


CHINA aktuell -812- Januar 1974

(24.-28.8.1973), auf dem Chou En-lai nach seiner Ab- 

rechnung mit Lin Piao forderte: "In erster Linie miis- 

sen die Kritik an Lin Biao und die Verbesserung des Ar- 

beitsstils mit Erfolg weitergefiihrt werden" und "Wir miis- 

sen dem Klassenkampf im Bereich des Uberbaus ein- 

schlieBlich der verschiedenen Sektoren der Kultur Auf- 

merksamkeit schenken und alle jene Teile des Oberbaus 

umgestalten, die der okonomischen Basis nicht entspre- 

chen" (7).

Der unmittelbare Zusammenhang mit der Forderung Chou 

En-lais und der Kritik an Konfuzius wird gleich in dem 

ersten Artikel, der nach dem ParteikongreB erschien, deut- 

lich: Die reaktionare Ideologic des Konfuzius stelle immer 

noch eine Macht des Widerstandes gegen die sozialistische 

Revolution dar, deshalb miisse Konfuzius durch und durch 

kritisiert und verworfen werden. Liu Shao-ch'i, Lin Piao 

und andere Renegaten und Verrater hatten sich die Ideolo

gic des Konfuzius zunutze gemacht, um die Leitidee und 

Generallinie der Partei grundlegend zu verandern und die 

Wiedereinfiihrung des Kapitalismus zu verwirklichen (8). 

Die Konfuzius-Kritik hat sich inzwischen zu einer regel- 

rechten Massenbewegung ausgeweitet. In alien Teilen des 

Landes richten die Parteikomitees der verschiedenen Hoch- 

schulen Diskussions- und Studiengruppen ein, die sich im 

Rahmen der Revolution im Uberbau mit der Kritik an 

Konfuzius befassen (9). Die Konfuzius-Kritik wird als 

wichtiger Bestandteil der Bewegung gesehen, im Geiste des 

X. Parteitages zu handeln, Lin Piao zu kritisieren, den 

Arbeitsstil zu verbessern und die Revolution im Uberbau 

durchzufiihren (10).

2. Funktion der Konfuzius-Kritik

Die neueste Konfuzius-Kritik ist unter zwei Aspekten zu 

betrachten: Einmal wird Lin Piao mit Konfuzius vergli- 

chen, indem Lin Piaos "Verbrechen" am Beispiel des 

Konfuzius illustriert werden; zum anderen soli jeglicher 

Konfuzius-Verehrung der Boden dadurch entzogen wer

den, daB man versucht, Konfuzius nicht nur politisch als 

Reaktionar darzustellen, sondern ihn auch moralisch 

schlecht zu machen.

a. Lin Piao - der Konfuzius der Gcgenwart

Die Gleichsetzung Lin Piaos mit Konfuzius kommt in dem 

Bestreben zum Ausdruck, in den Kritikversammlungen die 

engen Beziehungen zwischen Lin Piao und Konfuzius auf- 

zudecken (11); man spricht sogar von Lin Piao als dem 

"Konfuzius des heutigen China" (12).

Konfuzius'Moral griindete sich auf den Gedanken der 

"Menschlichkeit” (jen), die er selber mit "die Menschen 

lieben" erklarte. Um die Frage, ob Konfuzius damit alle 

Menschen meinte, hatte es wahrend der friiheren Diskus- 

sion viele Auseinandersetzungen gegeben. Heute wird all- 

gemein anerkannt, daB Konfuzius mit "Menschen" nur die 

Verwandten oder Angehdrigen des gleichen Stammes mei- 

nen konnte, d.h. nur die Mitglieder der Sklavenhalter- 

Aristokratie (13). Auch Lin Piao und seine Anti-Partei- 

Clique, so heiBt es, habe sich auf die Moral des Konfuzius 

und Menzius gestiitzt, insbesondere auf die Menschlichkeit. 

In dem Staatsstreichplan Lin Piaos, dem sog. "Projekt 571" 

sollen die Worte gestanden haben, es komme nicht so sehr 

auf den Erfolg als vielmehr auf die Menschlichkeit an 

("pu ch'eng kung pien ch'eng jen"), Worte, die Chiang 

Kai-shek zuerst benutzt haben soil. Das zeige deutlich, 

daB diese Clique nicht nur mit Chiang Kai-shek unter 

einer Decke stecke, sondern - wie alle Reaktionare - 

Konfuzius und dessen Menschlichkeit verehre (14).

