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Notizen von einer Reise in die Mandschurei: 

WARTEN AUF DAS CHINA NACH MAO

Helmut Martin

Dr. Helmut Martin und Tienchi Martin-Liao erhielten wahrend einer Konferenz der amerikanischen Asia Foundation 

in Hong Kong von offizieller chinesischer Seite iiberraschend das Angebot einer Einzelreise durch die Volksrepublik 

China. CHINA aktuell bringt Ausschnitte der Eindriicke und Materialien von diesem dreiwochigen Aufenthalt 

in Canton, Peking, Shenyang und Fushun. Fur die Ermoglichung dieser Reise sei an dieser Stelle den chinesischen 

Behorden gedankt.

Im Mittelpunkt des Besichtigungsprogramms standen vor allem Einrichtungen des Erziehungssektors, Kindergarten, 

Volksschulen, Mittelschulen sowie die drei Hochschulen Peking-Universitat, Liaoning-Universitat und die 

Sun Yat-sen-Universitat.

Westdeutsche China-Wissenschaftler reisen bislang nicht in die 

Volksrepublik. Auch die Wochen, die die chinesische Regierung 

mir und meiner aus Szuchuan stammenden Frau in Canton, Pe

king, der Provinzhauptstadt Shenyang sowie dem Kohlenpott 

und Olverarbeitungszentrum Fushun ermbglichten, galten kaum 

der Profession. Eine Familienangelegenheit gab dem propagan- 

distischen Feuer neue Nahrung, das seit der von Peking geneh- 

migten Ausreise der ehemaligen Kuomintang-Generale nach 

Hong Kong die ziemlich ratiosen Politiker in Taiwan bedrang- 

te. Uns hat indes in erster Linie eben jener langst Liberfallige 

Vergleich des taglichen Papier-Chinas mit der Wirklichkeit in 

Atem gehalten.

Wir waren erstaunt uber das gemachliche Tempo, den geruh- 

sam -gesunden Rhythmus, der trotz des Arbeitseinsatzes in der 

Produktion rund um die Uhr das Alltagsleben bestimmt. Uber 

die Flugzeuge, die aus Sicherheitsgriinden ihren Start beim 

kleinsten Regen um Stunden hinausschoben, die Staatstaxis und 

andere Betriebs-PKWs, die seelenruhig zwischen den Radfahrer- 

ketten mit 30 km/h dahinzockelten. Die geheiligte Mittagspau- 

se von ein bis zwei Stunden, in der in ganz Canton kein Rikscha- 

Fahrer mehr in den Sattel zu betteln war. Die Chinesen wissen 

das irgendwie mit der Welt des blindlings-strammen Aktivismus 

der offiziellen Presse zu vereinbaren. Die Spannung, die ich in 

der Volksrepublik allgemein erwartet hatte, verliert sich, bevor 

sie demEinzelnen Ubermenschliches abverlangen miiBte.

Die Inflation des Revolutionsbegriffes durch seine Anwendung 

auf jegliche produktive Handreichung iiberhaupt verweist aber 

auch auf eine systemverunsichernde, zunehmende Diskrepanz 

zwischen ideologischem Anspruch und Wirklichkeit. Es ist eben 

keine Revolution, wenn der Bauer den Naturdunger aufs Land 

schleppt oder ein Mittelschullehrer mit neuen Lehrbuchmate- 

rialien experimentiert, ebenso wenig wie die Lautsprecheransa- 

ge im Zug uns so recht davon ijberzeugte, daB wir " siegreich 

unsere Bahnfahrt nach Peking beendet" hatten.

Die Pseudoradikalitat der chinesischen Medien ist erstarrte 

Linkspose, eine Mischung aus Zynismus, Absicherungsbestreben 

und emotionellem Idealismus. Sie zeichnet letztlich verantwort- 

lich fur den fortschreitenden Kahlschlag im gesamten Uberbau. 

Massenkampagnen sind immer Herzstuck und Prufstein des 

staatlichen Ideologie-Impulses gewesen. Der Zufall wollte es, 

daB wir Liberal I, in Fabriken, Schulen und Universitaten, mitten 

in die eben gestartete Kampagne um den klassischen Shuihu- 

Roman eintauchten, daB wir von innen Augenzeuge eines Vor- 

ganges wurden, den ich bereits mehrfach von auBen zu be- 

schreiben hatte. Schon zwei Tage nach dem auslosenden, von 

einer neuen Mao-Weisung begleiteten Artikel der Volkszeitung 

hingen in Aktivisten-Werkhallen von Fabriken der Mandschu

rei die Anklagen gegen das "Kapitulantentum" des Sung Chiang, 

einer Hauptfigur aus diesem Roman, meterlang auf den Boden. 

