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WELCHEN STAAT UND WELCHE GESELLSCHAFT HAT

HAT MAO TSE-TUNG HINTERLASSEN ?

Oskar Weggel

Die nachfolgende Analyse beschaftigt sich mit der fiir einen Chinawissenschftler immer neu zu beantworten- 

den Frage, ob Staat und Gesellschaft der VR China “ totalitares“ Geprage tragen und durch welche besonde- 

ren Eigenschaften sie gekennzeichnet sind.

Ebenso wie schon die traditionelle konfuzianische Gesellschaft laht sich auch die moderne sino-kommunisti- 

sche Sozietat weder als “ totalitaristisch ” noch als ” antitotalitaristisch ” einstufen.

Unter funktionalistisch-systemtheoretischen Kategorien gesehen, muh das politische System der VR China 

vielmehr als ein Gebilde sui generis gelten. Primar-Phanomen des chinesischen Politsystems ist letztlich der 

in der chinesischen Gesellschaftsordnung strukturell verankerte Prozess einer permanenten Revolution mit 

dem Ziel der vollkommenen “ Massenlinisierung ” in samtlichen Teilbereichen ( “ Teilsystemen ” ) der 

chinesischen Gesellschaftsordnung, also auf den Sektoren Industrie, Landwirtschaft und Handel, Erziehung, 

Kunst und Literatur, Gesundheitswesen, Wissenschaft, Parteiaufbau, Organisation und Kaderwesen, Massen- 

organisationen, Armee, Miliz usw. . Genauer: primares Ziel ( “Funktion ”) des maoistischen Gesellschafts- 

systems ist die Verwirklichung des objektiven Interesses der breiten Massen im Sinne einer moglichst um- 

fassenden permanenten “ Massenlinisierung ” auf moglichst samtlichen Teilbereichen der Gesellschaft 

Die Struktur der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist im Lauf der Jahre dieser grundlegenden Zielsetzung 

angepafst worden.

Die eigentliche Gefahr droht der von Mao Tse-tung immer wieder befiirworteten “Massenlinie” vor allem 

von seiten des Biirokratismus, der zu einer wirklichen “Funktionalisierung des Menschen”, d. h. zu erzwun- 

gener Einmiitigkeit und zur Manipulation gesellschaftlicher Beziehungen mit dem Ergebnis totaler Planung 

und unbeschrankter Parteiautokratie fiihren konnte.

Ob China dem maoistischen Programm einer permanenten Selbst-Revolutionierung (d. h. dem Systemziel 

der “Massenlinisierung”) treu bleibt oder aber dem Biirokratismus verfallt, laftt sich hauptsachlich mit Hilfe 

dreier Kriterien nachprufen: solange die Partei die objektiven Interessen der “Massen” fundamental beachtet, 

Subsystem-Freiheit gewahrt und der Partizipation der Massen an den Entscheidungen in samtlichen Bereichen 

das Wort redet, bleibt das Programm der “Permanenten Revolution” gewahrt. Von “Totalitarismus” im Sinne 

der westlichen Politologie kann dann schwerlich die Rede sein. Zweckmafiigerweise spricht man in dem Fall 

von “populistischem Universismus”: einerseits steht ja der Glaube an die Schopferkraft der Massen” ( und 

nicht so sehr die Steuerung durch eine Elitepartei) im Vordergrund, andererseits soli mit einem Minimum an 

politischen Spielregeln (und nicht etwa einem Maximum an biirokratischen Direktiven und Verfiigungen) ein 

Verhaltenskodex geschaffen werden, der in analoger Weise sich auf samtlichen politischen und gesellschaftli- 

chen Gebieten gleichermafien - “universistisch” - auspragt. Demeinzelnen mufi unter diesen Umstanden ein 

Spielraum zur Verwirklichung seiner gesellschaftlichen Aufgaben belassen werden. “Totalitaristische” Ein- 

grenzungen bis in die Details waren mit dem Konzept des “populistischen Universismus” unvertraglich.

China wird aufgrund seiner konkreten Entwicklung beweisen miissen, ob es diesem Erbe Mao Tse-tungs 

auch in Zukunft gerecht werden kann.
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Wie schwierig es ist, China mit sozialwissenschaftlichen Ka- 

tegorien westlicher Provenienz in den Griff zu bekommen, 

wird nicht erst bei der Untersuchung der sino-kommunisti- 

schen Gesellschaft, sondern bereits bei der Beschaftigung 

mit dem traditionellen Kaiserstaat deutlich. Da 2000 Jahre 

Geschichte offensichtlich nicht vollig ohne EinfluB auf mo- 

derne Entwicklungen sein konnen, seien zunachst einige dia- 

metrale Beurteilungen zur traditionellen Gesellschaft ange- 

fiihrt.

a) Es gibt Autoren, die hier mit Entschiedenheit der "an

ti-total itar ist ischen" These das Wort reden. Zu ihnen

gehort Ch'ien Mo, ein Geschichtswissenschaftler traditionel- 

ler Einstellung, der heute an der Universftat Hong Kong lehrt. 

