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DIE “NACHFOLGE“-KRISE IN DER VR CHINA

Oskar Weggel

Nur einen Monat nach dem Tode Mao Tse-tungs am 9.9.1976 kam es in China zu zwei Ereignissen, die dem 

revolutionaren Prozeb der Volksrepublik eine neue Wendung geben konnten: tiberraschend wurde Hua Kuo-feng 

- zusatzlich zu seiner Position als Ministerprasident - auch noch mit der Stellung eines Parteivorsitzenden 

und Nachfolgers Mao Tse-tungs sowie dem Amt des Vorsitzenden im ZK-Militarausschub betraut, so dab er 

nunmehr die Spitzenpositionen in alien drei Saulen der Macht einnimmt. Die Wahl erfolgte am 7. Oktober. 

Kurze Zeit spater - das Datum lafit sich nicht auf den Tag genau ermitteln - wurde die “Linke Quadriga“ 

um die Ehefrau Maos, Chiang Ch‘ing, ausgeschaltet.

Beide Vorgange vollzogen sich - anders als es bei einer selbsternannten “Partei der offenen Tiir“ eigentlich 

der Fall sein miifite - hinter einem dichten Schleier der Geheimhaltung. Das chinesische “Volk“ blieb ausge- 

schlossen. Man versaumte aber nicht, die “Volksmassen“ mehr als zwei Wochen post festum zu informieren 

und gleichzeitig ihre Akklamation einzuholen.

Nachfolgend sind zunachst die Vorgange sowie ihre Veroffentlichung darzustellen und anschliebend einige 

Uberlegungen zu den Nachfolgemechanismen (II), zur Bedeutung der “Linken Fraktion“ (HI), zu den 

“neuen Herren“ (IV), zu den Kriterien fiir eine “gute Regierung“ (V), zur “Meinung der Volksmassen“ (VI) 

und schlieblich zum Selbstverstandnis der Chinabeobachtung (VII) anzufiigen.

I. Hua Kuo-fengs Ernennung zum Nachfolger Maos 

und der Sturz der “Viererclique“: Ereignisse auf 

verdunkelter Biihne

I. HUAS ERNENNUNG ZUM PARTEIVORSITZENDEN

Die Ernennung Huas erfolgte - ganz entgegen den immer 

wieder verkiindeten Prinzipien der Massenlinie - hinter einem 

Rauchvorhang. Geriichte laufen um, daB er bereits am 7.Ok

tober zum Vorsitzenden ernannt worden sei. Als Hua am

II. Oktober den Ministerprasidenten von Papua-Neuguinea 

begruBte, tritt er immer noch als Ministerprasident auf, ohne 

daB seine Wahl offiziell bestatigt wurde.

Mit Ungeduld und Erstaunen vermerken sowohl die chinesi

sche Bevblkerung als auch das diplomatische Corps in Peking 

die Tatsache, daB die Nominierung Hua Kuo-fengs zum Nach

folger Maos auch am Dienstag (12. Okt.) noch immer nicht 

offiziell bestatigt wird. Bereits einen Tag vorher war in Shang

hai eine Wandzeitung aufgetaucht, auf der es hieB: "Warum 

werden die Entscheidungen des Zentralkomitees nicht ver- 

bffentlicht ? " Das Blatt war unterzeichnet mit "Die revolu

tionaren Massen des Elektrizitatsinstituts des Ostens".

Am 11. Oktober auch erscheinen im Pekinger Sprachinstitut 

Wandzeitungen, die die Ernennung Huas zum neuen Partei

vorsitzenden bekanntgeben. Die Wahl sei "einstimmig" 

durch das Politburo des Zentralkomitees erfolgt. Der Ent- 

scheid, Hua zum chinesischen Parteichef zu ernennen, sei 

noch zu Maos Lebzeiten und auf dessen Empfehlung hin 

getroffen worden.

DaB es um die Chancen Huas gut bestellt ist, bestatigte 

nicht nur der ehemalige amerikanische Verteidigungsmini- 

ster Schlesinger, der in den Tagen des Umbruchs in Peking 

war, sondern vor allem ein BeschluB des Zentralkomitees 

uber die Herausgabe der Bande V ff. der "Ausgewahlten 

Werke Mao Tse-tungs" sowie des "Gesamtwerkes Mao Tse- 

tungs", das "unter der unmittelbaren Fiihrung des Polit

buros des ZK der KP Chinas mit Genossen Hua Kuo-feng 

an der Spitze" erfolge (1). Hua als Herausgeber der Mao- 

Werke - dies sollte etwas bedeuten I -

Wenn die Ernennung trotzdem immer noch nicht bekannt- 

gegeben wird, so ist dies offensichtlich auf einen erbitter- 

ten Machtkampf hinter den Kulissen zuruckzufiihren. (In 

der Tat erfolgt die offizielle Erklarung erst, nachdem die 

Linken ausgeschaltet waren.)

Am 12. Oktober erst wurde die Ernennung Huas zum Nach

folger Maos gegenuber dem diplomatischen Corps in Peking 

offiziell bestatigt. Diese Verzogerung macht deutlich, daB 

im hermetisch abgeriegelten Pekinger Regierungsviertel 

Chung-r.a~i-hai schwere Auseinandersetzungen vor sich gin

gen.

Die Londoner Times (2) will erfahren haben, daB Hua schon 

in den vergangenen Monaten insgeheim mit den wichtigsten 

Kommandeuren der VBA verhandelt und ihnen fiir die Un- 

terstiitzung im politischen Ernstfall groBere Waffenlieferun- 

gen und bedeutsamere politische Positionen versprochen 

hatte. Diese Deutung hat sich durch die Ereignisse verifi- 

ziert.
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2. DER STURZ DER "VIERERCLIQUE"

Wie bei alien politischen Umwalzungen, die es bisher gege- 

ben hat, ist auch die Absetzung der Linken Quadriga keines- 

wegs - wie es die "Massenlinie" an und fur sich gebieten 

wiirde - in der Offentlichkeit vor sich gegangen, sondern 

hinter einem dichten Schleier des Geheimnisses. Schon fast 

traditionsgemaB sind auch die Bestimmungen der Partei- 

satzung sowie der Verfassung wieder einmal unbeachtet ge- 

blieben. Ein Hauch von "Putschatmosphare" war auch dies- 

mal zu verspiiren. Dies wird besonders deutlich, wenn man die 

auBeren Ereignisse der ersten 2 Oktoberwochen nachvollzieht, 

wie sie sich dem auBenstehenden Beobachter - und wohl auch 

dem Durchschnittschinesen - dargeboten haben:

Die ersten Meldungen von der Absetzung der Linken Quadri

ga gelangen liber den Daily Telegraph sowie liber die Finan

cial Times am 12. Oktober 1976 an die Offentlichkeit. Der 

Daily Telegraph beruft sich hierbei auf zuverlassige Quellen 

seines Pekinger Korrespondenten Nigel Wade. Danach seien 

politische Organisationen in Fabriken und Nachbarschafts- 

Vereinigungen in Peking bereits liber die Verhaftung infor- 

miert worden. Entsprechende Zusammenklinfte hatten be

reits vorher am Wochenende stattgefunden. Zur gleichen 

Zeit seien in der chinesischen Hauptstadt erste Wandzei- 

tungen liber die Ernennung des bisherigen Ministerprasi- 

denten Hua Kuo-feng zum Parteivorsitzenden aufgetaucht.

Die Financial Times andererseits beruft sich in ihrem Be- 

richt auf einen Sonderkorrespondenten. Erste Gerlichte 

liber die Verhaftung der Mao-Witwe seien bereits am 11. Ok

tober bei der Ankunft des Ministerprasidenten von Neu- 

guinea, Michael Somare, auf dem Pekinger Flughafen in 

die Offentlichkeit gedrungen.

Das offizielle Peking lehnte am Dienstagmorgen jeden Kom- 

mentar zu diesen britischen Pressemeldungen ab. In der 

Hauptstadt selbst bietet sich wie immer ein friedliches Bild. 

Kaum etwas von den Vorgangen ist an die Offentlichkeit 

gedrungen. Nicht einmal die Wachsoldaten vor der Chung- 

nan-hai-Residenz, wo die Parteiflihrung wohnt, ist verstarkt 

worden. Nur zwei Indizien deuten darauf hin, daB die Mel

dungen vom Sturz der "Viererclique" moglicherweise doch 

wahr sein konnten: Zum einen namlich stellt die fotogra- 

phische Abteilung der amtlichen chinesischen Nachrichten- 

agentur Hsinhua den Verkauf von Bildern der vier Politiker 

ein. Als Begriindung wird eine Uberlastung des Dienstes an- 

gegeben. Gleichzeitig antworten amtliche Sprecher auf a He 

Fragen hinsichtlich der Quadriga mit einem "Kein Kommen- 

tar". Waren die Meldungen vollig aus der Luft gegriffen, 

brachte der Sprecher dies sicherlich auch zum Ausdruck.

Die Ereignisse mlissen also wieder einmal wie in einem 

Puzzlespiel zusammengesetzt werden. (Immerhin aber zeig- 

te sich nachtraglich, daB die westliche Presse wieder einmal 

mit den meisten ihrer Aussagen den Kern der Sache getroffen 

hatte - ein Zeichen, wie gut auch indirekte Information 

"ankommen" kann. Die "Kreise in Peking", die stets unge- 

nannt bleiben, existieren also tatsachlich.)

Am 12. Oktober bestatigt ein offizieller Sprecher in Peking 

zuvor die Wahl Hua Kuo-fengs zum Nachfolger Maos: Hua 

bleibe Ministerprasident und ubernehme zugleich die Spitze 

des ZK-Militarausschusses. Der Sprecher lehnt jedoch jede 

Antwort auf die Frage ab, ob Berichte zutrafen, daB Maos 

Witwe Chiang Ch'ing und andere Mitglieder des "Shanghai- 

Flugels" wegen eines Putschversuchs verhaftet worden seien. 

Die Verzogerung der amtlichen Mitteilung liber Huas Ernen

nung begrlindet er damit, daB man zunachst alle offiziellen 

Stellen im Land habe benachrichtigen mlissen.

Alle diese Mitteilungen erfolgen auf einem Bankett zu Ehren 

des gerade in China weilenden Prasidenten von Papua-Neu 

guinea.

Erst am Donnerstag, dem 14. Oktober, erscheinen in 

Shanghai Wandzeitungen, in denen die vier Linksradikalen 

als "parteifeindliche Verschworergruppe" bezeichnet wer

den. Dies ist offensichtlich das Startzeichen, das sogleich 

eine Flut von ahnlichen Wandzeitungen auslost. Die 

Shanghaier Wandzeitung im Wortlaut:

"Die entschlossenen und tatkraftigen MaBnahmen des Zen- 

tralkomitees gegen die Viererbande verkorpern den einheit- 

lichen Wunsch von 800 Millionen Menschen ... Die Zer- 

schlagung der Viererbande ist etwas, was das Volk wirklich 

glucklich macht, die Zerschlagung ist eine ausgezeichnete 

Sache. Das Zentralkomitee mit dem Genossen Hua Guo- 

feng an der Spitze . . . machte die Viererbande ausfindig 

und loste das Problem, flir dessen Lbsung der Vorsitzende 

Mao keine Zeit mehr hatte . . . Wang Hung-wen, Dschang 

Tschun-tjiao, Djiang Tjing und Yao Wen-yuan — das ist die 

Viererbande, deren Ambitionen, die Partei umzudrehen 

und die Macht an sich zu reiBen, eine lange Geschichte 

haben . . . Vorsitzender Mao, der a Iles sah, hatte auch ihre 

Intrigen durchschaut . . ., aber die konterrevolutionare, 

kriminelle Verschworung der Viererbande ging weiter.