Fur alle umso unerwarteter, weil das Shuihu, wie bei Mao nach- 

zulesen, den Vorsitzenden einst als Handbuch des Guerillakamp- 

fes und des Bauernaufstandes begleitet hat. Professoren und 

Studenten verfielen bei diesem Thema in ungewohnte Lebhaf- 

tigkeit. Ein Lehrer der chinesischen Fakultat der Liaoning- 

Universitat legte sogar peinlicherweise unaufgefordert eine 

Selbstkritik wegen seiner fruheren falschen Ansichten Liber den 

Roman ab; unvorsichtig hatte ich die Vermutung geauBert, es 

wurden namentlich nicht genannte Literaturhistoriker und Kri- 

tiker fur ihre seinerzeit niedergelegten Interpretationen des 

Buches zur Rechenschaft gezogen.

Alle Aktivitat in dieser Richtung jedoch kann uber eines kaum 

mehr hinwegtauschen: Ein immer groBerer Ritualismus senkt 

sich Liber die Bewegungen seit der Kulturrevolution. Die fur den 

Propaganda-Apparat verantwortlichen Kampagnen-Routiniers 

der radikalen Shanghai-Fraktion im ZK haben sich in der Dyna- 

mik der permanenten Revolution verstrickt. Das hektische Tem

po aufeinanderfolgender Papier-Bewegungen, von der etwas 

einschneidenderen Anti-Lin Piao-Anti-Konfuzius-Kampagne 

bis zur auch in China weithin unverstandenen Theorie-Diskus- 

sion der Diktatur des Proletariats und zur laufenden Bewegung 

andert an der simplen Tatsache nichts: Nicht in revolutionarer 

Spontaneitat entbrannte Massen, sondern institutionalisierte 

Propagandabrigaden tun ihr Werk, kleben Parolen und Wandzei- 

tungen. Wie die chinesische FLihrung heute akuten Mangel an 

einem iiberzeugenden, realen Feindbild hat, wenn sie in der 

Medienkonfrontation mit der UdSSR Liber jedes ertragliche 

MaB hinausschieBt, so fehlt den ideologischen Kampagnen das 

dem normalen Genossen einleuchtende Ziel frLiherer Mobilisie- 

rungen, die etwa die Bodenreform durchsetzten oder die Koi-
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lektivierung der Landwirtschaft.

Es ist das konflikttrachtige Erbe der Kulturrevolution, daB gera- 

de die radikale ZK-Fraktion als Sachwalter maoistischer Mobili- 

sierungskampagnen ein Instrument strapaziert, welches sich in 

seiner bisherigen Form uberlebt hat, nachdem die ersten Schrit- 

te hin auf eine Industrialisierung bereits getan sind. Die Pragma- 

tiker in der Partei werden die Radikalen nach Maos Ableben 

beiseiteschieben oder integrieren miissen, weil sie dem einen 

vwrklich vorrangigen Ziel, beschleunigtem Wirtschaftsaufbau, 

entgegenstehen; weil Mao den "revolutionaren Nachfolgern", 

die er unter alien Umstanden heranziehen wollte, mit dem 

Yenan-Weg der eigenen Revolutionserfahrung fur die achtziger 

Jahre wohl die fafsche Richtung gewiesen hat.

Unter diesen Umstanden bleibt den ritualisierten Papier-Kam- 

pagnen der letzten Jahre nur diese Bedeutung: Sie wirken vor 

allem als Warnsignale der Fiihrung an Intellektuelle, Kader 

und die Bevolkerung, ideologisch konform zu bleiben. Sie sollen 

eine ungewunschte Lockerung oder gar Aufweichung verhindern. 

Die plbtzlichen Kursschwankungen des letzten Jahrzehnts haben 

einen besonderen Typ des mittleren Kaders in verantwortlicher 

Stellung entstehen lassen. Wir diskutierten mehrfach mit stell- 

vertretenden Vorsitzenden von Fabrik-Revolutionskomitees, die 

so ungreifbar, zynisch wie glatt und unaufrichtig lioientreu wa- 

ren. Das sind die gerauschlosen Anpasser, ein bestimmendes 

Element der Fiihrungsschicht der nachsten Generation. Aller- 

dings trafen wir auch auf integre, auBerordentlich intelligente 

Parteimitglieder in den Zwanzigern, die den Sprung vom Rote- 

Garden-Fuhrer auf die unterste Stufe der Hierarchie bereits ge- 

schafft hatten. Die Auswahl der KPCh wahrend des jiingsten 

Parteirevirements vor einigen Jahren durfte demnach nicht auf 

die Schlechtesten gefallen sein.

