wu fungiert auRer- 

dem als Politkommissar im MiIitarbezirk Peking und - im 

vorliegenden Zusammenhang besonders wichtig- als Vorsitzen- 

der der "Kulturgruppe im Staatsrat”. Insoweit darf er als 

Vertrauensmann der Mao-Gattin Chiang Ch'ing gelten. Alles

in allem iibt Wu eine Art Bruckenfunktion zwischen der " kul

turrevolutionaren Gruppe” und den Vertretern der "herrschen

den Stromung” aus. Er ware also ein idealer Mann des Kompro- 

misses. Im iibrigen ist er beim Empfang von kulturbezogenen 

Auslandsdelegationen in den letzten Jahren immer haufiger 

hervorgetreten.

Die dritte und letzte Frage lautet, welche Politik ein von "eklek- 

tiachen Modernislerern” bestimmtes Fuhrungskollektiv im 

nachmaoistischen China eingeschlagen wird. Vier groRe 

Fragen bilden hier vor allem die Nagelprobe: die wirt- 

schaftliche Zukunft, die politische Einheit, die auRenpoli- 

tische Generallinie und die Zukunft der permanenten Re

volution.

Erstens: Am unproblematischsten ist die Frage nach der 

wirtschaftlichen Zukunft Chinas. Das Land hat zwischen 

1950 und 1973 seine Wirtschaft so iiberzeugend aufgebaut, 

daR wohl kein Zweifel an weiteren gleichmaRig wachsenden 

Erfolgen bestehen kann. Die Getreideproduktion beispiels- 

weise hat sich von 135 auf 250 Mio. t erhoht, die Stahlpro- 

duktion von 0,6 auf 28 Mio. t und die Erdolforderung von 

0,2 auf - offiziell ausgewiesene - 50 Mio. t I (4)

Zweitens: Mit einiger Sicherheit kann man wohl auch vor- 

aussagen, daR das zweite groRe Problem Chinas, namlich 

seine nationale Einheit, auch weiterhin gewahrt werden 

kann, selbst wenn Walter Laqueur in der New York Times 

vor kurzem in einem seiner sechs Scenarios fur eine kiinfti- 

ge Internationale (Constellation von der Aufsplitterung 

Chinas ausgeht. Was der Staat auszuhalten vermag, hat er 

zuletzt wahrend der Kulturrevolution deutlich gezeigt. 

Die drohende Spaltung nach dem Zwischenfall von Wuhan 

konnte durch blitzschnelles Eingreifen der Armeeverban- 

de verhindert werden. Auch der bei alien Chinesen, gleich- 

giiltig welcher Schattierung, vorhandene Nationalismus 

wird daf'ir sorgen, daR die Einheit sich eher festigt als in 

Gefahr gerat.

Die dritte Frage lautet, ob der Antisowjetismus als Haupt- 

kriterium der derzeitigen AuRenpolitik beibehalten wird. 

Extreme Beurteilungen haben sich hier abgeldst. Wahrend 

der fiinfziger Jahre waren zahlreiche westliche Beobachter 

der Anischt, daR die Achse Moskau-Peking unzerbrechlich 

sei. Seit dem Beginn der zweiten sino-sowjetischen Eiszeit 

in den Jahren 1968/69 herrscht nun umgekehrt die Mei- 

nung vor, daR der Konflikt zwischen den beiden Machten 

eine Dauerkonstante bleibe. Die Wahrheit liegt hier in der 

Mitte. Angesichts des Verschwindens der "Westler" von 

der politischen Biihne wird es wohl nie mehr eine Imitation 

der Sowjetunion im Stile der fiinfziger Jahre geben. 

Andererseits hat man zu bedenken, daR nach dem Abtritt 

der ersten Fiihrungsgeneration Personen an die Macht kom- 

men, die heute im Alter zwischen funfzig und siebzig Jahren 

stehen und die vor gut 20 Jahren im Zeichen der sino-sowje

tischen Freundschaft jahrelang mit Russen kooperiert ha

ben, die zum Teil des Russischen machtig sind, in Moskau 

Oder Leningrad studiert haben, und die trotz der frostigen 

politischen Atmophare nach wie vor eine loyale Einstellung 

zu vielen ihrer damaligen sowjetischen Bezugspersonen 

haben. Gerade Fiihrungspersonlichkeiten vom Typ des eklek

tischen Modernisierers werden auf die Dauer kaum auf Kon- 

takte mit einer wirtschaftlichen und technologischen GroR- 

macht wie der Sowjetunion verzichten wollen. Eine leichte 

Tauwetterperiode ist deshalb fur die Zukunft nicht auszu- 

schlieRen.