Djiang Tjing . . . gab hinter dem Rlicken des Vorsitzenden 

Anweisungen in seinem Namen. Sie wollte ihren Rang er- 

hohen. In ihrer Verriicktheit versuchten die vier sogar, den 

Vorsitzenden Mao einzusperren und ihm Unheil zuzufligen. 

Als er krank war, klimmerte sich Djiang Tjing nicht darum. 

Sie brlitete Verschworungen und Anschlage aus und brach

te eine eng verschworene Bande zusammen.

... als die Krankheit des Vorsitzenden Mao schlimmer wur- 

de, zwang sie ihn, ihrer Erholungsreise nach Datschai zuzu- 

stimmen, wo sie in ekelhaftem Luxus lebte.

Was noch unertraglicher ist: als die Krankheit zur schweren 

Krise flihrte, miBachtete sie die arztlichen Anweisungen 

und verlegte den Kranken, wobei sie vergeblich versuchte, 

ihn zu toten ... Ihre Siinden rechtfertigen 10 000 Tode. 

Selbst wenn sie tot ist, tragt sie immer noch Schuld - 

sie ist unser unversohnlicher Feind. Die Viererbande be- 

ging turmhohe Verbrechen gegen unser 800-Millionen- 

Volk. Und wenn sie tausend Schnitte und eine Myriade 

Messerstiche erleiden muBte , hatte sie damit ihre Schul- 

den noch langst nicht bezahlt . . .
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Die Viererbande war auch entschieden gegen die Einbalsa- 

mierung des Vorsitzenden Mao. Sie heckte groBe Verschwb- 

rungen und Anschlage aus. Und, was noch schlimmer ist, 

nach dem Tode des Vorsitzenden Mac verdrehte sie seine 

Anweisungen und nutzte diese fur sich aus."

Die "Hunde sollen auch noch geschlagen werden, nachdem 

sie bereits ins Wasser gefallen sind".

Auch im ubrigen China lauteten die Hauptanklagepunkte 

gegen die Mao-Witwe Chiang Ch'ing: Putschversuch, Mord- 

plane und Falschung der Anweisungen Maos.

Inzwischen beginnen sich auch die Geriichte um den Verlauf 

des angeblichen Staatsstreichversuchs der "Viererbande" 

und ihres Anhangs zu verdichten.

Die Times (3) will von einem nicht naher genannten "hohen 

chinesischen Beamten" erfahren haben, daB Chiang Ch'ing 

und uber 30 fiihrende Mitglieder der radikalen Fraktion 

festgenommen wurden, als sie gerade eine "Geheime Sitzung" 

abhielten. Die Konspiratoren seien von Sicherheitskraften 

- moglicherweise von Mitgliedern der Leibwache Hua Kuo- 

fengs - umzingelt und dann "unter Arrest gestelIt worden".

Wiederum andere Quellen berichten von bewaffneten Aus- 

einandersetzungen, bei denen nur Chiang Ch'ing mit dem 

Leben davonkam. Die 30 "Verschworer" wurden angeblich 

bei dem Versuch ertappt, ein Testament des Vorsitzenden 

Mao Tse-tung zu " fabrizieren" , das die MaoWVitwe als Nach- 

folgerin ihres Ehemanns ernennen sollte.

Wie die japanische Zeitung Asahi Shimbun am 12. Oktober 

meldet, sollen unter den 30 verhafteten Politikern auch der 

Kultusminister Ju Hui-jung (Verfasser mehrerer Pekingopern), 

ferner Maos Neffe Mao Juan-hsin (Politkommissar der 

Truppen von Shen-yang) sowie Leitende Angestellte von 

Radio Peking und des Parteiorgans Jen-min Jih-pao gewesen 

sein. Hua Kuo-feng habe auch Hausdurchsuchungen bei den 

Verhafteten veranlaBt und dabei umfangreiches Material 

sicherstellen konnen.

Eine andere Version lautet (4): Am 7. Oktober habe eine 

Politbiirositzung stattgefunden, auf der die Linke Gruppe 

die Forderung nach drei Stellvertreterposten im Parteivor- 

sitz und nach dem Amt des Ministerprasidenten prasentiert 

habe. Als die Forderung abgelehnt wurde, drohte die Gruppe 

mit einer massiven Propagandakampagne unter Einschaltung 

alter von ihnen ohnehin kontrollierten Massenmedien. In 

diesem Augenblick habe sich ihr Schicksal entschieden. Hua 

Kuo-feng und seine Mitarbeiter lieBen Sicherheitspolizisten 

in den Sitzungssaal der groBen "Halle des Volkes" kommen, 

wo die Sitzung stattfand, und dabei sei es zu einem Handge- 

menge gekommen. Schiisse fielen.

Eine genaue Version von den Umsturzvorgangen bietet die 

jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug, die bereits wahrend 

der Kulturrevolution mit zu den bestunterrichteten Agenturen 

gehorte.

Tanjug zufolge wurde unmittelbar nach dem Tode Maos eine 

Sitzung der Parteifiihrung anberaumt, bei der Hua Kuo-feng 

als neuer Parteivorsitzender vorgeschlagen worden sei. Die 

kulturrevolutionare Gruppe habe sich jedoch gegen diesen 

Vorschlag gewandt. Maos Witwe habe erklart, Hua sei nicht 

fur die Fiihrung der Partei geeignet. Hua habe dem wider- 

sprochen und betont, er wisse, wie Probleme zu losen seien. 

Ferner rechtfertigte er seine Kandidatur damit, daB Mao ihm 

noch kurz vor seinem Tode gesagt habe, er werde beruhigt 

abtreten, wenn 'Hua Kuo-feng als Vorsitzender des Zen- 

tralkomitees weiterarbeitet'.

Die Shanghai-Gruppe habe aber - und dies sei ein Teil ihres 

Plans zur Machtergreifung gewesen - versucht, Wang Hung- 

wen zum Kandidaten fur den Parteivorsitz zu nominieren. 

Die erste Sitzung der Fiihrungsspitze sei angesichts dieses 

Zwistes ohne Entscheidung beendet worden. In einer zwei- 

ten Sitzung sei Hua dann nach einer langeren Diskussion zum 

Vorsitzenden des ZK gewahlt worden.

Nun habe die Shanghai-Gruppe auf GegenmaBnahmen ge- 

sonnen und sich zu einer verschworerischen Versammlung 

getroffen. Die Gruppe sei sich dariiber im klaren gewesen, 

daB ein erfolgreicher Staatsstreich nur mit Hilfe des Ober- 

kommandierenden der Streitkrdfte in der Militarregion 

Peking, Chen Hsi-lien, durchgefiihrt werden konne. Man 

habe Chen eingeweiht; dieser habe jedoch Hua Kuo-feng 

sofort uber das Komplott informiert. Damit sei der Macht- 

kampf often ausgebrochen, der dann zu Verhaftungen ge- 

fiihrt habe.

Weitere Geriichte: Der am 9. September verstorbene Mao 

habe noch am 3. Juni eine Versammlung abgehalten und 

dabei den Wunsch geauBert, daB das Politburo anstelle ei- 

nes einzelnen Nachfolgers ein Dreierdirektorium an die 

Spitze der chinesischen KP stellen solle. Ob Frau Chiang 

Ch'ing unter den dreien sein solle, rriisse durch das Politbu

ro noch entschieden werden. An der Begegnung sollen auBer 

Hua Kuo-feng noch Verteidigungsminister Yeh Ch'ien-ying, 

drei weitere Fiihrungspersbnlichkeiten und der 2. Stellver- 

tretende Parteichef, Wang Hung-wen, sowie der Erste Stell- 

vertretende Ministerprasident, Chang Ch'un-ch'iao, teil- 

genommen haben. Das Ergebnis dieses angeblichen Treffens 

wurde von der Hong Konger Zeitung Kung Sheng Daily 

News als "miindliches Testament" Maos bezeichnet. Dieser 

habe die Bitte geauBert, nicht gegen Chiang Ch'ing vorzu- 

gehen, weil dann 'Tausende von Kopfen rollen wurden'. 

Mao habe die Teilnehmer gebeten: "Sie miissen jetzt Chiang 

Ch'ing helfen, die Rote Fahne zu tragen und zu sehen, daB 

sie nicht f al It. Sie miissen sie daran erinnern, daB sie nicht 

noch einmal die Fehler von friiher begeht."

Ob diese Version stimmt oder nicht: feststehen diirfte, daB 

Mao keineswegs den Sturz seiner Witwe und auch keine 

andere Form der "Witwenverbrennung auf chinesisch" ge- 

wiinscht hat. Insofern ist also dem Willen des "Vorsitzen

den" sicherlich zuwidergehandelt worden.

Am 16. und 17. Oktober rollen riesige Massendemonstratio- 

nen in Shanghai und in Peking an, die zu Loyalitatsbekun- 

dungen fur Ministerprasident Hua Kuo-feng und das von 

ihm geleitete Zentralkomitee werden. Gleichzeitig verpflich- 

ten sich die Demonstranten zum Kampf gegen Revisionismus 

und "Spaltertum".
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Das ZK-Plenum begann erst eine Woche, nachdem die ei- 

gentliche Entscheidung, namlich der Sturz der Linken, be- 

reits "gelaufen" war. Wie Auslandskorrespondenten beob- 

achten konnen, treffen am Montag, dem 18. Oktober, auf 

dem militarischen Teil des Pekinger Flughafens zahlreiche 

hohe Funktionare aus den Provinzen ein. Insgesamt rollt 

eine Kolonne von 47 Limousinen in hohem Tempo zu ei- 

nem Hotel der Innenstadt. 35 Wagen gehdren zu der aus- 

schlieBlich hochsten Rangen vorbehaltenen Acht-Zylinder- 

Klasse 'Rote Fahne'. Fast a He Wagen tragen militarische 

Kennzeichen.

Am 19.10. tragt die JMJP zum ersten Mai die Anklage des 

versuchten Staatsstreichs gegen die linksradikale Gruppe 

vor, ohne allerdings Namen zu nennen. Es ist lediglich 

von der "Verschworergruppe" die Rede, die geplant habe, 

"die Macht des Staates und der Partei zu usurpieren". Mit 

dieser Meldung wird zugleich auch deutlich, daB der chine- 

sische Informationsapparat, der seit dem Tode Chou En- 

lais im Januar 1976ganz vom linken Parteifliigel beherrscht 

worden war, jetzt an die Anhanger Hua Kuo-fengs zuriick- 

gefallen ist. Interessanterweise befiirwortet das Blatt zwar 

die Fortsetzung der von dem linken Fliigel eingeleiteten 

Kampagne gegen den als 'rechtsabweichlerische Stiitze der 

Bourgeoisie' verschrieenen ehemaligen Stellvertretenden 

Ministerprasidenten Teng Hsiao-p'ing, mahnt jedoch gleich- 

zeitig zur MaBigung.

Der Leitartikel ist auBerlich als Wiirdigung zum 40. Todes- 

tages des chinesischen SchriftsteIlers Lu Hsiin aufgemacht.. 

U.a. heiBt es (5): "Im groBen Kampf zur Kritik an Teng 

Hsiao-p'ing und gegen den rechtsabweichlerischen Weg zur 

Revision der gefallten richtigen Urteile gab uns Vorsitzender 

Mao wiederum die Weisung: 'Lest etwas von Lu Hsiin' . .. 