Fur ihn war das traditionelle China ein "aufgeklartes" Staats- 

wesen, das von Gelehrten-Beamten gesteuert wurde, die zwar 

eine soziale Schicht, niemals aber eine Klasse fur sich gebildet 

hatten. Im chinesischen Kontext komme es nicht so entschei- 

dend darauf an, w e r die Macht innegehabt habe, sondern 

vielmehr w i e sie ausgeiibt wurde. Ethische Gesichtspunkte 

stunden, m. a. W., im Vordergrund. Hier aber konne man den 

Herrschaftstragern der Vergangenheit im allgemeinen eine 

"Offenheit" und einen Takt in der Behandlung gesellschaft- 

licher Fragen bescheinigen, wie er in der westlichen Geschich

te des Mittelalters keine Parallele finde (1).

b) Eire ganz entgegengesetzte Meinung vertreten demge- 

geniiber Sinologen vom Range eines Etienne Balazs (2),

der in der traditionellen chinesischen Gesellschaft geradezu 

das Paradigma eines totalitaren Gemeinwesens sieht. Diese 

Gesellschaft war — Balazs spricht von "standigen Merkmalen" 

- agrarisch, biirokratisch und, von der Regierungspraxis der 

"Beamten—Gelehrten" her, totalitar. Die Beamten-Gelehrten, 

die quantitativ kaum ins Gewicht fielen (rd.40.000 Beamte > 

bei einer Bevolkerung von 400 Millionen Menschen), waren 

"die Verkdrperung"des Staates, der nach ihrem Bild geformt 

wurde: hierarchisch, autoritar, paternalistisch, ja tyrannisch. 

(Das alte China war) ... ein totalitarer Moloch von Staat, der 

vollstandige Kontrolle liber samtliche Aktivitaten des sozia- 

len Lebens .... hatte und Handel, Bergwerke, Bauwesen, Ri

tual, das Schulwesen ..., und ein GroBteil des privaten Lebens 

streng iiberwachte (3). Das Leben war durchdrungen von einer 

"Geheimpolizei-Atmosphare" gegenseitigen MiBtrauens. Die 

Justiz urteilte willkurlich ... Terror wurde ausgeiibt nach dem 

Prinzip kollektiver Verantwortung ... Wie in alien totalitaren 

Gemeinschaften. iiberwog das offentliche Interesse die pri

vaten Belange ... Es herrschte panikartige Furcht vor der Uber- 

nahme irgendwelcher Verantwortungen. Schwierigkeiten aus 

dem Wege zu gehen, war eines der Hauptanliegen des chine

sischen Biirokraten, und es gelang ihm fast immer, seine Ver

antwortung auf die Schultern irgend eines Untergeordneten 

abzuwalzen, der als Siindenbock dienen konnte " (4). 

Ideologische Grundlage war der Konfuzianismus, der stets 

dann abzubrockeln begann, wenn es einmal um das "Man- 

darinat" schlecht bestellt war. Letztlich bildeten diese Be

amten-Gelehrten nicht nur eine eigene Klassetsondern soqar 

eine Art Kaste, da das Monopol der Erziehung und der Selbst- 

-Reproduktion", das nur formal durchlassig war, wie eine 

hohe Mauer zwischen Regierenden und Regierten wirkte.

Ein anderer Autor (5) trug Material liber Korruptionsformen 

und UnregelmaBigkeiten zusammen, das insgesamt zeigt, wie 

wenig die These von der hohen Moral des Mandarinats, wie 

sie Ch'ien Mo verficht, zutrifft.

Diese so unterschiedlich ausfallenden Urteile, wie sie einer- 

seits von Ch'ien Mo, andererseits von Balazs liber die tra

ditionelle chinesische Gesellschaft gefallt werden, zeigen 

u.a., wie sehr personliche Erfahrungen abfarben, wenn es 

um die so heikle Frage nach der Qualitat einer Gesellschaft 

geht. Ch'ien Mo ist ein Gelehrter alten Stils, dessen Jugend- 

zeit noch in den Kaiserstaat hineinreichte, und fur den das 

Individuum gegeniiber der Gesamtgesellschaft nur eine un - 

tergeordnete Stellung einnimmt. Balazs andererseits, der 

Sohn blirgerlich-liberaler Eltern; hat wahrend der Jahre sei 

nes Studiums in Berlin nicht nur das Heraufkommen des 

Nationalsozialismus erlebt, sondern spater erfahren miissen, 

wie seine ungarische Heimat unter stalinistische Herrschaft 

geriet. Kein Wunder, daB er bis zu seinem Tode im Jahre 

1963 miBtrauisch auch auf das kommunistische China 

blickte. Wortlich: " Die neue Biirokratie kopiert unbewuBt 

viel der Gedanken und Organisationsformen, wie sie bereits 

den alten Gelehrten-Beamten eigen waren, anqefanqen bei 

der Intoleranz und dem Ein-Parteien-System liber die Mo- 

nopolisierung der offentlichen Meinung, der Erziehung und 

des AuBenhandels bis hin zur Verantwortungsscheu der 

Spitzenbeamten, zur Anbetung der Disziplin, zu den Pao- 

pien-Methoden (6) und zum Anheimstellen des Selbstmor- 

des(7).

Trotz alter Anderungen ist die biirokratische Gesellschaft 

eines Reiches, das 2000 Jahre bestanden hat, ... auch heute 

noch eine auBerst aktive Kraft" (8) .

Hat Balsazs mit diesem strengen Urteil recht?

Soviel steht fest, daB die Volksrepublik China sich in ihrer 

neuen Verfassung selbst als " sozialistischer Staat der Dik- 

tatur des Proletariats " definiert (Art. 1, Verfassung 1975). 