Als Inhalt der Menschlichkeit bei Konfuzius sehen die 

Autoren aufgrund einer keineswegs eindeutigen Ausle- 

gung einer fruher viel zitierten und umstrittenen Textstel- 

le aus den 'Gesprachen' die Wiederherstellung der Skla- 

venhalter-Gesellschaft an. Die Worte "fu-li" dieser Text- 

stelle werden als "die Riten wiederherstellen" interpre- 

tiert (15), und da die Riten als der wesentliche Bestand

teil des Uberbaus der Sklavenhalter-Gesellschaft gelten, 

sind sie ein Beweis fur Konfuzius' Restaurationsbestre- 

bungen. Auch hier liegt die Parallele zu Lin Piao auf der 

Hand: Der Vorwurf gegen Lin Piao lautet, er habe den 

Kapitalismus wiedereinfiihren wollen, d.h. wie Konfuzius 

das alte Regime wiederherstellen wollen.

Einen wichtigen Platz in der gesamten Bewegung nimmt 

die Kritik an Lin Piaos "revisionistischer Erziehungslinie" 

ein. Lin Piao, so lautet der Vorwurf der Kritiker, habe 

Konfuzius' reaktionare Gedanken uber Erziehung direkt 

ubernommen, beispielsweise den Glauben an die natiirli- 

chen, angeborenen Fahigkeiten des Menschen, wodurch 

geleugnet werde, daB die praktische Erfahrung eine Quel

le der Erkenntnis ist (16). DaB Konfuzius gerade fur sich 

ein angeborenes Wissen leugnet (17), daB er vielmehr das 

Lernen und die Erfahrung betont (18), wird bei dieser 

einseitigen Interpretation iibersehen. Vollig unvereinbar 

mit der revolutionaren Erziehungslinie ist die Gering- 

schatzung korperlicher Arbeit, die Konfuzius vertrat und 

Lin Piao ebenfalls geerbt haben soli. Als einer seiner 

Schuler Konfuzius bat, er moge ihm etwas uber Land- 

wirtschaft beibringen, nannte Konfuzius ihn verachtlich 

einen "kleinen Mann” (19). Die Kritiker beschuldigen 

Lin Piao, die gleiche Haltung wie Konfuzius eingenom- 

men zu haben, weil er angeblich gegen die Verschickung 

der intellektuellen Jugend aufs Land gewesen sei. Statt 

dessen habe Lin Piao, wie auch Liu Shao-ch'i, den Ge

danken des Konfuzius vertreten, daB man dem Staate als 

Beamter dienen solle, sofern man nach dem Lernen noch 

genijgend Energie habe (20).

Selbst die Verbrechen, die Lin Piao begangen oder ge- 

plant haben soli, stellen eine Parallele zu zwei Begeben- 

heiten in Konfuzius' Leben dar, die findige Gelehrte 

quellenmaBig belegen zu konnen glauben. Bekanntlich 

hatte Konfuzius nur einmal in seinem Leben fur kurze 

Zeit ein offizielles Amt inne, und zwar fur drei Monate 

das des Justizministers und amtierenden Premiermini

sters in seinem Heimatstaat Lu. Im 'Hsiin-tzu' wird be- 

richtet, daB Konfuzius sieben Tage nach seiner Amtsuber- 

nahme Shao-cheng Mao habe hinrichten lassen. Laut 

'Hsiin-tzu' war Shao-cheng Mao gleich Konfuzius ein be- 

kannter Lehrer, der Schuler um sich sammelte und zu 

dem auch eine Reihe von Konfuzius' Schiilern iiberwech- 

selte (21). Eine eingehende Analyse dieser Textstelle 

bringt Kao Heng, einer der wenigen Wissenschaftler, die 

sich auch schon an der friiheren Konfuzius-Diskussion
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vermuten. Dieser Methode ist entgegenzuhalten, daB - 

von wenigen Ausnahmen abgesehen - alle zitierten 

Textstellen bereits in der friiheren Diskussion eine Rol

le gespielt haben, d.h. sie sind nicht erst jetzt in die De- 

batte eingebracht worden, sondern bilden gleichsam die 

Grundlage jeder Auseinandersetzung mit Konfuzius.