Im heftigen, komplizierten Klassenkampf und Zweilinienkampf 

war Lu Hsun jederzeit darauf bedacht, zwischen Freunden 

und Feinden eine klare Trennungslinie zu ziehen. Mit dem 

Marxismus als einer scharfen Waffe richtete er die Speer- 

spitze des Angriffs auf die Feinde aller Schattierungen, be- 

sonders auf die 'Warmer', die sich im Lager der Revolution 

eingenistet hatten. Er riB ihnen die Maske herunter und leg- 

te ihre Natur bloB. Lu Hsiin haBte und verachtete besonders 

jene pseudomarxistischen Schwindler, welche'unter dem Aus- 

hangeschild der Revolution ihre eigenen Interessen verfolgen'. 

Schonungslos entlarvte Lu Hsiin das wahre Gesicht dieser 

Opportunisten, die das 'Banner als Tigerfell benutzen'.

Tiefgreifend zeigte Lu Hsiin, was von diesen Leuten zu halten 

ist, indem er feststellte: 'Sie sind eine Horde, die unter einer 

Decke steckt', die versucht, durch Angriffe auf andere zu 

'beweisen, daB sie recht hatten', 'die am Tage schonklingen- 

de Worte im Munde fiihren, in der finsteren Nacht sich aber 

damit befassen, Zwietracht zu saen und zur Spaltung aufzu- 

hetzen', sie 'liebaugeln mit den Feinden und entwaffnen 

das Volk zu ihrem Vorteit' Eindringlich wies Lu Hsiin auf 

die ernste Gefahr hin, daB diese Leute das Werk der Revolu*- 

tion 'von innen her aushohlen' und kampfte Schlag auf 

Schlag gegen sie . . . Die drei vom Vorsitzenden Mao fest- 

gelegten Grundprinzipien: 'den Marxismus und nicht den 

Revisionismus praktizieren, sich zusammenschlieBen und 

nicht Spaltertatigkeit betreiben, offen und ehrlich sein und 

sich nicht mit Verschworungen und Ranken befassen' sind 

ein Kriterium, nach welchem wir den echten vom falschen 

Marxismus unterscheiden und die Parteimachthaber auf dem 

kapitalistischen Weg erkennen."

Diese Sprache ist deutlich und zeigt, daB hier wieder einmal 

ein literarischer Gedenktag in den Dienst der Tagespolitik 

gestel It wurde.

Am 20.10.1976 tauchten in Peking Wandzeitungen auf, die 

die Todesstrafe fiir die "Verschworer" forderten.

Am 21. Oktober schlieBlich wurden die Namen der Vierer- 

bande erstmals auch expressis verbis genannt (6). Wort- 

lich: "Eineinhalb Millionen freudig bewegte Soldaten und 

Menschen versammelten sich am Donnerstag in Peking zu 

einer GroBkundgebung, urn den Genossen Hua Kuo-feng 

als Vorsitzenden des Zentraikomitees der Kommunistischen 

Partei Chinas und als Vorsitzenden der Militarkommission 

des ZK der KP Chinas zu feiern. Sie begruBten den groBen 

Sieg der Zerschlagung des Plans der parteifeindlichen Clique 

Wang Hung-wen, Chang Ch'un-ch'iao, Chiang Ch'ing und 

Yao Wen-yuan, die Partei und Staatsmacht ansichzureiBen, 

ein Plan, der vom ZK der Partei unter Fiihrung des Vorsitzen

den Hua Kuo-feng in Ubereinstimmung mit den Befehlen 

des Vorsitzenden Mao und den fundamentalen Interessen 

sowie dem gemeinsamen Wunsch der ganzen Partei, der gan- 

zen Armee und den Volkern aller Nationalitaten im ganzen 

Land zerschlagen wurde . . . Die Soldaten und Zi vilisten 

verurteilten die Gruppe der Verschworer und Streber . . . 

weil sie sich gegen die Partei verschworen hatten . . .

Sie erklarten: 'wir haben schon lange die verbrecherischen 

Aktivitaten der Viererbande erkannt und gehaBt. Wenn 

ihre Machenschaften der kapitalistischen Restauration Er- 

folg gehabt hatten, dann hatten wir schaffenden Menschen 

wieder zu leiden gehabt. Das vom Vorsitzenden Hua Kuo- 

feng gefuhrte ZK der Partei hat fiir uns vier Ubel beseitigt, 

und das kommt vor allem dem Volk zugute und hat seine 

voile Zustimmung gefunden'."

Genannt in diesem Artikel werden auch die bewaffneten 

Krafte, die zur Entscheidung in Peking offensichtlich ihr 

Teil beigetragen haben, namlich die "Kommandeure und 

Soldaten der Einheit 8341, der Pekinger Einheiten, der 

Pekinger Garnison der Volksbefreiungsarmee und der Arbei- 

termiliz der Hauptstadt"! Die Einheit 8341 ist ein Kampf- 

verband, der Leibwachterfunktionen fiir die chinesischen 

Spitzenpolitiker hat und der vermutlich bis zu 20 000 

Soldaten stark ist.)

Ein Augenzeuge, der Pekinger Korrespondent der dpa, 

meinte, daB die Freude der Demonstranten unverkennbar 

war. "Diesmal marschierten die Volksmassen in einer 

Demonstration, die den meisten offenbar am Herzen lag". 

Noch ein weiterer Eindruck: Die Massenkundgebung in 

Peking war unubersehbar 'griin' gefarbt. So viele Militar- 

einheiten waren bei friiheren Demonstrationen noch nie 

gesichtet worden. Die griinuniformierten 'Kampfer der 

Volksbefreiungsarmee' unterstrichen durch ihre Anwesen- 

heit, daB der neue Parteivorsitzende sich auf die Militar- 

befehlshaber verlassen kann. Sodann jedoch bringt der
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Bericht einen Satz, der im Gegensatz zur NCNA-Reportage 

(7) steht: wahrend es dort namlich heiBt, daB auch die Mi- 

lizverbande an der Kundgebung teilgenommen hatten, heiBt 

es im dpa-Bericht: "Noch deutlicher wurde die neue Macht- 

basis der Fuhrung durch die Abwesenheit von Milizverban- 

den, die sich bisher des besonderen Schutzes derjenigen er- 

freut hatte, die nun ausgeschaltet worden sind" (8).

Am Freitag, dem 22. Oktober, wurde die Ernennung Hua 

Kuo-fengs zum Parteichef und die ''gescheiterte Ver schwd- 

rung der Anti-Partei-Clique" offizielI bekanntgegeben.

Schon vorher hatten die chinesischen Kommunikationsstellen 

den auslandischen Agenturen empfohlen, sich auf eine wich- 

tige Meldung gefaBt zu machen. Fiir Samstag, 16 Uhr MEZ, 

hatte der Pekinger Rundfunk eine 'wichtige Bekanntmachung' 

angekundigt. Auch die Eurovision in Genf wurde verstan- 

digt. Die Pekinger Verlautbarung sollte per Satellit nach Eu

ropa ubertragen werden. Die Mitteilung an die Eurovision 

erfolgte schlieBlich in der Form einer gewohnlichen tech- 

nischen Note, wie sie taglich zwischen den Fernsehgesell- 

schaften der Welt iiblich sind.

Bei einer Massenversammlung in Peking am 24. Oktober 

wurden dann die Ernennung Hua Kuo-fengs und zugleich 

der Sturz der "Viererbande" offizielI "von den Massen" 

gefeiert. Eine Million Menschen waren zu diesem Zweck 

auf dem T'ien-an-men-Platz erschienen. Von Hsinhua (9) 

wurden 33 "Partei- und Staatsfiihrer" namentlich genannt, 

die der Versammlung beiwohnten. Auch Hua Kuo-feng 

war erschienen. Wu Teh, Mitglied des Politburos, Erster 

Sekretar des Pekinger Stadtkomitees und Vorsitzender des 

Pekinger Revolutionskomitees, hielt die Fest-Rede. Er gab 

bekannt, daB das Zentralkomitee bereits am 7. Oktober 

1976 beschlossen habe, Hua Kuo-feng zum Vorsitzenden 

des ZK und zum Vorsitzenden des Militarausschusses des 

ZK zu ernennen. Hua sei von Mao personlich zu dessen 

Nachfolger auserwahlt worden. Bereits am 30. April 1976 

habe Mao in einem handschriftlichen Schreiben Hua Kuo- 

feng seines grenzenlosen Vertrauens versichert, indem er 

schrieb: "Wenn Sie die Verantwortung tragen, bin ich be- 

ruhigt". Im entscheidenden Augenblick der chinesischen 

Revolution nach dem Tode Maos habe das Zentralkomitee 

unter Leitung Hua Kuo-fengs entschlossene MaBnahmen 

ergriffen, um die "Anti-Partei-Clique Wang Hung-wen, 

Chang Ch'un-ch'iao, Chiang Ch'ing und Yao Wen-yuan zu 

entlarven und habe auf diese Weise ein Beispiel fiir die Le- 

bendigkeit des Prinzips der permanenten Revolution und 

fiir die Wirksamkeit der Diktatur des Proletariats gelie- 

fert". Schon am Vorabend des Todes Maos "schwebte eine 

dunkle Wolke am Himmel iiber unserem Lande. Wahrend 

der Vorsitzende Mao ernsthaft krank war und nachdem er 

gestorben war, ergriff die Anti-Partei-Cliqufein aller Hast 

die Gelegenheit und versuchte, sich die Fuhrung von Partei 

und Staat anzumaBen". Die Vier hatten einen "Kult mit 

allem Auslandischen getrieben", seien "um Auslander her- 

umscharwenzelt" und unterhielten unerlaubte Auslands- 

beziehungen, wobei sie sich auf "flagrante Tatigkeiten des 

Kapitulantentums und des nationalen Verrats" einlieBen . .. 

"Sie sind typische Vertreter der Bourgeoisie innerhalb der 

Partei, unbuBfertige kapitalistische Wegbeschreiter .. .

bourgeoise Verschworer und Karrieremacher". (10)

Noch konkreter wird der gemeinsame Leitartikel der JMJP, 

der Hung-ch'i und der Armeezeitung, der das MiBtrauen 

Maos gegen die "Viererbande" - und deren Siindenregister - 

rekonstruiert: "Vorsitzender Mao kritisierte sie am 17. Juli 

1974. Er sagte: 'Bildet keine kleinen Gruppen von 4 Leu- 

ten !' Am.24. Dezember desselben Jahres kritisierte Vor

sitzender Mao sie erneut und sagte: 'Bildet keine Gruppe. 

Wer das tut wird fallen'. Im November und Dezember des

selben Jahres, als die fiihrenden Zentralorgane mit der Vor- 

bereitung der Einberufung des IV. Nationalen Volkskon- 

gresses beschaftigt waren, sagte Mao: 'Chiang Ch'ing hat 

wilde Ambitionen. Sie will Wang Hung-wen zum Vorsitzen

den des Standigen Komitees des Nationalen Volkskongresses 

und sich selbst zum Vorsitzenden des ZK der Partei ma

chen'. Am 3. Mai 1975 wiederholte der Vorsitzende Mao auf 

einer Sitzung des Politburos des ZK der Partei 'des dreifa- 

chen Tuns und des dreifachen Unterlassens' und warnte 

sie: 'Praktiziert Marxismus-Leninismus, nicht aber Revisio- 

nismus'; vereint Euch und spaltet nicht; seid offen und 

ehrlich; integriert und konspiriert nicht; werdet nicht tatig 

als eine Bande der Vier, tut es nicht mehr, weshalb tut I hr 

es weiterhin ? ' . . . Angesichts der Kritik und Belehrung 

durch den Vorsitzenden Mao nahm die Viererbande die 

Haltung von konterrevolutionaren Betriigern an, die zwar 

nach auBenhin einverstanden waren, insgeheim jedoch wei- 

ter integrierten ... In der Zeit, als Vorsitzender Mao ernst

haft krank war und nach seinem Ableben wurden ihre An- 

griffe auf die Partei immer offener und ihre Versuche, die 

oberste Fuhrung der Partei und des Staates zu iibemehmen, 

immer eilfertiger. . .''(11). AnschlieBend verweist Hsinhua 

auf die "Intrigen und Konspirationen", die von der Gruppe 

ausgegangen seien: "Sie verwechselten Recht und Unrecht, 

schufen Unruhe, arbeiteten intensiv an der Schaffung einer 

konterrevolutionaren Meinung, fabrizierten Beschuldigungen 

gegeneinander, beschuldigten jeden und versuchten eine 

groBe Anzahl von fiihrenden Partei-, Regierungs- und Ar- 

meegenossen in den Zentralorganen und in verschiedenen 

Orten zu stiirzen und die Partei- und Staatsfiihrung zu iiber- 

nehmen . . . Unser Kampf gegen die 'Bande der Vier' ist 

ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden 

Klassen, den beiden Wegen und den beiden Linien". Sodann 

ordnet der Artikel den Kampf gegen die Viererbande in die 

Ahnengalerie der zehn groBen Anti-Revisionistenkampfe 

ein, die die Partei seit ihrer Griindung zu bestehen gehabt 

habe (12).