Ein Blick in die weitaus informativeren Zeitungen der funfziger 

und friihen sechziger Jahre, ein Vergleich des damaligen Buch- 

angebotes mit der jetzigen Situation bestatigen, wie sehr Verbal- 

Maoismus und desorientierte Kampagnenplanung ideologisch 

in eine Sackgasse gefuhrt haben. In einem Dutzend Buchladen 

fanden wir kaum Bruchteile des erneut unbewaltigten klassischen 

Schrifttums, kein einziges Exemplar der beliebten traditionel- 

len Romane (auch das Shuihu nicht), keinen Autor der neuen 

Literatur nach der Vierten-Mai-Bewegung des Jahres 1919 aufier 

Lu Hsun, von Ubersetzungen aus dem Ausland ganz zu schweigen. 

Die Partei hilft sich einstweilen angesichts solcher Ausdorrung 

mit einer ausgebildeten, vom Kramergeist der Geheimhaltung 

befallenen internen Informationshierarchie. Die Volkszeitung 

steht am Rande. Mit Eifer lesen die Chinesen das vierseitige 

interne Massenblatt "Informationsnachrichten" Cankaoxiaoxi 

oder ihre Lokalzeitungen. Der Polit-Elite vorbehalten bleiben 

die "Informationsmaterialien" Cankaoziliao und ein verasteltes 

System von Bulletins fur den Dienstgebrauch. Innerhalb der 

groBen Buchhandlungen gibt es Sonderabteilungen, die nur mit 

Ausweis oder Empfehlung zuganglich sind. Ich nehme an, auch 

was ein Cantoner Geschichtsprofessor mir aus den Adenauer- 

Memoiren zitierte, stammte aus einer solchen, nur dort erhalt- 

lichen Ubersetzung ins Chinesische.

Das Kampagnendilemma reicht tief in die Mittelschulen und 

Universitaten, die wir sahen, hinein. An sich hat China ein be- 

trachtliches Ausbildungsnetz aufgebaut, das bemerkenswert 

vor allem durch den Versuch erscheint, bereits den Schulsektor 

mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu verbinden, auf die 

es zufiihrt. Dazu gehdrt nicht zuletzt die Grundsatzentschei- 

dung der Kulturrevolution, die Studiengange der Hochschulen 

von fiinf auf drei Jahre zu verkurzen. Wahrend uns Musterstuden- 

tinnen von der Gemeinsamkeit mit Arbeitern und Bauern vor- 

schwarmten, lieBen derweil die fur die Aufstellung des dreijahri- 

gen Lehrplans zustandigen Professoren durchblicken, daB die 

Konfuzius-Kampagne erneut alles liber den Haufen geworfen 

habe. Das unsichere Tasten im Ausbildungssektor, zumindest 

in den Gesellschaftswissenschaften, hat jedenfalls zur Folge, daB 

bis heute die Liaoning-Universitat und die Sun Yat-sen-Universitat 

nur auf etwa 60 % ihrer Kapazitat von 1965 kommen, gegenwar- 

tig studieren an diesen Hochschulen nur 1 800 bzw. 3 500 Stu- 

denten.

Die zunehmenden Probleme der Selbstdarstellung, sozusagen die 

Kursdefinition in die Vergangenheit, laBt sich auch daran able- 

sen, daB die meisten wichtigen Museen des Landes, soweit sie 

die Geschichte des 20. Jh. und der Partei beruhren, sei es nun 

das Revolutionsmuseum gegeniiber der Pekinger Halle des Vol- 

kes oder das Museum in Canton neben Maos alter Kaderschule 

der Bauernrevolution, nach wie vor geschlossen bleiben miissen. 

Als die Umwertung der Kulturrevolution sich gerade in einer 

Neuprasentation niedergeschlagen hatte, katapultierte sich Maos 

Stellvertreter Lin Piao selbst von der politischen Biihne. Die KP 

verordnete der Zeitgeschichte ein erneutes Reinigungsgewitter. 

Und heute diirften die Rehabilitierungen der letzten Jahre nicht 

vollig ohne EinfluB auf das Rearrangement in den Museen sein. 

Uns fiel dabei ein Unterschied zwischen dem linientreuen Peking 

und dem lebenslustigeren, weniger politisierten Canton auf. In 

der Hauptstadt, im Sommerpalast oder in der Verbotenen Stadt 

stand oft etwa hinter Bezeichnungen fur eine von den Kaisern 

der Ch'ing-D\4iastie erbauten Halle, daB Lin Piao eine Restau- 

ration eben dieses Feudalsystems angestrebt habe. In Cantons 

Museum der "Funfstockigen Halle” beschrankt man sich zuriick- 

haltender darauf, ein Kulturdenkmal der Vergangenheit beim 

Namen zu nennen und die Dynastie anzugeben, ohne den inner- 

parteilichen Linienkampf miteinzubeziehen. Die Chinesen war- 

ten jedenfalls einstweilen auf eine neue von der Partei sanktio- 

nierte Version ihrer jiingsten Geschichte und die KPCh ist nicht 

in der Lage, sie an die Hand zu geben.