Die gesamte Bewegung ist nur in dem groBeren Zusam- 

menhang des "Klassenkampfes im Bereich des Uber- 

baus" zu sehen, den Chou En-lai auf dem X. Parteitag 

gefordert hat. Der Kampf gilt einmal alien Konfuzius- 

Verehrern, die dogmatisch als Reaktionare und Revi- 

sionisten eingestuft werden und fur die Liu Shao-ch'i 

und Lin Piao gleichsam stellvertretend angegriffen wer

den. Zum anderen richtet sich der Kampf gegen Lin Piao 

und seine Clique, an denen sich die Auswuchse des Revi- 

sionismus und der Konfuzius-Verehrung beispielhaft dar- 

stellen lassen. Wenn um g tr Deutlichkeit und des besse- 

ren Uberzeugens willen Lin Piao mit Konfuzius verglichen 

wird, so zeigt sich hieran wieder einmal das Weiterwirken 

traditioneller Formen, in diesem Faile der alten Methode, 

mit Hilfe historischer Beispiele die Gegenwart zu illu- 

strieren.

Man konnte fragen, warum ausgerechnet Konfuzius in 

diesem Kampf eine solche Rolle spielt, zumal die chine- 

sische Geschichte keineswegs arm an grausamen, schurken- 

haften Gestalten ist. Der Grund liegt darin, daB die Kon- 

fuzius-Zeit die einzige "Ubergangszeit" ist, die sich den 

chinesischen Historikern zum Vergleich mit der gegenwar- 

tigen Ubergangszeit anbietet. Wann und wie sich der Uber

gang vom Feudalismus zum Kapitalismus vollzogen hat, ist 

bisher nicht eindeutig geklart, wahrend die chinesischen 

Historiker die Periode von Konfuzius bis zur Ch'in-Dyna- 

stie eingehend untersucht haben und als Ubergangszeit von 

der Sklavenhalter-Gesellschaft zum Feudalismus charakte- 

risieren. Die Schliisselfigur dieser Ubergangszeit stellt Kon

fuzius dar, der in der Bewertung der chinesischen Gelehr- 

ten heute als Vertreter der untergehenden Klasse mit dem 

Ziel der Restauration des alten Regimes gilt und somit die 

historische Parallele zu Lin Piao abgibt.
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logic vereinheitlichen wollen; medizinische und technolo- 

gische Bucher habe er beispielsweise nicht verbrannt. Die 
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CHINA IN DER UNO:

Auf dem Langen Marsch zur Festlcgung eines neuen “Aggressions”-Begriffs

Einer der grundlegenden Begriffe, der im Zusammenhang 

mit der UNO-Arbeit, vor allem aber bei der Auslegung der 

UN-Charta, immer wieder Probleme aufwirft, ist die Defi

nition des Begriffes "Angriff" ("Aggression”). Wie fun

damental dieser Begriff ist, wird deutlich in Art.1 der UN- 

Charta, wo es heiBt: "Das Ziel der Vereinten Nationen 

besteht darin: 1.) den internationalen Frieden und die in

ternationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Deshalb sollen 

wirksame gemeinsame MaBnahmen ergriffen werden, um 

Bedrohungen des Friedens vorzubeugen und sie auszu- 

schalten, jedwede Angriffshandlung oder sonstigen Frie- 

densbruch zu unterdriicken und durch friedliche Mittel in 

Einklang mit den Grundsatzen der Gerechtigkeit.  die

Beilegung .  herbeizufiihren”.

Ob eine "Angriffshandlung” vorliegt, muB vom Sicherheits- 

rat festgestellt werden, der dann auch Ratschlage gibt oder 

entscheidet, welche MaBnahmen zu ergreifen sind (Art.39, 

UN-Charta). Was eine "Angriffshandlung” ("Aggression") 

ist, wird also in der Praxis entscheidend vom Sicherheits- 

rat bestimmt, dem ja u.a. die beiden Supermachte ange- 

horen und den sie jederzeit durch ihr Veto lahmlegen kon- 

nen.