Ausfiihrungen dieser Art lassen mehrere Beobachtungen zu: 

erstens einmal ist es bezeichnend, daB die Ernennung Hua 

Kuo-fengs den "Volksmassen" erst 14 Tage spater offiziell 

bekanntgegeben wurde. Zweitens wird deutlich, daB Chiang 

Ch'ing bereits beim IV. Nationalen VolkskongreB in eine 

heftige Auseinandersetzung mit Chou En-lai eingetreten 

war, der damals seine Leute durchdrucken und die Auf- 

nahme Chiang Ch'ings und Wang Hung-wens in die Regie- 

rungsspitze verhindern konnte. Drittens zeigt diese Stellung- 

nahme, daB genau dasselbe Vokabular, das die "Kulturrevolutio- 

nare" vorher gegen die Pragmatiker verwendet hatten, nun- 

mehr gegen sie selbst zuriickschlagt. Nunmehr gelten sie als 

Vertreter der "Bourgeoisie in der Partei" und als Macht-
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haber auf dem kapitalistischen Weg", die " Revisionisms" 

betreiben und den "Kapitalismus restaurieren" wollen. Die 

neuen Propagandisten zeigen dabei keine Zuriickhaltung. 

Sie bezeichnen die Gesturzten als die "Vier Plagen" (13), 

setzen sie also mit Ratten, lastigen Sperlingen und Unge- 

ziefer gleich.

Die Massen gelobten bei der Pekinger Veranstaltung am 

24. Oktober "unbedingte Loyalitat gegenuber dem Partei- 

vorsitzenden Hua und dem ZK". Nicht nur die Massen leg- 

ten Treuegelobnisse ab, sondern auch die einzelnen Militar- 

abteilungen. Auch in der bisherigen Hochburg der Linken, 

Shanghai, stellte sich rund eine Million Milizsoldaten hinter 

Hua und versprach dem Zentralkomitee unter seiner Fiihrung 

Gehorsam. Auch die Panzerdivision in Shen-yang sowie die 

Division von Nanking legte ein Treuegelobnis zu Hua ab. 

Bereits am Vortag hatte die Pekinger Armeegarnison und 

die Militarregion von Nanking ahnliche Versprechen abge- 

geben. Zu dem "Hua-Festival" meint die Pariser Zeitung 

"Le Figaro"f'Die Masse von Peking gehorcht wie ein ein- 

ziger Mann den von oben kommenden Befehlen .... Die 

Geschichte wickelt sich unter unseren Augen ab. Sie voll- 

zieht sich in Peking, wie sie einst in Nurnberg geschah und 

wie sie in Moskau zustande kam. Millionen von Mannern 

und Frauen kommen in Bewegung. Man sagt uns, daB sie 

auf dem Marsch sind. Sie sind eher kunstfertig manipu- 

liert, orchestriert und ferngesteuert. Welche Wege werden 

kiinftig diese unendlich langen Umzuge einschlagen ? Nicht 

die Gelbe Gefahr ist zu befiirchten, sondern der unmensch- 

liche Aufbruch manipulierter Massen".

Vom 25. Oktober, dem Tag des "offiziellen Offenbarungs- 

eides" an, hatte das Volk nun taglich das Vergniigen, immer 

neue Anschuldigungen gegen die schon seit langem verhaB- 

te Chiang Ch'ing anhoren zu konnen. Wandzeitungsattacken 

richten sich z.B. gegen die "Eitelkeit und die ausgefallene 

Kleidung" der ehemaligen Schauspielerin. "Nichts ist schon 

genug fur sie und a Iles muB aus dem Ausland kommen", hieB 

es auf einer Wandzeitung in der Peita. Man warf ihr u.a. vor, 

sie habe 1972 bei dem Besuch des damaligen amerikanischen 

Prasidenten Nixon ein Kleid eines franzdsischen Mode- 

schopfers getragen.

Auch noch in weiteren Aktionen zeigte sich die Reaktion 

der neuen Machthaber: am 25. Oktober soil durch die Re

gierung ein UntersuchungsausschuB uber die Verbrechen 

der "Viererbande" eingesetzt worden sein. Vorsitzender 

sei der 78 Jahre alte Marschall Yeh Chien-ying.

In Peking begann indessen am 26. Oktober eine neue 

Kampagne, die sich auf die beiden bisher radikalen Uni

versitaten Ch'ing-hua und Peita konzentrierte. Vor allem 

wurden jene Fiihrungskader der Universitaten angegriffen, 

die mit der linken Viererbande in Verbindung gestanden 

haben sollen und die sich in den Plan einspannen lieBen, 

die beiden Universitaten als Versuchsgelande fur radikale 

Propaganda zu verwenden. Die Universitatsfiihrer wurden 

bei sog. "Kampfversammlungen" den versammelten Stu- 

denten vorgefiihrt und zur Selbstkritik gezwungen. Am 

meisten angegriffen wurde dabei der bisherige Hauptver- 

antwortliche der Peita-Universitat, der Erste Sekretar de?

Parteikomitees und Vorsitzende des Revolutionskomitees 

der Hochschule, Wang Lien-lung, sowie ein stellvertreten- 

der Komiteevorsitzender und ein Parteikomiteemitglied. 

AuBer ihrer propagandistischen Unterstiitzung fur die Mao- 

Witwe wurden den drei Personen mangelnde Trauerbekun- 

dungen anlaBlich des Anfang Januar erfolgten Todes von 

Chou En-lai vorgeworfen. Indirekt wurde ihnen damit zur 

Last gelegt, den verstorbenen Ministerprasidenten im Rahmen 

der Anti-Teng-Kampagne kritisiert zu haben. Kulturelle 

Funktionen im Staatsapparat Oder im Erziehungswesen sind 

fast immer Schleuderstuhle. So wie im Zusammenhang mit 

der Sauberung Teng Hsiao-p'ings der ehemalige Kultus- 

minister Chu Yung-hsin fallen muBte, so stiirzten jetzt auch 

der Vorsitzende des Revolutionskomitees der Ch'ing-hua- 

Universitat, Chih Chun und ein nicht naher genannter 

Spitzenkader der Peita. Wieder einmal war deutlich gewor- 

den, daB es sich in China nicht auszahlt, sich iibermaBig 

fur die eine oder andere Partei zu engagieren.

Die Studenten der beiden Pekinger Hochschulen, die sich 

sowohl wahrend der Kulturrevolution als auch wahrend der 

Anti-Teng-Kampagne durch besonders lautstarke Kritik 

hervorgetan hatten, vollzogen von einem auf den anderen 

Tag eine Wende um 180 Grad und sprachen Hua Kuo-feng 

ihr Vertrauen aus. Hua moge sich um sie kiimmern; sie 

hatten zum alten ParteiausschuB kein Vertrauen mehr.

In Shanghai wurden die drei bisherigen Stellvertretenden 

Vorsitzenden des Stadtischen Revolutionskomitees, die 

Chang Ch'un-ch'iao und Yao Wen-yuan unmittelbar nach- 

geordnet waren, der Menge vorgefiihrt, um sich fur ihre 

'Verbrechen' zu rechtfertigen. Die drei lokalen Verantwort

lichen, Frau Wang Hsiu-chen, Hsu Hsieng-hsien und Ma Tien- 

shui waren bereits eine Woche vorher verhaftet worden. Sie 

wurden u.a. beschuldigt, der Mao-Witwe Chiang Ch'ing 

und ihren Gefolgsleuten bei ihrem 'Putschversuch' gegen 

Hua Kuo-feng geholfen zu haben.

Vorsitzender des Parteiausschusses von Shanghai und 

damit Nachfolger des gesturzten Chang Ch'un-ch'iao 

wurde der Kommandeur der chinesischen Marine: Su 

Chen-hua; sein Vertreter wurde Ni Chih- ju/ beide sind 

seit 1973 Kandidaten des Politburos.

Auch die Provinzen Chinas stellten sich schnell hinter den 

Parteichef Hua Kuo-feng. Die JMJP veroffentlichte am 

28.10. Ergebenheitsadressen aus den 8 wichtigsten chine

sischen Gebieten und Provinzen sowie entsprechende Adres- 

sen der beiden entscheidenden Armeegarnisonen in Peking 

und Shenyang.

Und die Kritik an Teng Hsiao-p'ing ?

Drei Tage, nachdem Hsinhua die Ernennung Hua Kuo-fengs 

zum Parteivorsitzenden und den Sturz der "Viererbande" 

bekanntgegeben hatte, meldete die Agentur (14) die Teil- 

nahme von Parteifunktionaren an kollektiver produktiver 

Arbeit, und fugte hinzu: " Dies ist ein Ergebnis des tiefgrei- 

fenden Studiums der Theorien des Vorsitzenden Mao liber 

die proletarische Diktatur, ein Ergebnis, welches im Laufe 

des Kampfes um die Kritik an Teng Hsiao-p'ing und um die 

Zuriickweichung des rechtsabweichlerischen Versuchs, 

korrekte Schliisse zu revidieren, entstanden ist... . Der
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Bezirksparteisekretar (folgt Name . . .) studierte die Werke 

des Vorsitzenden und die wichtigsten Instruktionen des Vor- 

sitzenden Mao wahrend der politischen Abendschulung 

und beteiligte sich auch auf den Feldern an der Kritik an 

Teng Hsiao-p'ings konterrevolutionarer, revisionistischer 

Linie. Wurde hier die neue Linie noch nicht begriffen oder 

soil die Kritik gegen Teng ernsthaft fortgesetzt werden ?

An der Peita- und an der Ch'ing-hua-Universitat zumindest, 

den Protagonisten der Anti-Teng-Bewegung,"schlief" die 

Kritik an Teng ein. Dies auBerte sich vor allem darin, daB 

Teng wahrend der Vorlesungen uber politische Erziehung 

nicht mehr erwahnt wurde. Vielmehr verlagerte sich der 

Akzent der politischen Bildung auf die Unterstiitzung des 

von Hua Kuo-feng gefuhrten Zentralkomitees und der Be- 

schlusse des ZK zum Bau eines Mausoleums fur Mao sowie 

zur Veroffentlichung seiner Werke.

II. Griinde fiir das “Versteckspiel“

Sucht man nach den Ursachen fiir die Geheimniskramerei 

und das so massenferne Versteckspiel, so wendet man sich 

am besten jenen Mechanismen zu, die sich im Kampf um 

die Nachfolge wahrend der letzten Jahre eingespielt haben.

Fiir die "Nachfolge" in den Spitzengremien der KPCh gibt 

es zwei Arten von Regelungen: eine theoretische und eine 

praktische, die beide miteinander nur wenig gemeinsam 

haben.