Diese Diktatur richtet sich gegen die Klassenfeinde, wah

rend die breiten Massen ( liber 90% des Volkes) nach of- 

fizieller Auffasung durch einen ProzeB der permantenten 

Selbsterziehung im Wege des Klassenkampfes gesteuert 

werden sollen, und zwar durch die Kommunistische Partei 

die sich als "flihrender Kern" des qanzen chinesischen 

Volkes... und als " Vorhut der Arbeiterklasse " versteht 

( Art. 2, Verfassung von 1975).

Ist dieses Gemeinwesen ahnlich " totalitar " wie der natio- 

nalsozialistische oder der stalinistische Staat?

Durch die Augen eines westlichen Beobachters gesehen 

mogen zwar zahlreiche Aspekte des chinesischen Lebens 

als totalitar erscheinen. Kann aber ein liberal-normativer 

Begriff wie der Ausdruck " Totalitarismus " , dem west- 

liche Vorstellungen von individueller Freiheit und Men- 

schenwlirde zugrundeliegen, " wortwortlich " auf ein Land 

wie China libertragen werden, in dessen 3000 Jahre alter 

politischer Kultur das Individuum stets nur wenig, das Kol- 

lektiv dagegen a Iles bedeutet hat? Kollektives Denken und 

Integration ins Kollektiv sind hier nichts Neues. Der chi

nesische Orwell miiBte erst noch geschrieben werden: als 

grauenhaft wurde hier der radikal Vereinzelte, gewiB aber 

nicht der vollig kollektivierte Mensch erscheinen!
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Individuelle Freiheit im westlichen Sinn war selbst dem in 

der westlichen Tradition erzogenen Sun Yat-sen weitgehend 

mit Anarchismus identisch.

Wie wenig “ Totalitarismus " - Kategorien fur die sino- 

kommunistische Gesellschaft taugen, wird im iibrigen auch 

dann besonders deutlich, wenn man sich der urspru ng lichen 

Totalitarismus-Diskussion zuwendet, die noch von Autoren 

getragen war, die - wie Hanna Ahrendt - verschiedene For- 

men des Totalitarismus am eigenen Leibe erlebt haben und 

die daher mit damonisierenden Begriffen wie "Terror " , 

" totale Manipulation des Menschen " und “ Abtotung jeg- 

licher Spontaneitat " arbeiten, - mit Kategorien also, die mit 

China und dem chinesischen Menschen - sieht man einmal 

von den wenigen Jahren unmittelbar nach 1949 ab - ganz 

einfach nichts zu tun haben.

Welche Methoden lassen sich nach alledem verwenden, 

will man die Gesellschaft der VR China in den Griff be- 

kommen?

Mit den klassischen, formal - institutionell 

ausgerichteten Totalitarismus-Kriterien eines Karl Joachim 

Friedrich laBt sich wenig anfangen.

Seine sechs Merkmale total Star er Herrschaft ( ideologi- 

sches Monopol, Partei-, Waffen-, Massenkommunikations- 

Monopol, Geheimpolizei, zentrale Wirtschaftslenkung (9) 

denen u.a. die Pramisse einer Identitat zwischen faschisti- 

schen und kommunistischen Herrschaftsformen zugrunde 

liegt, sind zu formal, als daB sie den Besonderheiten eines 

Landes wie China und dem sino-kommunistischen Selbst- 

verstandnis gerecht werden konnten.

So kann z.B. von einer institutionalisierten Geheimpolizei 

(Gestapo, Tscheka) in der VR China kaum die Rede sein. 

Ferner steht das Konzept einer zentralen Wirtschaftslen

kung seit 1958 weitgehend nur noch auf dem Papier. Selbst 

an der unbeschrankten Herrschaftsausubung durch die KPCh 

als einer Monopol darf gezweifelt werden, seit eben diese 

Partei wahrend der Kulturrevolution weitgehend zerstort 

wurde und nur muhsam wieder neu erstand.

Am ehesten laBt sich die VR China noch mit funktiona- 

listisch-systemtheoretisch angelegten Kategorien in den 

Griff bekommen.

Als " System " sollen hier Staat und Gesellschaft Chinas 

( " maoistisches Gesellschaftssystem " ) gelten, wie sie sich 

vor allem von der " nachrevolutionaren " Sowjetunion un- 

terscheiden.

Primares System - Z i e I ( " Funktion " ) des maoisti- 

schen Gesellschaftssystems ist die Verwirklichung des ob- 

jektiven Interesses der breiten Massen ( Maos 90% - For- 

mel! ) im Sinne einer moglichst umfassenden, permanen- 

ten “ Massenlinisierung " auf samtlichen Teilbereichen 

( Teilsystemen " ) der chinesischen Gesellschaftsordnung , 

also in den Sektoren Industrie, Landwirtschaft und Handel, 

Erziehung, Kunst und Literatur, Gesundheitswesen, Wissen- 

schaft, Parteiaufbau, Organisation und Kaderwesen, Massen- 

organisationen, Armee, Miliz usw. . Dynamische ( “ Massen

linisierung ") und eher statische ( " objektives Massenin- 

teresse ” , ausgedruckt in " Werten " und " Institutionen ") 

Zielvorstellungen treffen hier also zusammen!

Welche Strukturen dienen diesem Ziel der umfassen

den " Massenlinisierung " am besten?