Das vierte und wohl groRte Problem, dem nicht zuletzt der 

heutige Parteivorsitzende Mao mit Sorgenfalten auf der 

Stirn gegeniibersteht, ist die Frage nach der Zukunft der Re

volution in China. Untersucht man die groRen Revolutionen 

der Vergangenheit, wie die englische, die amerikanische, die 

franzdsische und die sowjetische, so laRt sich - ohne Ruck-
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sicht auf ihren Klassencharakter - ein Drei-Stadien-Rhythmus 

feststellen, der bei der Zerstdrung der alten Gesellschaft und 

der Vertreibung der Herrschenden beginnt, mit dem Streit 

um Fiihrungs- und Ideologiepositionen in die zweite Phase 

eintritt und schlieRlich bei der Konsolidierung einer neuen 

Klasse endet, die die Vorherrschaft erkampft hat.

LaRt man dieses Schema auch fur China maRgebend sein, so 

befindet sich das Land in der zweiten Phase, die durch die 

heftige Auseinandersetzung zwischen den "zwei Hauptquar- 

tiereri"und den "Zwei Linien" gepragt ist: Man denke nur 

an die groRen Sauberungsaktionen gegenuber den Anhangern 

Liu Shao-ch'is und Lin Piaos sowie an den gegenwartig wei- 

terschwelenden Streit zwischen den Fraktionen im ZK. 

Wird die chinesische Revolution die erste Umwalzung sein, 

bei der auf die Stadien der Jugend und der Reife kein Alter 

folgt? Wird das maoistische Konzept der ununterbrochenen 

Revolution ausreichen, um die permanente Veranderung des 

Menschen und der Gesellschaft zu gewahrleisten? Wer iiber 

Fragen dieser Art sub specie aeternitatis nachdenkt, wird 

vielleicht antworten, daR die qualitative Anderung des 

Menschen in Richtung auf den Sozialismus frtiher oder spater 

auf alle Faile eintreten werde. Im vorliegenden Zusammen- 

hang kann die Frage nach dem Jungbleiben der chinesischen 

Revolution nur etwa fur die nachsten 10 Jahre gestellt wer- 

den. Sollte die oben ausgesprochene Vermutung sich besta- 

tigen, daR die heutigen Vertreter der "herrschenden Stro- 

mung" auch nach Mao die Oberhand behalten - und der ganze 

gegenwartige Verlauf der innenpolitischen Entwicklung in 

China spricht dafiir - so ware nicht auszuschlieRen, daR sich 

in China ahnliche Tendenzen anbahnen wie in der Sowjet

union. Nicht ganz zu Unrecht spricht man schon heute wie- 

der - funf Jahre nach der Kulturrevolution - von der Riick- 

kehr eines "Liuismus ohne Liu Shao-ch'ih". Auch Mao hat 

vor kurzem die Vermutung geauRert, daR nach seinem Ab- 

gang von der politischen Szene mbglicherweise die "Rechten" 

die Macht ergreifen. Da jede Erscheinung jedoch - den dialek- 

tischen Gesetzen gemaR - auch schon immer ihr Gegenteil mit 

hervorbringt, wurde die Renaissance des Revisionismus schon 

bald wieder durch revolutionare Entwicklungen abgelost. 

Man wird abwarten mussen, ob der Vorsitzende mit dieser 

Prognose recht behalt.

1) Hierzu Michel Oksenberg und Steven Goldstein, 

"The Chinese Political Spectrum", Problems of 

Communism 1974 / March-April, S. 1 - 13.

2) Wolfgang Bartke, "Die Rehabilitierung einstiger 

Fuhrungskader", C.a. 1974/11, S. 702-713.

3) Vgl. dazu die Aktivitatenliste der Politburomitglieder 

in ieder Einzelnummer von C.a. seit 1972.

4) Nahere Angaben hierzu Bartke, C.a.1974/9, S.550;553.