Die theoretische Regelung findet sich in dem Statut der 

Kommunistischen Partei Chinas vom 28. August 1973. Da- 

nach muB das Zentralkomitee vom Gesamtnationalen Par- 

teitag "gewahlt" werden (Art. 6). Das Plenum des ZK wie- 

derum "wahlt" das Politburo des Zentralkomitees, den 

Standigen AusschuB des Politburos, den Parteivorsitzenden 

und die Stellvertretenden Vorsitzenden des ZK (Art. 9).

Die Plenartagungen des ZK sind vom Politburo einzuberufen.

Auch fiir die Qualifikationen eines "revolutionaren Nach- 

folgers" hat das Parteistatut (Art. 3) klare Linien aufge- 

stellt. Ein solcher Nachfolger muB gewissenhaft den Marxis- 

mus studieren und den Revisionismus kritisieren, sich fiir 

die Interessen der Mehrheit des Volkes einsetzen, sich mit 

der groBen Mehrheit vereinigen, sich standig mit den Massen 

beraten und den Mut zur Kritik und Selbstkritik haben.

AuBerdem ist noch sicherzustellen, daB niemals die "Ge- 

wehrlaufe uber die Partei regieren".

Keines dieser drei Prinzipien ist bisher im Zusammenhang 

mit den verschiedenen Anlaufen zur Einsetzung eines "Nach- 

folgers" beachtet worden. In alien drei Punkten gab es viel

mehr erhebliche "praktische" Abweichungen:

1. Was zunachst die "Wahl" anbelangt, so wurden zwar 

einige Kandidaten - den Formen entsprechend - als Nach

folger gekiirt, namlich Liu Shao-ch'i und Lin Piao. Auch die 

Ernennung Teng Hsiao-p'ings zum Ersten Stellvertreter des 

Parteivorsitzenden im Januar 1975 war statutengemaB. Die 

Absetzung dieser Kandidaten, die ja logischerweise eben- 

falls im Wege der Abwahl hatte erfolgen miissen, vollzog 

sich jedoch rundum statutenwidrig: Liu Shao-ch'i und 

Teng Hsiao-p'ing wurden in einem fiir die "kulturrevo- 

lutionare" Szenerie schon fast klassisch gewordenen vier- 

stufigen ProzeB ausgeschaltet: zuerst folgten uber Presse 

und Wandzeitungen indirekte Angriffe, die sich nach au- 

Ben hin gegen bestimmte literarische Werke (z.B. das Drama 

"Hai Jui wird seines Amtes enthoben") oder aber - im 

Faile Teng Hsiao-p'ings - gegen den "Kapitulationismus" 

einer Hauptfigur des Rauberromans "Shui-hu" wandten. 

Solche Angriffe sind typisch in einem politischen Milieu, 

das keine formelie Opposition kennt. Schon im alten China 

griff man Gegner mit Hilfe dieses sog. "SchattenschieBens" 

an. Attacken solcher Art sollen, wie es heiBt, wie ein 

"Artillerieuberfall" wirken: jedermann ist entsetzt, sucht 

Deckung und blickt sich angstlich im Gelande um, wer nun 

eigentlich getroffen werden sollte. In einem zweiten Sta

dium folgt nun meist die Gegenwehr - ebenfalls in Form 

eines "SchattenschieBens". Liu Shao-ch'i beispielsweise 

schickte "Arbeitstrupps" aus, die die Wandzeitungsschrei- 

ber kontrollieren sollten. Er lieB auch Gegen-Wandzeitungen 

anbringen. Teng Hsiao-p'ing veranstaltete eine Demonstra

tion fiir den toten Chou En-lai, um auf diese Weise seine 

eigene Linie zu rechtfertigen und die linke Fraktion in Be- 

drangnis zu bringen. In einem dritten Abschnitt bahnt 

sich dann die Entscheidung dariiber an, ob die Kampagne 

im Sande verlauft oder aber zur Vernichtung des Gegners 

fiihrt. Chou En-lai verstand es, der 1973/74 gegen ihn ge- 

starteten sog. "Anti-Konfuzius-Kampagne" dadurch die 

Spitze abzubrechen, daB er sie auf Lin Piao ableitete. Die 

Kampagne hieB nun plotzlich "Bewegung zur Kritik an 

Konfuzius und Lin Piao" (15). War Lin Piao noch kurz vor- 

her als "Linksabweichler" gebrandmarkt worden, so wurde 

er nun - in einer ganz und gar paradoxen Abkehr vom 

bisherigen Kurs - als "Konfuzianer" beschuldigt. Sollte 

das Opfer der Attacke allerdings - anders als der geschmei- 

dige Chou En-lai - dem Angriff nicht ausweichen konnen, 

sondern in die Spitze hineinlaufen, so beginnt der vierte 

Akt: die politische Vernichtung. Ist der Name des Ange- 

griffenen einmal offizielI geworden, so gibt es fiir ihn keine 

Schonung mehr. Durch Demonstrationen und eine Flut 

von "Kritik- und Kampfversammlungen" wird seine Person 

und sein Werk politisch bis zur Unkenntlichkeit verstum

melt. Dichtung und Wahrheit vermischen sich dann so 

vielfaltig ineinander, daB vielleicht nur mehr ein auBen- 

stehender Beobachter, der Material aus friiherer Zeit mitge- 

sammelt hat, ein einigermaBen objectives Bild von dem 

Opfer zu zeichnen vermag.

Nun konnen die Millionen-Versammlungen anlaufen, fiir die 

organisatorisch bestens gesorgt ist. Auf den Steinplatten 

des Platzes Vor dem Himmlischen Frieden in Peking sind 

mit weiBer Farbe Zahlen aufgemalt, die als eine Art 

"Platzanweiser" fur die manchmal bis zu 1 Million Menschen 

zahlenden "Demonstranten" dienen sollen. Daruber hinaus 

steht noch eine umfangreiche Organisationsmaschinerie zur 

Verfiigung, die den Anmarsch der Zehntausende prazise 

steuert. Insofern ist die offiziell postulierte "Massenspon- 

taneitat" einem Wasserstrom vergleichbar, der von hinten 

angetrieben und von der Seite kanalisiert wird.
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Der vierstufige Sauberungsmechanismus, wie eroben geschil- 

dert ist, wurde bei der Absetzung Lin Piaos und der Linken 

Quadriga allerdings nicht eingehalten. Wahrend man sich bei 

Liu und Teng glaubte Zeit iassen zu konnen, wurden Lin Piao 

und die "Viererclique" als "staatsstreichverdachtig" ange- 

seben und muBten deshalb gleichsam im Schnellverfahren be- 

seitigt werden. Die ersten drei Stufen des bei Liu/Teng ein- 

geiibten Mechanismus blieben deshalb auBer Betracht, wahr 

rend die "Siegesfeier" fast noch volumindser ausfiel als bei 

den anderen Prazedenzfallen. Vermutlich waren die vier 

Millionen-Kundgebungen nur der erste Schritt zu einer nun 

auf das ganze Land iibergreifenden Kritikkampagne gegen 

die "Viererclique".

Bei keiner der vier oben aufgezahlten Sauberungsaktionen 

war das ZK-Plenum befragt worden. Liu Shao-ch'i, der es 

in den Jahren nach 1961 verstanden hatte, aufgrund seines 

gegen den "GroBen Sprung" gerichteten Alternativpro- 

gramms die Mehrheit des ZK hinter sich zu bringen, war 

beispielsweise durch ein eilig einberufenes, keineswegs 

statirtengemaB zustandegekommenes "Gegen-ZK" und 

sodann durch die "revolutionaren Aktionen" der Rotgar- 

disten abgesetzt worden. Lin Piao und seine Anhanger kamen 

angeblich auf der Flucht durch einen mysteridsen Flug- 

zeugabsturz ums Leben. Teng Hsiao-p'ing wurde - im 

AnschluB an die T'ien-an-men-Demonstrationen - eben- 

falls durch Intervention "von ganz oben" abgesetzt, nachdem 

vermutlich Chiang Ch'ing den todkranken Mao mit fal- 

schen Informationen in Zugzwang gebracht hatte. Die 

"Viererclique" schlieBlich muBte stiirzen, nachdem Hua 

Kuo-feng es verstanden hatte, die Pragmatiker und Mili- 

tars zu einem eilig zustandegekommenen Interessenblind- 

nis zusammenzuschweiBen.

In alien vier Fallen wurde das fur die Absetzung eigentlich 

zustandige ZK-Plenum erst im nachhinein in Kenntnis ge- 

setzt und zur Akklamation veranlaBt.

Dieses statutenwidrige Vorgehen wurde nicht zuletzt da- 

durch ermoglicht, daB seit der Kulturrevolution "zwei 

Linien" fur die Bestimmung von "revolutionaren Nachfol- 

gern" aufgetaucht sin d. Wahrend die "Revisionisten" an 

ihrer "Wahlglaubigkeit" festhalten wollten, stellten sich 

die Linken auf den Standpunkt, daB die wahren Fiihrer 

nicht aus Wahlen, sondern unmittelbar aus den "Aktionen 

der breiten revolutionaren Massen hervorgehen muBten". 

Ein echter Fiihrer wird nicht gewahlt, sondern er kampft 

sich "in den Stiirmen der Klassenauseinandersetzungen" 

seinen Weg nach oben. Wang Hung-wen, ein Mitglied der 

nunmehr gestiirzten Quadriga, hatte sich unter anderem 

seinen Weg in die Parteispitze durch die Teilnahme am 

"Januarsturm in Shanghai" gebahnt, in dessen Verlauf 1967 

die etablierten Partei- und Regierungsorgane der Milli- 

onenstadt durch "Kommunen" ersetzt wurden.

Die schleppende Bekanntgabe von Einzelheiten hangt also 

letztlich damit zusammen, daB ein Ereignis wie die Er- 

nennung Huas Oder aber der Sturz der Linken nicht scho- 

nungslos und ohne "Schrecksekunde" verbreitet werden 

darf. Zuerst gilt es einmal, die hoheren Parteichargen im 

ganzen Lande zu informieren, ihre Zustimmung zu gewinnen. 

und gleichzeitig potentielle Gegner zu neutralisieren. Dies 

ist alte Tradition. Alle wichtigen Entscheidungen und Neu- 

igkeiten, vor allem dann, wenn sie ungewohnlich sind, mus- 

sen zuerst durch Parteikanale an die Genossen bekanntge- 

geben werden. Dia Zahl der Informationsempfanger variiert 

dabei je nach der Wichtigkeit Oder dem Charakter der Neu- 

igkeit.

Soweit sich die angesprochenen Parteiangehdrigen mit der 

neuen Wendung einverstanden erklaren (bzw. falls sie glau- 

ben, eine Zustimmung sei opportuner als eine Ablehnung), 

sorgen sie daflir, daB durch Wandzeitungen Stimmung auch 

unter den Massen gemacht wird. Die Wandzeitungen dienen 

hierbei weniger der Information als vielmehr der Agitation 

und Propaganda, die darauf abzielt, ein moglichst breites 

einheitliches Meinungsbild zu schaffen. Die Bevolkerung 

soli schon einmal auf spatere offizielle Nachrichten vorbe- 

reitet werden. Einstweilen schweigen die offiziellen Massen- 

medien immer noch. Sollte der Status quo ante wieder ein- 

treten, kbnnte man die Wandzeitungsangriffe als feindliche 

MaBnahmen Oder aber als Irrtum abtun. Setzt sich die neue 

Politik dagegen durch, gewinnt sie also nicht nur die Zustim

mung der "Massen," sondern auch die der (neu etablierten) 

Fiihrung, so konnen nun auch die offiziellen Massenkom- 

munikationsmittel eingreifen.