Die raschesten Einsichten gewinnt man hier, wenn man 

diese " Strukturen " ( verstanden als " Werte " und " In

stitutionen " , die der Massenlinisierung dienen ) nicht in 

einem gleichsam festgefrorenen Zustand, sondern im Pro- 

zeB der Wandlung betrachtet, und zwar in der Auseinander- 

setzung mit dem Sowjet - Modell, das den Chinesen ur- 

spriinglich als Vorbild gedient hatte. Die sicherlich auffal- 

lendste Erscheinung in der Entwicklung der VR China, die 

1958 eine gewaltige Peripetie erlebte, war ja die zunachst 

fast buchstabengetreue Nachahmung des sowjetischen Vor- 

bildes zwischen 1950 und 1957 und die dann so abrupte 

Abwendung von Moskau, der eine experimentierfreudige 

Suche nach einem eigenen chinesischen Weg folgte : Nach 

1958 trat anstelle des hoch zentralisierten sowjetischen 

Planungsmodells die vom Prinzip der zellularen Autarkie 

bestimmte Dezentralisierung - sowohl der Produktion wie 

der Entscheidungen. Selbst die von Moskau inspirierte 

Verfassung von 1954 wurde so stark durchldchert, daB 

sie schon lange vor Erlass der neuen Verfassung von 1975 

nichts anderes mehr war als ein " Papiertiger" . Auch das 

so eifrig ubernommene sowjetische Recht wurde inzwi- 

schen fallen gelassen. Ideologisch gar suchte man nach 

einem eigenen, starker von Klassenkampfgesichtspunkten 

betonten Weg.

Was zunachst den " W e r t " ( 10 ) von Personen an- 

geht, so fragte man nun nicht mehr nach dem " Volks- 

wirtschaftler " , sondern nach dem " Politokonomen " , 

nicht mehr nach dem " Juristen " , sondern nach dem 

Schoffen ( Massenlinie im Gerichtswesen! ) ; im militari- 

schen Bereich gait nicht mehr der Professionaiist als 

" wertvoll " , sondern der " Volkskriegsvertreter " ; er- 

wiinscht war schlieBlich auch nicht mehr die Lenkung von 

oben, sondern die Steuerung " von unten ",

Was den "Wert" von V er ha It e nsm ust er nan- 

geht, so trat an die Stelle der Zentralisierung im Entschei- 

dungswesen, der Prioritat der Schwerindustrie und der ver

bindlichen Plankennziffern die Dezentralisierung der Ent

scheidungen, das " Gehen auf zwei Beinen " , der Vorrang 

der Landwirtschaft und die Aufnahme von bloB paramet- 

rischen Regulatoren im Volkswirtschaftsplan. Das auf sow

jetische Vorbilder zuriickgehende, an fachmannischen Ge- 

sichtspunkten orientierte " Ressortsystem " wurde nach 

und nach tendenziell durch das "AusschuB-Svstem" mit 

seinen diffusen Zustandigkeiten und seiner Laienbeset- 

zung substituiert; an die Stelle formeller Gesetze traten 

Direktiven und Bestimmungen mit weitem Rahmen zur 

" Selbsterfiillung " durch die Massen, das sowjetische In- 

dustrialisierungsmodell wurde durch ein Klassenkampf- 

modell ersetzt und professionalistische Strukturen in der 

Armee ( Range, Hierarchien, Militarakademien etc.)hat- 

ten " Volkskriegs " - Einrichtungen Platz zu machen ( Ab- 

schaffung von Rangen, Demokratie in der Armee, Ein- 

hleit zwischen Offizieren und Mannschaften, Armee und 

Volk ) . Vor allem aber versuchte man - ganz im Gegen- 

satz zur Sowjetunion, die " auf halbem Wege stehen ge- 

blieben " war -, das neue Wertesystem nicht nur in der
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Theorie, sondern auch in der Praxis durchzusetzen.

Nicht nur in den "Werten", sondern auch in den Insti- 

tutionen machien sich bedeutsame Wandlungserscheinun- 

gen bemerkbar: Was die Wirtschaftsinstitutio- 

n e n anbelangt, so traten an die Stelle des Privateigentums 

an Produktionsmitteln zwei Eigentumsformen, namlich 

das Kolhktiv- und das Volkseigentum (allerdings warden 

den Bauern nach wie vor Pri/atparzellen zum individuellen 

Anbau iiberlassen). Die Verteilungsinstitutionen waren 

nicht mehr so sehr an Leistungsgesichtspunkten als vielmehr 

auch an politischen Gesichtspunkten (Belohnung des poli- 

tischen Engagements "fur das Volk" ) orientiert, wobei sich 

allerdings (man vergleiche die Jahre 1968 und 1974 mitein- 

ander) starke Schwankungen ergaben. Die Wirtschaftsplanung 

"von oben" wurde tendenziell durch "Planung von unten" 

ersetzt, wobei anstelle des "Plans" im formellen Sinne soge- 

nannte "Modelle" mit Schubwirkung (z. B. die Produktions- 

brigade von Tachai) traten.

Auch die orga nisatorischen Institutionen erleb- 

ten einen Wandel: an die Stelle der Hierarchie trat - zumin- 

dest von einem mittleren Fiihrungsniveau abwarts — die 

Einheit von Kadern und Massen, und auch das Prinzip des 

"demokratischen Zentralismus" wurde konsequenter ver- 

wirklicht. An Stelle der Arbeitsteilung zwischen Kopf und 

Hand (z. B. in einer Fabrik: der Ingenieur befiehlt, der Ar- 

beiter fiihrt aus) wurde partiell Einheit von Theorie und 

Praxis eingefiihrt, also eine enge Interaktion zwischen Kopf 

und Hand erreicht. An die Stelle des "Lobbying" (hinter 

"verschlossenen Tiiren") trat vor allem wahrend der Kul- 

turrevolution die "Politik der Offenen Tur", die sich in 

Kritik und Selbstkritik der jeweiligen Kader manifestierte. 