Verstandlicherweise liegt hier ein wunder Punkt, auf den 

die VRCh schon seit langem aufmerksam geworden ist und 

den sie gerade im November 1973, als die Definition des 

Aggressionsbegriffes wieder einmal zur Diskussion stand, 

pragnant herausarbeitete sowie in seinen MiBbrauchsmog- 

lichkeiten zur Schau stellte. AnlaB dazu war die Sitzung 

des 6. Ausschusses (Recht) der UNO-Vollversammlung, die 

vom 16. bis 21.11.1973 uber den Aggressionsbegriff disku- 

tierte und am 23.11. einen Resolutionsentwurf annahm, in 

dem vorgeschlagen wurde, daB die Sonderkommission der 

Vereinten Nationen uber die Frage der Aggressionsdefinition 

im nachsten Jahr erneut zusammentreten soli, um ihre Auf- 

gabe abzuschlieBen und sodann der 29. Tagung der UNO- 

Vollversammlung einen Entwurf uber die Definition der Ag

gression vorzulegen.

Der chinesische Delegierte beteiligte sich nicht an der Ab- 

stimmung uber diesen Resolutionsentwurf und begriindete 

dieses Verhalten mit folgenden Argumenten:

Bevor man uber die Definition der Aggression diskutiere, sei 

es doch vor allem notwendig, festzustellen, von welchen 

Quellen Aggression und die Bedrohung mit Aggression haupt- 

sachlich herruhrten. Die Tatsachen unserer Zeit hatten klar 

gezeigt, daB das Ringen um die Welthegemonie der Hauptin- 

halt der imperialistischen AuBenpolitik und daB der Impe- 

rialismus damit die eigentliche Ursache der gegenwartigen 

Aggressionskriege sei. In der Natur des Imperialismus sei- 

en auch die Politik des Pliinderns und der Ausbeutung an- 

gelegt (1).

Aus dem kriegerischen Verhalten irgendeiner Partei durfe 

noch nicht unbedingt auf eine "Angriffshandlung” ge- 

schlossen werden. Es gebe namlich zwei Arten von Kriegs- 

handlungen, namlich Aggressionskriege - und Kriege gegen 

solche Aggressionen, die auf keinen Fall in den gleichen 

Topf geworfen werden diirften. Es sei auch kein Zweifel, 

daB den Volkern das Recht zugestanden werden musse, 

"geheiligte Kriege der nationalen Befreiung und revolu- 

tionare Kriege der Selbstverteidigung zu fuhren”.

Wenn man zwischen Akten der Aggression und Reaktio- 

nen des Opfers der Aggression unterscheiden wolle, so 

durfe man sich nicht abstrakter juristischer Begriffe be- 

dienen, sondern musse die objektiven Tatsachen sprechen 

lassen, die einen RuckschluB auf aggressive Motive zulie- 

Ben. Entscheidend sei also letztlich der Wille zur Aggres

sion, der aus den objektiven Tatsachen herauszudestillie- 

ren sei. Man musse sich m.a.W. "auf die objektiven Tatsa

chen stutzen, um zu entscheiden, ob eine gegebene Aktion 

eine Aggression darstellt oder nicht, ob ihr ein aggressives 

Motiv zugrundeliegt oder nicht. Man darf keineswegs um- 

gekehrt verfahren, d.h. die Existenz eines Aggressionsaktes 

erst dann als gegeben annehmen, wenn man ein aggressi

ves Motiv ermittelt hat. Historische Tatsachen beweisen 

namlich, daB kein Aggressor eine aggressive Absicht einge- 

stehen wird. Im Gegenteil versucht er immer wieder, seine 

Verbrechen mit verschiedenen wurdevollen Aushangeschil- 

dern zu versehen”(2).Nicht einetatsachlich festgestellte Ag- 

gressionshaltung ist also dafiir entscheidend, ob eine "An

griffshandlung” vorliegt oder nicht.

Wer aber soli nun, so lautet die zweite Frage, feststellen, 

wann von Aggression die Rede sein kann?

Fur den chinesischen Vertreter ist die Frage einfach zu 

beantworten: Die Supermachte versuchten aus wohlver- 

standenem Eigeninteresse, die Entscheidung weiterhin dem 

Sicherheitsrat vorzubehalten, da sie dann ihr Veto-Recht 

anwenden konnten. Damit seien sie nach wie vor in der 

Lage, ungestraft Aggressionen gegen andere Lander zu be- 

gehen und gleichzeitig ihre Nein-Stimme abzugeben.

Statt dessen sollten alle Mitglieder, ob groB oder klein, auf 

der Grundlage der Gleichberechtigung^nd gestiitzt auf die 

objektiven Tatsachen ^eigenstandige Analysen durchfiihren,