Neben den Wandzeitungen gibt es auch noch Informations- 

quellen anderer Art fur die "breiten Massen", namlich die 

durch Massenorganisationen verabreichten Ts'an-k'ao hsiao- 

hsi, in denen ein Pressespiegel des Auslandes abgedruckt 

wird.

Bezeichnenderweise aber ist die "Massenunterstlitzung" se- 

kundar und wird erst "abgerufen", nachdem die Entschei

dungen bereits gefallen sind. Treffend bemerkt die franzb- 

sische Zeitung Le Quotidien de Paris (16): "Wo bleibt eigent

lich das chinesische Volk? Was macht es? Was denkt es?

Was wlinscht es? Wo versteckt es sich? Denn in China - das 

ist wohlbekannt - kommt a Iles aus den Massen und alles 

kehrt zu den Massen zuriick. Wenn also das Volk dieser Ta- 

ge offensichtlich nicht auf der politischen Biihne erschien, 

dann ganz einfach deshalb, weil man vergaB, es liber seine 

eigenen Forderungen zu informieren, weil man es unterlas- 

sen hat, es liber seine eigenen Wiinsche zu unterrichten".

2. Auch liber die Qualitaten eines "Nachfolgers" waren sich 

die Fraktionen im chinesischen ZK nicht ganz einig. Wah

rend die Linke fur die Ausbildung von "Millionen von Nach- 

folgern" pladierte, die in endloser Folge in das Establish

ment hineinwirbeln und alle Verfestigungen sofort wieder 

aufsprengen sollten, setzten sich bei den Pragmatikern Kri- 

terien durch, wie sie auch schon im alten China anerkannt 

waren. Einige dieser eisernen Grundsatze lauten:

- nur altgediente Praktiker mit einer Fiille von personlichen 

Beziehungen konnen in die Spitze vorstoBen. Blitzkarrieri- 

sten sind abzulehnen.

- Nur wer eine gewisse Altersgrenze liberschritten hat, die 

mindestens bei 60 bis 65 Jahren liegt, kann die kritische 

Schwelle nach oben passieren.

Aufgrund des Wahlergebnisses des 10. Parteitages von 1973
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ware eigentlich Wang Hung-wen, der hinter Mao Tse-tung 

und Chou En-lai die dritte Position erhalten hatte, zum 

"Vorsitzenden" pradestiniert gewesen. Wang selbst mag al- 

lerdings schon in besseren Zeiten von der bosen Vermutung 

geplagt worden sein, daB es um seine wirklichen Chancen 

bei weitem nicht so gut bestellt sei wie um seine formelie 

Ausgangsposition. Nicht ganz ohne Grund lieB er einmal 

die Bemerkung fallen, daB man bei Fehlern der Alten stets 

die Augen zudrucke, wahrend man die Jungen in der glei- 

chen Situation sofort "mit Stocken totschlage".

- Nicht unwichtig ist ferner in einem ethnisch so differen- 

zierten Land wie China die landsmannschaftliche Herkunft. 

War es etwa ein Zufall, daB die Fuhrungsgremien in den 

30er Jahren zum groBen Teil durch Hunanesen, also Lands- 

leute Mao Tse-tungs, besetzt waren? Auch Hua Kuo-feng 

ist ubrigens ein Kader, der in der Heimatprovinz Maos sei

ne Karriere gemacht hat.

- Ein "Vorsitzender" muB schlieBlich pclitisch Oder lite- 

rar isch hervorgetreten sein und eigene Akzente gesetzt ha- 

ben. Dies war bei Liu Shao-ch'i, Lin Piao und zumindest 

bei einem Mitglied der Viererclique, namlich bei Yao Wen- 

yiian, der Fall. Hua Kuo-feng ist hier mit einem Minuspunkt 

ins Rennen gegangen, so daB er vielleicht gerade aus diesem 

Grunde eher ein Ubergangskandidat sein konnte.

- Zum SchluB soil noch daran erinnert werden, daB in Chi

na immer schon solide Loyalitatsverbindungen und Cliquen- 

bildungen wesentliche Karrierevoraussetzungen waren. Be- 

sonders deutlich wurde dies bei den funf groBen Kampf- 

verbanden, die sich in der letzten Phase des Biirgerkriegs 

(1946ff.) gebildet hatten. Wahrend der Kulturrevolution 

z.B., als Lin Piao einen geradezu raketenartigen Aufstieg 

erlebte, gelangten zahlreiche Mitglieder aus "seiner" 4. 

Feldarmee auf fuhrende Kommandoposten. Personal der

1. Feldarmee dagegen, die mit der 4. Armee rivalisiert 

hatte, erlitt gleichzeitig einen kaum ubersehbaren Einbruch.

3. Mit diesem zuletzt genannten Qualifikations-Kriterium 

ist bereits ein drifter wesentlicher Gesichtspunkt ange- 

sprochen, den kein Aspirant auf Spitzenpositionen in der 

Partei ohne Gefahr eines Riickschlags miBachten darf, nam

lich die Verbindung zum Militar, das als solches ja eigent

lich nicht in die Parteiangelegenheiten hineinregieren diirf- 

te.

Mit Ausnahme von Lin Piao hatten hier sowohl Liu Shao- 

ch'i und Teng Hsiao-p'ing als auch die Viererclique ein er- 

hebliches Defizit aufzuweisen. Hua Kuo-feng wuBte offen- 

sichtlich von vornherein, auf welches Pferd er setzen muB- 

te. Ihm war wohlbekannt, daB die Militars nach 10 sturmi- 

schen Jahren endlich ruhig im Sattel sitzen wollten. China 

hatte ja in den letzten eineinhalb Jahrzehnten einen enor- 

men VerschleiB an Offizieren zu verzeichnen:

Von den drei bisherigen Verteidigungsministern wurden 

z.B. zwei abgesetzt, von 6 Generalstabschefs nicht weni- 

ger als 5 und von 4 Obersten Politkommissaren immerhin 

3 "in die Waste geschickt". Nicht genug damit hatte Mao 

Tse-tung Ende 1973 ein Revirement angeordnet, durch 

das 8 fuhrende Regionalmachthaber ihre "angestammten" 

Regionen, Parteisekretars- und Revolutionskomitees-Po- 

sten, verlassen und in andere Militarbezirke "rotieren" 

muBten. Dieser Stachel sitzt heute noch so tief, daBgroBe 

Teile des Offizierskorps, die noch zu Lebzeiten Mao Tse- 

tungs Disziplin ubten, nunmehr ganz unverhohlen "revolu- 

tionare" Nachfolgeregelungen ablehnen. Man wollte endlich 

Sicherheit und wiinschte sich auBerdem wieder ordnenden 

EinfluB auf die in den letzten Jahren so aufgewiihlten zivi- 

len Organisationen. Auch hatte das Militar mit Unwillen 

den Aufbau stadtischer Milizen verfolgt, die als eine Art 

"bewaffneter Arm" der Linken gedacht und von militari- 

schem EinfluB freigehalten worden waren. Wie Musik mag 

es daher in den Ohren vieler Militars geklungen haben, als 

Hua Kuo-feng anlaBlich der Trauerrede zum Tode des ver- 

storbenen Mao Tse-tung an jene "drei unterstutzenden und 

zwei militarischen Aufgaben" (17) erinnerte, die der Volks- 

befreiungsarmee z.Zt. Lin Piaosfast universelie EinfluBmog- 

lichkeiten verschafft hatten. Diese Aufgaben der "Unter- 

stutzung" aller Linken, Bauern und Arbeiter sowie der "Mi- 

litarkontrolle" und "Militarausbildung" waren mit dem 

Sturz Lins hfnfalllg geworden. Selbst wenn die Armee nie 

mehr jenes Einwirkungspotential erhalten sollte wie 1971, 

so spielt doch - in einer so verbalen Kultur wie China - die 

Renaissance eines den Militars so lieb gewordenen Begriffes 

eine psychologisch gar nicht hoch genug einzuschatzende 

Rolle. Hua scheint damit in der Tat die "Herzen der Mili

tars gewonnen" zu haben.

Mao Tse-tung, der diese aus der Vergangenheit ererbten Hy- 

potheken der chinesischen "Nachfolge"-Politik kannte, hat 

sich alle Miihe gegeben, im letzten Augenblick doch noch 

die Voraussetzungen fur eine organische Obergangslosung 

zu schaffen. Hohepunkt seines Wirkens in dieser Hinsicht 

war der 10. Parteitag vom September 1973, bei dem die 

Spitzengremien der Partei in einer Weise personell ausbalan- 

ciert wurden, wie sie sich ausgeglichener kaum hatten be- 

setzen lassen konnen. Unter den fiinf Stellvertretenden Par- 

teivorsitzenden befand sich beispielsweise ein alter Kader 

(Chou En-lai), ein Arbeiterfuhrer (Wang Hung-wen), ein al

ter Militar (Yeh Chien-ying), ein "neuer Militar" (Li Teh- 

sheng) und ein Vertreter der Geheimpolizei (K'ang Sheng). 

Ahnlich waren die Proportionen im Politburo und im ZK. 

Da Mao sehr wohl wuBte, wie wenig Hausmacht die Linken 

hatten und wie wenig Sympathien sie bei den "breiten Volks- 

massen" genossen (immerhin forderten sie den Verzicht auf 

"materielle Anreize" und die Teilnahme an einer Unzahl 

von Freizeit-Studienkursen),sorgte er dafur, daB sie einen 

proportional etwas hoheren Anteil an den Spitzenpositionen 

erhielten als die "Pragmatiker". Gleichzeitig wurden die 

ubermachtigen Militars so weit wie moglich reduziert.

Diese wohldosierte "Allianz" aus Linken und Rechten, 

"Alten, Mittelalten und Jungen" zerfiel jedoch schon Mitte 

1974 wieder in eine Vielzahl einander bekampfender Frak- 

tionen und Cliquen. Zu weit war der PolarisierungsprozeB 

wahrend der Kulturrevolution vorangeschritten. Mao konn

te die Geister der Uneinigkeit, die er gerufen hatte, nicht 

mehr loswerden. Nach 1974, als seine Gesundheit rapide 

verfiel und er in seinem Pekinger Palast zunehmend verein- 

samte, konnte er den Blockbildungen nicht mehr entgegen- 

steuern. Dem 4. Nationalen VolkskongreB im Januar 1975 

blieb er bezeichnenderweise iiberhaupt fern. Die auseinan- 

derstrebenden Krafte, die er 1973 noch einmal zusammen
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binden wollte, hatten sich verselbstandigt. Damit waren die 

Voraussetzungen fur ein eigengesetzliches Wirken der "Nach- 

folgemechanismen" gegeben. China kann von Gluck reden, 

daft der Kampf um die Nachfolge, der sich seit 1975 abzeich- 

nete, nicht in einen langjahrigen Burgerkrieg ausartete, son- 

dem von den Pragmatikern kurz und entschlossen - wenn 

auch statutenwidrig - entschieden wurde.

Zum Nachfolgemechanismus, der sich so glatt eingespielt hat, 

gehort auch die ewige Wiederkehr immer derselben Parolen, 

die den Sturz eines bisherigen Machthabers begleitet. Stand 

er zunachst, wie Lin Piao und die "Viererclique" "links", so 

heiBt es, daB er "der Form nach links, dem Inhalt nach aber 

rechts" gewesen sei. Galt er von vornherein als Revisionist, 

so wird in ihm der "Wind von rechts" bekampft. Beide Typen 

von Gegnern werden beschimpft als "Elemente, die sich in 

die Partei eingeschlichen haben", wobei nie das Epitheton 

fehlt, daB es sich hierbei nur um eine "kleine Schar" handele.

Meist wird der Gesturzte mit denselben Parolen bekampft, 

mit denen er seinerseits seine Vorganger vernichtet hat. 