Ferner wurde der technokratisch-burokratische "Arbeits- 

stil" weitgehend durch einen "Kampagnenstil" ersetzt, der 

die Massen zu einer breiten Teilnahme an den Entscheidungs- 

vorgangen, zumindest auf den unteren Ebenen, befahigte.

Vor allem wahrend der Kulturrevolution traten an die Stelle 

der durch "revisionistische" Theorien aufgeweichten Organi- 

sationen (Volksstaat, Volkspartei) wieder Klassenkampf- 

strukturen (Staat und Partei als Werkzeuge der "Diktatur 

des Proletariats", nicht etwa des — in mehrere Klassen 

zerfallenden — "Volkes"!).

Auch die Mechanismen der "permanenten Sauberung" von 

Partei- und Staatsorganen wurde zu einer charakteristischen 

Organisations-lnstitution! SchlieBIich versuchte man sogar, 

die "Partei der geschlossenen Tur" sowjetischen Musters 

durch eine "Partei der offenen Tur" zu ersetzen; Hbhepunkt 

dieser Entwicklung war die Zerschlagung das angeblich 

"revisionistisch" gewordenen Parteiapparates wahrend der 

Kulturrevolution — ein fur sowjetische Vorstellungen uner- 

horter Vorgang!

Was den weiten Bereich der Stratifikations-Institutionen (11) 

anbelangt, so versuchte man, die im Gefolge des sowjetischen 

Modells noch erweiterte Kluft zwischen Stadt und Land 

(einseitige Ausbildung der GroBindustrie) wieder einzuebnen. 

Auch die VergroBerung des Abstandes zwischen "Kopf und 

Hand" durch Bevorzugung technokratischer Elemente und 

fachmannischer Eliten wurde dadurch angehalten, daB man, 

z. B. im Zuge der Kulturrevolution, das ubergreifende "po- 

litische" Element wieder starker betonte und an die "schop- 

ferische Spontaneitat der Massen" appellierte. SchlieBlich 

versuchte man auch noch, den dritten "groBen Unterschied", 

namlich die Kluft zwischen Industrie und Landwirtschaft, 

durch Schaffung von Klein- und Mittelindustrien auf dem 

Lande, durch Transferierung von technischem Personal auf 

die Dbrfer und durch Einbeziehung des flachen Landes in 

die stadtischen Dienstleistungen (Gesundheitswesen, Repa- 

raturbetriebe etc.) einzuebnen.

Von solchen Einzelerscheinungen abgesehen, ergab sich 

auch in der "politischen Gesamtkultur" 

Chinas eine bemerkenswerte Anderung. Hatte man bis zum 

Beginn der Volkskommunenbewegung eine zwar stark mo- 

difizierte, aber immer noch von der Tradition mitbestimmte 

"Familienkultur" ausmachen konnen, so begann mit der 

Volkskommunenbewegung (1958 ff.) eine Entwicklung, 

derzufolge "jedermann ein Soldat" sein sollte. Wenn diese 

Tendenzen trotz aller Zick-Zack-Wege beibehalten wiirden, 

so entstunde eine "Miliz-Kultur", die charakterisiert wird 

durch militarische Elemente im Produktionsbereich und in 

der Sprache, durch den spezifischen Wunsch, einen "Volks- 

krieg gegen die Natur" zu fiihren und durch "permanente 

Wachsamkeit" gegenuber dem auBeren Feind (Luftschutz- 

grabensysteme, Getreidelagerungen etc.) und gegen den 

Feind im eigenen Lande. Da freilich nicht einmal 10% der 

Bevolkerung Chinas organisierte Milizmitglieder sind, sollte 

man eher von einer endogenen als von einer existenten 

Milizkultur sprechen. Eine solche Entwicklung ginge mit 

der Totalpolitisierung der chinesischen Gesellschaft Hand 

in Hand. Marksteine auf dem "Langen Marsch" zu diesem 

erstrebten Zustand sind u.a. die dreizehn "neuen soziali- 

stischen Dinge", die wahrend der Kulturrevolution erst- 

mals aufgekommen und seitdem in den jahrlich neu anlau- 

fenden GroBkampagnen immer wieder hervorgehoben 

warden. Diese "neuen Dinge" bestehen in folgenden "Er- 

rungenschaften"(12):

Massenbewegung zum Studium des Marxismus, des Leninis- 

mus und der Mao Tse-tung-ldeen;

Schaffung von Revolutionskomitees als Tragern des Gedan- 

kens der direkten Demokratie;

Schaffung von revolutionaren Buhnen-Musterstiicken;

Wachstum der "Massenkontingente aus Aktivisten der mar- 

xistischen Theorie";

Hochschulstudium von Arbeitern, Bauern und Soldaten 

sowie Umgestaltung im Erziehungswesen;

"Hinuntergehen’der Jugend mit Schulbildung auf die Dor- 

fer;

"Medizin aufs Land";

"BarfuBarzte" und genossenschaftliches medizinisches 

Betreuungssystem;

intensiviertes Studium der historischen Erfahrungen der 

Kampfe zwischen der konfuzianischen und der legalisti- 

schen Schule;

"Dreierverbindung" von alteren, Menschen mittleren Alters 

und jungen Menschen in den Fiihrungsgruppen aller Ebe

nen;

Studienkurse fur die Ausbildung von Arbeiter-, Bauern- und 

Soldatenkadern;

Teilnahme der Kader an kbrperlicher Arbeit;

Hervortreten zahlreicher vorbildlicher Modelleinheiten in
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Sowjetunion hat auch die Biirokratie auf die Dauer weder in 

Partei noch Staat Eigenieben entfalten konnen. Gerade 

wahrend der Kulturrevolution ist es gelungen, den Graben, 

der sich bereits zwischen Funktionaren und "Massen" zu bil- 

den begonnen hatte, wieder einzuebnen.