Das Aufzeigen dieser Kluft zwischen Ideologic und Wirklichkeit 

heiBt indes nicht, der Chinese lasse seine tagliche Propaganda- 

Lektion abgestumpft wirkungslos von sich abprallen. Wir konn- 

ten uns immer wieder davon iiberzeugen, daB die Sprachrege- 

lungen ankommen, daB etwa ein einfacher Angestellter aufgrund 

des jahrelangen Schulungsprozesses ebenso den Geist eines aktu- 

ellen Leitartikels zu reproduzieren weiB, wie er generell von 

einer einfachen, letztlich im wiederaufgelebten Nationalstolz 

wurzelnden Uberzeugung durchdrungen ist: Die Partei hat 

in seinen Augen China die Selbstandigkeit zuriickgegeben, sie 

hat das Land zu einer GroBe zuriickgefiihrt, die nur uns AuBen- 

stehenden im Vergleich mit anderen Landern relativer erschei- 

nen mag. Wenn es iiberhaupt Unzufriedenheit mit der derzeiti- 

gen Regierung in der Bevolkerung geben sollte, ein ins Gewicht 

fallender Faktor ist das schon angesichts des traditionellen, 

vom Konfuzianismus gepragten Konformismus und der ange- 

borenen Neigung zur Konfliktvermeidung nicht. So gesehen 

sind die augenblicklichen Schwierigkeiten ephemarer Natur, 

Unsicherheiten einer Ubergangsperiode vor der Neuorientierung.
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Unstimmigkeiten, uber die wohl moglicherweise bereits der Hi- 

storiker mit einem Nebensatz hinweggeht,

Wenn eine realere ideologische Zielsetzung also das eine vor- 

dringliche Problem der chinesischen Politik zu sein scheint, so 

ist das andere die Notwendigkeit eines unzweideutigen Umschal- 

tens auf schnelleres bkonomisches Wachstum, ein Vorantreiben 

des angestrebten "Aufbaus” nach ausschlieBlich wissenschaft- 

lich-sachbezogenen Kriterien, Nur so durfte das momentane 

Patt iiberwunden werden, indem die "Linken" die Kampagnen 

und die "Rechten” die Politik machen. Die Weichen mbgen 

langst gestelIt sein, es kommt aber auf Konsolidierung der Ziel- 

ansprache und die Beseitigung der Wiederspriiche der Ubergangs- 

zeit an. Wir haben Englisch-Klassen des zweiten Jahres an der 

Universitat besucht, die ihre recht beachtlichen Sprachkennt- 

nisse aus den Ubersetzungen der Werke des Vorsitzenden bezo- 

gen hatten. Sie betrieben weder Landeskunde noch Literatur- 

studien, noch hatten sie zu irgendwelchen Materialien aus Eng

land oder den USA Zugang. Wenn Englisch als internationale 

Sprache von Wissenschaft und Technik in der VRCh erwijnscht 

ist, wird man auf die Dauer so rigoros nicht abschirmen konnen.

Wenn man mit Hilfe unserer Industrieausstellung westliches 

Know-how kennenlernen, iiberprufen und adaptieren will, wird 

man auf lange Sicht die chinesische offene Presse nicht mit 

braven Geschichten uber den Besuch des Geburtshauses von . 

Karl Marx in Trier, mit Berichten uber den jammervollen Le- 

bensstandard der westdeutschen Arbeiterklasse, uber Streiks 

oder das Versinken der Bundesrepublik in Inflation abspeisen 

konnen. DaB man die DDR beiseitegeschoben und mit West- 

deutschlands Kapitalisten die engsten Beziehungen gekniipft 

hat, wird weniger verhullend reflektiert werden mussen.

Wer den Finger auf derartige Kernprobleme legt, mit denen sich 

die Chinesen herumschlagen, darf dennocham Ende nicht ver- 

gessen, welch gesicherte Grundlagen mit und seit dem Jahre 

1949 geschaffen wurden. Warum sollten die Stagnierungstenden 

zen des erfolgreich-egalitaren Systems nicht einer neuen Dyna- 

mik Raum geben? Was Flexibilitat und Bereitschaft zum jahen 

Kurswechsel anbetrifft, so hat das neue China die Sowjetunion 

und Osteuropa noch allemal weit ubertroffen.