Die Einstufungen links, rechts und gemaBigt durfen also nie 

absolut gesehen werden, sondern sind stets vor dem Hinter- 

grund der jeweiligen Machtkonstellation im Po litbiko zu be- 

trachten. Wer heute links ist, kann morgen ganz rechts ste- 

hen (oder aber der Form nach links, dem Inhalt aber rechts 

eingestuft werden); wer heute die authentische Linie ver- 

tritt, kann sich morgen plotzlich als "kapitalistischer Weg- 

beschreiter” eingestuft sehen. Wer in China die Macht hat, 

steht allemal links, der Gegner, wie links er sich auch ge- 

bardet haben mag, immer rechts!

Angesichts dieses Mechanismus stand das Ausland auch dies- 

mal wieder befremdet vor dem Ratsel China: "Merkwiirdig 

ist die Starrheit der Rituale, die Signalsprache der Verdam

mung der Unterlegenen, deren plakative Verhohnung, die 

Forderung, sie in heiBem Ol zu sieden, der Krakeel mit Schel- 

len und Becken. Gleichgiiltig, wie er entlarvt wurde, die Mas- 

sen der Anonymen veranstalten ihr traditionelles Volkszorn- 

ballet zu historischen Instrumenten. Indessen sind die ange- 

klagten Verbrecher unerreichbar weit, wahrscheinlich in Si- 

cherheit. Nach dem Ehrenkodex der Mandarine werden sie 

dem Pobel nicht ausgeliefert; die siegreiche Fraktion zeigt 

ihnen nur zur Abschreckung das wutschnaubende Volk - je- 

denfalls den Volksteil, der gerade wutschnaubt, weil man 

ihm StraBen und Platze dafiir einraumt. Mao hat gelehrt, 

daB Macht aus den Laufen der Gewehre kommt, aber im 

Kopf entsteht. Wahre Staatskunst heiBt, Kopfe mit Bildern 

und Legenden fallen, um nicht die Kartatschen laden zu mus- 

sen. So bauen Chinas neue Herren unter dem Schirm der Mao- 

Bilder ihren winzigen, vor dem 900-Millionen-Volk absurden 

"Machtvorsprung" von ein paar Stimmen Mehrheit im Zen- 

tralkomitee aus, indem sie den Menschen die Erinnerung an 

die Kaiserinwitwe Tzu-hsi suggerieren, die mit Intrigen das 

Land beherrschte und ruinierte, eine friihe Chiang Ch'ing. 

Revolutionare Massen, gelenkt mit Klischees aus dem Ge- 

schichtsbuch - ein lehrreiches Bild" (17a).

III. Die Bedeutung der “Vierer-Clique”

1. IHRE ANGEMASSTEN FUNKTIONEN

Die "Kufturrevolutionare Fraktion" hatte in den Jahren 

seit der Kulturrevolution, vor allem aber seit Chou En-lais 

Tod Anfang 1976, ein beachtliches Machtpotential sam- 

meln konnen. Das Oberhaupt der Gruppe, Chiang Ch'ing, 

war in den letzten Lebensmonaten Mao Tse-tungs das bei- 

nahe einzige Verbindungsglied zwischen der Au Be owe It 

und dem immer mehr vereinsamenden und vergreisenden 

Mao. Sie war imstande, das "Vorzimmer" zu kontrollieren, 

die wenigen Besucher fur Mao auszuwahlen und vor allem 

seine Weisungen und seinen Letzten Willen nach auBen 

hin weiterzugeben und zu interpretieren, wobei auch will- 

kurliche Hinzufiigungen nicht ausgeschlossen gewesen sein 

mogen. Hatte sich die Kulturrevolutionare Fraktion im 

Machtkampf durchsetzen konnen, so ware Chiang Ch'ing 

auch weiterhin die hochste I nt er pretin der "Mao Tse-tung- 

Ideerf'geblieben.

Auch hatte die "Shanghai-Mafia" zahlreiche "Modelie" 

(z.B. das Modell der Stadtmilizen, das Modell der Werkzeug- 

maschinenfabrik von Shanghai, neue Nachbarschaftsformen, 

Arbeitertheoretiker-Kontingente, revolutionare Biihnen- 

stucke usw.) aufgebaut, um auf diese Weise auch noch das 

padagogische Monopol (Erziehung durch Vorbild) an sich 

zu reiBen. Die puristische Arroganz und Besserwisserei der 

Vier muB vor allem die alten Kader und militarischen Hau- 

degen, die den Sieg der kommunistischen Truppen zu einer 

Zeit ausgefochten hatten, als Wang Hung-wen und Yao Wen- 

yuan noch "in den Windeln lagen", tief gekrankt haben.

Nicht zu vergessen ist schlieBlich das Syndrom der "Kaiserin

witwe", das im BewuBtsein der meisten Chinesen auf un- 

heilvolle Weise fortwirkt und bei so mancfom Militar den 

EntschluB zu eiligen GegenmaBnahmen geweckt haben diirf- 

te.

Die Gruppe beanspruchte nicht nur ein ideologisches Inter- 

pretationsmodell, sondern besaB auch bereits de facto 

"Generalvollmacht" uber die Massenmedien, die sie seit 

1975 zu standigen neuen Kampagnen gegen ihre Widersa- 

cher gebrauchte - und miBbrauchte.

Wie die Quadriga auf die Massenkommunikationsmittel 

EinfluB nahm, schilderte der Stellvertretende Chefredak- 

teur des Parteiorgans JMJP, An Kang, vor Vertretern der 

Agence France Presse: Yao Wen-yuan habe zwei seiner Leu- 

te in das Fuhrungsgremium der JMJP, bestehend aus 13 

Parteiangehdrigen, eingeschleust. Diese beiden gehorten der 

Gruppe zwar nach wie vor an, nahmen jedoch gleichzeitig 

zusammen mit rund 1200 weiteren Angestellten und 

Journalisten der JMJP an Umerziehungs- und Selbstkritik- 

kursen teil. "Sie haben Fehler gemacht, aber wir helfen ih

nen, diese zu korrigieren". Die Kommunistische Partei er- 

teile der JMJP keine standige Kontrolle, sondern gebe le- 

diglich Rahmenanweisungen (18).

Eines der journalistischen Leitmotive der Quadriga war der 

"Kampf gegen die herrschende Stromung", der zu einem 

"marxistisch-leninistischen Prinzip" erklart wurde und der

- unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Konfuzius - 

sogar gegen Chou En-lai entbrannte. Immerhin gelang es
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dem krankelnden Chou En-lai, seine tiichtigsten Mitarbeiter 

aus der Zeit vor der Kulturrevolution wieder auf ihre Posten 

zu schleusen, alien voran Teng Hsiao-p ing, unter dem sich - 

nach den Wirren der Kulturrevolution - eine effektive Admi

nistration des chinesischen Riesenreiches anzubahnen schien. 

Doch nun begann ein erneuter Hagel von Kampagnen nieder- 

zuprasseln. Im Friihjahr 1975 wurde die Anti-Konfuzius- 

Kampagne von der "Bewegung zur Wiederherstellung der 

Diktatur des Proletariats" abgeldst, die zum Sturm blies ge- 

gen eine nicht naher genannte "Neue Bourgeoisie", gegen 

die Wiedereinfiihrung des Leistungsregulativs (= des "burger

lichen Rechts") und gegen den - allzu wenig an der Ideologic 

orientierten - "Empirismus" gewisser Fiihrungskreise. Nahe- 

zu groteske AusmaBe nahm dieser "Kampf gegen die herr- 

schende Stromung" an, als die Linke im August 1975 ihre 

Kamprtpe gegen eine als "kapitulationistisch" kritisierte Fi- 

gur aus dem altchinesischen Roman "Die Rauber vom Liang- 

shan-Moor" einleitete. Im Dezember 1975 schlieBlich begann 

die Kampagne zur Wiedereinfiihrung jener "Neuen Dinge", 

wie sie wahrend der Kulturrevolution errungen, dann aber 

wieder verraten worden seien.

Dieses Wirken der Quadriga wird Episode bleiben. Immerhin 

zeigt es, wie weit sich Spitzenfunktionare der Partei heute 

schon wieder von den "Massen" entfernen konnen. Millio- 

nen von Fabrikarbeitern und Volkskommune-Angehdrigen 

muBten jahrelang in ihrer Freizeit an Papierkampagnen teil- 

nehmen und dabei Konfuzius, Beethoven, Lin Piao und Ro- 

mangestalten "kritisieren". Diese Bevolkerung wird den 

Sturz der Vier wohl kaum ohne Behagen aufnehmen.

Bis Ende 1975 hatte sich die Linke Quadriga nur ideologisch 

Luft verschaffen konnen. Mit dem Tode Chou En-lais im Ja- 

nuar 1976glaubte sie, nun auch groBe Politik machen zu 

konnen. Wichtigster Erfolg: der Sturz Teng Hsiao-p'ings, 

mit dem China emeut in eine Phase politischer UngewiBheit 

hineinglitt. Von nun an wurden "Die Vier" vollends zu 

Schliisselverwaltern der Willenskundgebungen des Parteivor- 

sitzenden. Sie interpretierten - jedesmal hinter einem Schleier 

von Geheimnissen hervortretend - die AuBerungen Maos und 

kontrollierten in umgekehrter Richtung den zunehmend 

diinner werden Informations- und Besucherstrom zum Vor- 

sitzenden. Die Vier besaBen keine wirkliche Hausmacht, 

wenn man einmal von ihren verwandtschaftlichen Verbin- 

dungen zu Mao (Ehefrau Chiang Ch'ing, Schwiegersohn Yao 

Wen-yiian) und von ihrem Riickhalt in der Millionenstadt 

Shanghai absieht. Gleichwohl hatten sie die Amter nur so 

gesammelt:

Nach dem Tode Mao Tse-tungs und Chou En-lais stellten sie 

den formell ersten Mann in der Parteihierarchie, namlich den 

erst 41 Jahre alten Wang Hung-wen. Das andere Mitglied, 

Chang Ch'un-ch'iao, war bereits zum Stellvertretenden Mi

nister prasidenten aufgeruckt - durfte also als "heiBer Anwar- 

ter" auf den Stuhl des Ministerprasidenten gelten - besaB 

auBerdem das Amt des hochsten Politkommissars der Volks- 

befreiungsarmee und stand schlieBlich dem ParteiausschuB 

sowie dem Revolutionskomitee der groBten Stadt Chinas, 

Shanghai, vor. Yao Wen-yiian hatte es verstanden, sich zu 

einer Art Chefideologen zu stilisieren und dabei nach alien 

Seiten hin Zensuren zu verteilen.

Mitglieder des Politburos waren die Vier ohnehin. Da sich 

die "Viererclique" der Armee-Gegnerschaft durchaus be- 

wuBt war, traf sie zwei MaBnahmen, die unter den Militars 

zumindest innere Opposition ausgeldst haben diirften:

- Zum einen wurden Kulturgruppen und Parteisekretariate 

in die einzelnen militarischen Einheiten, vor allem auf Pro- 

vinzebene, eingebaut, die eine straffe Kontrolle liber die 

Verbande nicht nur uber den "Dienstweg", sondern durch 

direkte EinfluBnahme ermoglichen sollte. Wie Wolfgang 

Bartke (19) schreibt, gab es im Bereich der Politkommissa- 

re bislang "hauptberufliche" und die "nebenberuflichen" 

Funktionare. Erstere waren verbunden mit der allgemeinen 

Politabteilung der VBA, letztere mit den Parteisekretariaten 

der Provinzen. Hatten die Vertreter der VBA-Politabteilung 

in erster Linie die Aufgabe, dafiir zu sorgen, daB sich die 

Armee nicht "professionalisierte", sondern ihren drei Au f- 

gaben des Kampfens, des Produzierens und der Massenar- 

beit treu blieb, so sorgten die Parteisekretare der Provinzen 

dafiir, daB die "Gewehrlaufe" der zivilen Gewalt unterge- 

ordnet blieben. Mit dem Einbau von Parteisekretariaten  

kam hier gleichsam ein dritter Kontrollstrang hinzu, der im 

Interesse einer einzelnen Fraktion gezogen wurde.