So ware China also,— sieht man vom ausgepragten "Lokalis- 

mus" ab — eine monolithische Einheit, in der es keinen Plu- 

ralismus gibt und in der alle Regungen von einer machtigen 

Kontrollmaschinerie uberwacht sind? Auf den ersten Blick 

mag es so scheinen. Doch was heiRt eigentlich Kontrolle? 

Anfang der funfziger Jahre gab es zwar noch einen nach

der sowjetischen Blaupause aufgebauten institutionalisierten 

llberwachungsapparat. Seit 1956 (8. Parteitag) wurde dieser 

in China nie recht heimisch gewordene auBere Kontroll- 

mechanismus durch Methoden innerer Kontrolle (16) 

verdrangt, durch ein System, m. a. W., das ganz an organi

sations! mmanente Selbstreinigungsmechanismen ankniipft: 

Kritik und Selbstkritik, Plakat- und Briefaktionen, "Hinunter- 

schicken" zur Mitarbeit in Industrie und Landwirtschaft, 

Kampfversammlungen, Mao Tse-tung-Studienkurse und inten

sive Kleingruppenarbeit sollen fortan die schwerfallige Insti

tution eines speziellen Kontrollapparates iiberf liissig machen. 

und an seine Stelle eine Art prophylaktischer Kontrolle durch 

permanente BewuRtseinsbildung setzen.

Hand in Hand damit vollzog sich eine zweite Anderung. 

Wahrend namlich vorher hauptsachlich nur das a u Ber e 

Handeln vom Scheinwerfer der Kontrolle abgetastet wurde, 

sollte nunmehr der i n n e r e Mensch zurechtgeriickt und in 

seinem "politischen" Denken "ausgerichtet" werden.

Alles in allem sind Propaganda und Oberredung im heutigen 

China wesentlich wichtiger als administrative oder justitielle 

Machtausubung, wenngleich sie ohne die Macht im Hinter- 

grund natiirlich weit weniger wirkungsvoll waren.

Diese extreme Entinstitutionalisierung und'"Spiritualisierung" 

alter Kontrollfunktionen bringt es mit sich, daR die Oberwa- 

chung- ganz im Sinne der "massennahen " Dezentralisierung 

-nur in groRen Linien erfolgt, wahrend hoheitliche Abstinenz 

geubt wird, sowie es um konkrete Ausfiihrung an Ort und 

Stelle sowie um organisatorische Gestaltungen geht.

Die Zentrale in Peking regiert, verwaltungstechnisch gesehen, 

aus einem ungeheuren Abstand und erlaRt Rahmenanweisun- 

gen, die so weitmaschig sind, daR den unteren Instanzen fast 

alles zu tun bleibt. Eine ahnliche Scheu vor allzu detaillierten 

Regelungen zeigt sich im organisatorischen Bereich. 

Pausenlos ist dort zwar vom richtigen Arbeitsstil der Funktio- 

nare die Rede, nur selten aber von der Organisation und vom 

Bauplan ihres Tatigkeitsbereiches. Die Revolutionskomitees 

zum Beispiel, die wohl den wichtigsten organisatorischen Neu- 

ansatz seit Griindung der VR China darstellen, verdanken ihre 

heutige Form nicht etwa einer organgesetzlichen Regelung, 

sondern einzig und allein den spontanen — und von der 

Volksbefreiungsarmee mitgesteuerten — kulturrevolutionaren 

Entwicklungen (17).

Der dialektische SelbstentfaltungsprozeR der 

Massen wird im China Mao Tse-tungs also noch ernst genom- 

men. Es gehort zur Oberzeugung der Maoisten, daR Wissen 

iiberhaupt nur in den drei "groRen revolutionaren Beyvegungen" 

(Klassenkampf, Produktionskampf, wissensch:ftliches Ex

periment) zu erwerben ist. Kein noch so genau gefaRter Be- 

fehl von oben kann diesen praxisorientierten ProzeR ersetzen.

Was der Fiihrung zu tun bleibt, lauft immer wieder auf eines 

hinaus: Pausenlos die Massen im Vertrauen auf ihre "schopfe- 

rische Spontaneitat" zu mobilisieren, die von ihnen aus der 

Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammenzufassen und sie 

sodann — zusammen mit neuen Mobilisierungsanweisungen 

"zuruckzufiittern".

Keine Wunder, daR aus dieser "exhortativen Regierungspraxis" 

ein Pluralismus der Handlungsalternativen entstehen konnte, 

wie er in westlich-demokratischen "Verwaltungsakts"-Kultu- 

ren, aber auch in der Sowjetunion, undenkbar ware. Ganz 

China wirkt insofern auf den Betrachter wie ein riesiges Ex- 

perimentierfeld, in dem eigenstandige und wagemutige Pro- 

blemlosungen zu hohen Ehren kommen. Ob es nun um die 

Volksschulorganisation, die Lehrerbesoldung, ja sogar um die 

Schulbuchgestaltung geht: liberaII haben die "Arbeiter und 

Bauern" freie Hand, soweit sie sich dabei in dem eifersuchtig 

gehiiteten ideologischen Rahmen halten. Besonders erfolg- 

reiche und "typische Faile" werden zum Modell erhoben 

und dienen- nach griindlichem "Erfahrungsaustausch"- 

als Orientierungshilfen fur weitere MaRnahmen der Selbst- 

entfaltung.

Dieser unvergleichlichen Offenheit im Gestalterisch-Konkre- 

ten steht andererseits eine nicht weniger intransigente Hal- 

tung im "allgemeinen Politischen" gegeniiber, das den Hand- 

lungsrahmen abgibt und, zumindest seit der Kulturrevolution , 

durchwegs mit den Mao Tse-tung-ldeen begriindet wird. Hier- 

zu gibt es keine Alternative. Wer nicht dafiir ist, hat sich — 

ganz im Sinne der alten Zwei-Lager-Theorie — bereits dagegen 

ausgesprochen. Mittlere Optionen wiirden als Haresie betrach- 

tet. In jedem nur denkbaren Bereich des "Oberbaus" sind es 

"zwei Linien", die hoizschnittartig klar verlaufen und die zu- 

einander in unversohnlichem Gegensatz stehen.

Ein Beispiel: Es wurde oben ausgefiihrt, daR die Bauern bei 

der Gestaltung ihrer Dorfschulen freie Hand haben. Der Kreis 

ihrer Gestaltungsfreieheit wird lediglich durch die Tangenten 

der Maoistischen Vorstellungen begrenzt, die sich in c on

er e t o auf eine Vierzahl reduzieren lassen:

- Ziel der Erziehung :

Die Schule muR auf ein hoheres Niveau der M a s s e n ab- 

stellen, nicht auf die Heranbildung einer kleinen Elite.

- Nicht der Staat soil die Zugel in die Hand neh nen und 

"von oben" entscheiden, sondern die M a s s en sollen die 

Leitungsgewalt innehaben.

- Nicht "intellektuelle Aristokraten" mit "standischem Dun

kel" sollen eingestellt werden, sondern von den Bauern ge- 

wahlte "proletarische Lehrer", die "politisch" und nicht 

etwa rein fachlich orientiert sind.
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nistischen Gegenwart als auch Vorstellungen der Tra

dition anklingen.

a ) Der Begriff “ Populismus " geht zwar auf die vorrevo- 

lutionare russische Narodniki - Bwegung zuriick, darf aber 

auch im Zusammenhang mit der chinesischen Revolutions- 

praxis Geltung beanspruchen. Zwei fur den Charakter jeder 

revolutionaren Bewegung entscheidende Fragen, die bei 

Lenin / Stalin und bei Mao jeweils verschiedene Antworten 

gefunden haben, bffnen den Zugang zur Populismus - Pro- 

blematik :

Auf die erste Frage, ob die Partei " Schulerin " oder " Leh- 

rerin " der Massen zu sein habe, setzt sich Mao fiir eine Ba

lance zwischen beiden Rollen ein. Einerseits pladiert er, ge- 

nauso wie Lenin, dafiir, daB die " Partei alles fiihrt " ; an- 

dererseits dagegen besteht er - ganz unleninistisch - auf der 

Behauptung, daB die " wahren Helden die Massen sind " ; 

" verglichen mit ihnen sind wir unbedeutend bis zur Lacher - 

lichkeit " ( 24 ) . Letzte Konsequenz dieser die Partei rela- 

tivierenden Auffassung war dann auch die Zerstdrung des 

Parteiapparates wahrend der Kulturrevolution, die mit 

Leninismus wenig und mit Stalinismus uberhaupt nichts zu 

ton hatte.

Die zweite fundamentale Frage lautet, ob die revolutionaren 

Ziele der Befreiung und Gleichheit nicht durch verwerfens- 

werte Methoden (man denke etwa an die stalinisti ’sche Ge- 

waltherrschaft, die angeblich der Befreiung der Menschheit 

dienen sollte) ihre Berechtigung verlieren konnten. Wahrend 

unter Lenin, vor allem aber unter Stalin, die "Revolution 

von oben" betrieben und die Arbeitermassen durch eine 

straffe zentralistische Fiihrung der Partei geschurigelt" wur- 

den (so die Kritik Rosa Luxemburgsan Lenin) (25), pladier- 

te Mao von Anfang an fiir die Massenmobilisierung "von 

unten her". Mis Massen waren hier lange Zeit vor allem die 

revolutionaren Bauern gemeint. _

Von den Dorfern aus sollten sie die Stadte einkreisen und 

schlieBlich iiberwaltigen. Mao ist miBtrauisch gegenuber der 

stadtischen Intelligenz, gegenuber der Biirokratie und hat, 

wie kein anderer sozialistischer Fiihrer, standig darauf ge- 

drangt, daB die Stadtbewohner " hinunter in die Dorfer und 

hinauf auf die Berge " geschickt warden, um dort die Tu- 

genden der harten Arbeit und des einfachen Lebens der 

Bauern wieder zu erlernen. An die Stelle der Landflucht 

setzten die Vertreter der " Linie des Vorsitzenden " daher 

die Industrialisierung des Dorfes.

Unmarxistisch ist im Grunde genommen auch ihre stadt- 

feindliche Haltung, unleninistisch die Zerstdrung des Partei- 

apparates wahrend der Kulturrevolution und unstalinistisch 

die Bereitschaft Maos, der wirtschaftlichen Entwicklung 

Opfer zu bringen, um das BewuBtsein durch groBangelegte 

" Kampagnen " weiter zu entwickeln. Unstalinistisch ist 

ferner die chinesische Methode der " Umerziehung " 

( statt “ physischer Liquidation " ) die innere Kontrolle 

( statt auBerer Kontrolle durch biirokratische Aufsichtsappa- 

rate) und der Universalismus der Revolution ( statt der 

Revolution in einem Lande).

Die Tatsache, daB Mao Tse - tung viele seiner populistischen 

Einstellungen mit marxistisch - leninistischen Formulierun- 

gen umkleidet, oder daB entsprechende Korrekturen bei 

der Auswahl seiner Werke wahrend der Kulturrevolution 

vorgenommen wurden, spricht nicht gegen das Vorhanden- 

sein unleninistischer - in diesem Faile populistischer - 

Elemente in seinem Denken und in der chinesischen Pra

xis.

b ) Der Begriff “ Universismus " wurde im Zusammen

hang mit der chinesischen Tradition gepragt ( 26 ). Die 

metaphysischen Spekulationen des Alten China gingen da- 

von aus, daB Himmel, Erde und Mensch in genauen " Ent- 

sprechungs " - Verhaltnissen zueinanderstehen. Man unter- 

schied beispielsweise zwischen fiinf Weltrichtungen ( Osten, 

Westen, Siiden, Norden und Mitte ) und ordnete jeder 

dieser Weltrichtungen bestimmte Farben, bestimmte Regie- 

rungsparolen, bestimmte seelische Stimmungen, bestimmte 

Tageszeiten und bestimmte chemische Elemente zu.

Wie sich solche Spekulationen in praktische Politik ummiin- 

zen lassen, ist in den klassischen " Friihlings - und Herbst- 

annalen " nachzulesen. Hier ein Beispiel :

" In den drei Friihlingsmonaten halt sich der Kaiser im 

d s t I i c h e n Trakt der Halle des Lichtes auf. Er fahrt 

einen Wagen, den g r u n I i c h schimmernde Drachen- 

pferde ziehen. Die Banner sind gr iin. Der Hofstaat klei- 

det sich in g r ii n e Gewander und tragt gr u ne Jade. 

Der Kaiser halt auf dem d s t I i c h e n Anger Opfer- 

feiern ab. Er befiehlt seinen Ministerfl, groBmiitig 

und m i I d e zu sein und zu verhindern, daB Baume ge- 

fallt werden, und daB man zu den Waffen greife. " 

( " Holz wird ja durch Metall vernichtet I " ).

Entsprechende Anweisungen gelten fiir die drei Sommer- 

monate, die drei Herbstmonate und die drei Wintermona- 

te.

Dieses kurze Beispiel soli gezeigt haben, wie sehr das tra- 

ditionelle chinesische Denken von dem Bedurfnis gepragt 

war, die VielfaIt der Welt auf wenige, beziehungsreiche 

Formein zusammenzuziehen und sie damit beherrschbar 

zu machen. Dieses " Reduktionsbediirfnis " ist mit dem 

Sieg der kommunistischen Bewegung keineswegs ver- 

schwunden. Wie- der permanente Rekurs auf das"Mao Tse-tung- 

tung-Denken" sowie die praktische Handhabung des "Klei- 

nen Roten Buches" der "Worte des Vorsitzenden Mao " ge

zeigt haben sollten, besteht auch im heutigen China eine 

enorme Nachfrage nach wenigen Formein, die die Tiiren zu 

alien Problemen offnen. Dies wird vor allem bei der Massen- 

linie deutlich, die nicht nur in der Innen- und Wirtschafts- 

politik samtliche Partizipationsprobleme lost, sondern sich 

sogar schon auf ein prima facie so ungeeignetes Gebiet wie 

die chinesische AuBenpolitik niedergeschlagen hat. Unter 

dem pragenden EinfluB der Massenlinie weren z.B.

- aus diplomatischen Verhandlungen tendenziell 

"Gipfelkonferenzen" alter Staaten,

- aus diplomatischen Staat-Staat Verbindungen tendenziell 

volksdiplomatische Briickenbauten,

- aus klassischen Kriegen tendenziell sogenannte 

Volkskriege,

- aus internationalem Staatsrecht tendenziell wirkliches
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Volkerrecht,

aus einem eng gefaBten “ Club der Atommachte " ten- 

denziell eine GroBfamilie der Atomwaffenbesitzer

( Atombombe fur jedermann ! ).

Mit solchen MaBnahmen wird von Peking bereits ein Stuck 

Zukunft, namlich Welt - Innenpolitik, antizipiert. Die 

" Massenlinie " ist, m.a.W., allumgreifend. Auf jedem spe- 

zifischen Gebiet findet sie eine jeweils spezifische Ent- 

s p r e c h u n g . Sie ist, m.a.W., “ universistisch " . 

Die Staats - und Gesellschaftspolitik der VR China stand 

also am Vorabend des Todes Mao Tse - tungs, wenn man alle 

bisherigen Ausfiihrungen auf eine Kurzformel bringen will, 

nicht im Zeichen des " Totalitarismus " , sondern des 

“ populistischen Universismus ",
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