Damit nicht genug, sorgte die Linke unter den finsteren 

Blicken der Militars auch noch fiir eine Klassenkampf- Mi- 

liz, die seit 1973 in den Stadten entstand und die sich zu

nehmend als eine Art Gegengewicht zu den Armeeverban- 

den profilierte. Immer schon waren die Milizen einem Dop- 

pelkommando unterstanden, namlich dem Befehl der ort- 

lichen Parteiausschiisse und den Instruktionen der ortlichen 

VBA, die allerdings iiberwiegend mit Ausbildungsdiensten 

zu tun hatte. Angesichts dieser Balance, die - je nach den 

politischen Gezeiten - einmal zugunsten der zivilen Partei- 

ausschiisse, zum anderen zugunsten des Militars ausfiel, 

konnte es leicht geschehen, daB zumindest die stadtischen 

Milizen ganz aus ihren Verbindungen zur VBA herausgeldst 

wurden. Wie wirkungsvoll Massenorganisationen gegen die 

etablierten Machthaber, vor allem aber gegen die VBA, mo- 

bilisiert werden konnen, war bereits wahrend der Kultur

revolution deutlich geworden. In einer aufgeheizten Biir- 

gerkriegsatmosphare hatte die von ihrem Klassenkampfauf- 

trag erfiillte Biirgerkriegsmiliz trotz ihrer waffenmaBigen 

Unterlegenheit durchaus gegen eine "vom schlechten poli

tischen Gewissen" gelahmte Armee die Oberhand behalten 

konnen. Vor allem seit dem "konterrevolutionaren Zwi- 

schenfall" am Pekinger T'ien-an-men war ja die aktive Rol

le der Miliz, die damals am 5. April 1976 die Demonstratio- 

nen aufgeldst hatte, zunehmend propagandistisch aufgewer- 

tet worden. Auch wurde bekannt, daB einige stadtische 

Milizeinheiten, so z.B. die der Hauptstadt Peking, bereits 

mit Maschinenpistolen und automatischen Gewehren aus- 

geriistet worden waren. Die zunehmende propagandisti- 

sche Apotheose auf die Milizen und die Forderung nach 

umfassender Bewaffnung muBten von den "etablierten 

Militars" durchaus ernstgenommen werden (20).

2. DAS POLITISCHE MILIEU IHRER HERKUNFT

Ulrich Grudinski (21) zeichnet ein treffendes Bild von den
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Ausgangsbedingungen, unter denen die "Shanghai-Mafia” an- 

getreten war: "Shanghai ist mit 15 Mio. Menschen die groRte 

Stadt der Welt, eine quirlige Hafen- und Industriemetropole 

mit einer kolonialen Vergangenheit, brutaler Ausbeutung und 

scharfster sozialer Gegensatze. Shanghai war immer aufsas- 

sig, immer revolutionar, ein fruhreifes, iIlusionsloses Kind ne- 

ben Chinas alteren Stadten, bevolkert von einem hellwachen, 

kritischen, selbstsicheren, hochgewachsenen Menschenschlag. 

Shanghai war die Szene erster blutiger Aufstande, als Chinas 

Kommunisten noch glaubten, Revolution musse, wie in Rut

land, von der Stadt her mit Industrieproletariern gemacht 

werden. Shanghai, auch unter Mao, war immer stolz darauf, 

fortschrittlicher, moderner und einfallsreicher zu sein als 

das vergleichsweise bauerliche Peking. Genau so geben sich 

die Shanghaier Burger auch privat. Auf auslandische Besucher 

wirken diese Revolutionare al les andere als spartanisch, die 

Madchen sind vielmehr fur chinesische Verhaltnisse verbluf

fend modebewuRt und kokett, die Manner erstaunlich kos- 

mopolitisch. Sie haben den hochsten Lebensstandard Chinas, 

und Shanghai produziert die meisten Konsumgiiter des Lan

des. Nirgendwo wird offener und in freierer Formulierung 

auRerhalb der stereotypen Parteisprache politisch diskutiert. 

Das Prestige ihrer revolutionaren Tradition gibt ihnen, so 

glauben sie, das Recht, auch mit Parteidogmen nicht zimper- 

lich zu sein. Jeder Zweite in Shanghai ist junger als 20 Jahre. 

Dieser respektlosen Stadt vertraute sich der groRe Doktrinar 

Mao an, als ihn die Parteihierarchie in Peking Anfang der 60er 

Jahre als ein unbequemes Relikt verfehlter Wirtschaftsexpe- 

rimente aufs Altenteil zu schieben drohte. Die Pekinger Par- 

teipresse lieR ihn schon nicht mehr zu Wort kommen. In 

Shanghai, mit einer Schar vollig Unbekannter, begann er den 

Gegenangriff. Seine Frau Chiang Ch'ing mobilisierte die neu- 

en Talente. Yao Wen-yuan, ein obskurer Schriftsteller, ent- 

hiillte mit beiRenden Argumenten, daR ein historisches Schau- 

spiel des Pekinger Vizebiirgermeisters Wu Han in Wirklich- 

keit eine Attacke auf Maos Politik war. Chang Ch'un-ch'iao, 

ein ehemaliger Politagitator der Guerillaarmee, mobilisierte 

die Fabrikarbeiter zum Aufstand gegen die ortlichen Partei- 

gewaltigen, und aus der amorphen Masse der Fabrikarbeiter 

trat bald der blutjunge Wang Hung-wen als bester Jungakti- 

vist, als Revolutionar der dritten Generation hervor. Alle 

riskierten taglich Mordanschlage ihrer Rivalen, und in dieser 

erregten Spannung, ohne Wahl auRer Sieg und Untergang, 

wuchsen in ihnen die unbandige Wut und Verachtung fur die 

'Alten Herren' des Parteiapparates, die ihnen satt, bequem, 

revolutionsmude, also 'revisionistisch' erscheinen muRten 

- und die ihnen den Weg nach oben, zu Amt und Wurden, ver- 

sperrten. Diese Verachtung, echter KlassenhaR im klassen- 

losen China, gepaart mit bohrender Eifersucht auf jene, die 

einfach besser verwalten, rechnen und planen konnten als 

die, denen diese Praxis fehlte, wurde ihnen zur zweiten Na- 

tur. Sie war der Geist ihrer Opposition, als sie zwar den 

Sprung ins Politburo geschafft hatten, aber zusehen muRten, 

wie die Kulturrevolution abgebrochen und ein groRer Teil 

der Alten Garde wieder rehabilitiert wurde und wie ein Kom- 

promiR mit der gemaRigten Parteimehrheit 'ihre' Revolution 

zu ersticken drohte. Immer wieder begehrten sie im Polit

buro auf, erzielten Konzessionen, aber immer nur einen Zip- 

fel der Macht. Fur eine Weile schien Mao in Wang Hung-wen 

sich selbst als jungen Mann zu sehen undnahm ihn als seinen

Junger in seine Privatresidenz. Aber Wang enttauschte, und 

der rehabilitierte Teng Hsiao-p'ing sorgte dafur, daR Wang 

sich bei seiner schwierigen Sondermission, der Bereinigung 

eines Arbeiterkonflikts, bis auf die Knochen blamierte.

Die Ultralinken wuRten, daR sie bei einem Aufstieg Teng 

Hsiao-p'ings Rache zu erwarten hatten. Darum uberredeten 

sie Mao zu seiner Entlassung in Schande. Nach dem Tod 

des 'GroRen Steuermanns', ihres Schutzherrn, sahen sie 

ihre Chance schwinden und versuchten, wie es scheint, 

noch einmalwie 1966 in Shanghai, das Blatt zu wenden.”

3. DIE ZIELE DER QUADRIGA

(= die Ziele der "Linken" uberhaupt)

Ruckblickend soil hier noch einmal kurz festgestellt wer

den, was die chinesischen Linken zumindest verbal - 

eigentlich wollten:

Die Ideologiediskussion war in China seit Jahrzehnten vom 

sog. "Zwei-Linien-Prinzip" bestimmt. Zu jeder politischen, 

wirtschaftlichen Oder kulturellen Frage gibt es nur eine 

"richtige" Oder aber eine "falsche" Lbsung. Ein "Zwischen- 

drin" scheidet aus.

Auf wirtschaftlichem Gebiet lautet die zentrale 

Frage, ob der Aufbau des Sozialismus primar mit Hilfe von 

Maschinen und Fachleuten betrieben werden soil (so die 

"Pragmatiker") oder aber mit Hilfe von "Massenmobilisie- 

rungs'LAktionen und "Kampagnen", Die Linke pladiert 

fur die zweite Alternative. Der mit den Mao Tse-tung-ldeen 

gewappnete Mensch sei die mit Abstand wichtigste "Pro- 

duktivkraft". Ohne ihn sei selbst die beste Maschine nur 

ein Haufen Schrott. Wahrend die Pragmatiker gegebenen- 

falls Technokraten, Burokraten, ja sogar Klassenfeinde in 

Kauf nehmen, wenn sie nur geniigend effizient sind - und 

fur maximale Zusammenarbeit mit dem Ausland eintreten, 

befiirworten die "Kulturrevolutionare" in erster Linie den 

Klassenkampf - vor allem gegeniiber Biirokratie und Spezia- 

listentum -, wenden sich gegen "materielle Anreize" und 

stellen das "Vertrauen auf die eigene Kraft" in den Vorder- 

grund.

Im Bereich der Innenpolitik kampft die Linke fur 

universelie Massenbeteiligung, fur "Regierung von unten 

nach oben" und fur die umgreifende Verwirklichung eines 

der "schopferischen Massenspontaneitat" angepaRten Kam- 

pagnenstils, wahrend sie gleichzeitig den "patriarchalischen" 

FiihrungsstiI der Revisionisten, der sich angeblich von der 

"Theorie der Riickstandigkeit der Massen" leiten laRt, ver- 

urteilt.

Oberstes Kriterium ferner fur die Ausrichtung der gesam- 

ten Erziehungs- und Verteilungspolitik ist nicht etwa die 

Leistung, sondern das "richtige" politische BewuRtsein des 

jeweiligen Adressaten. Die Schule z.B. soil nach Ansicht 

der linken Theoretiker nicht Fachleute mit elitaren Denk- 

ansatzen, sondern "gebildete Werktatige mit sozialistischem 

BewuRtsein", mit "richtigem Klassenhintergrund" und 

mit praktischen Erfahrungen hervorbringen. In den Betrie

ben und Amtern sollen Rotationsmechanismen dafur sor- 

gen, daR es keine Trennung mehr zwischen Arbeitern und 

Angestellten, zwischen oben und unten, sowie zwischen 

Kopf und Hand gibt. Arbeitspunkte sind nicht primar nach
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reiner Arbeitsleistung, sondem nach dem MaBe des vom Werk- 

tatigen gezeigten Engagements "fur den sozialistischen Auf- 

bau" zu vergeben.

Auf dem Gebiet der AuBenpolitik schlieBlich ver- 

lauft die Trennungslinie dort, wo entweder "bourgeois- 

nationalistische" Kalkiile oder aber Erwartungen des "pro- 

letarischen Internationalismus" in den Vordergrund gestellt 

werden. Chou En-lais pragmatische AuBenpolitik war dem- 

nach - aus linker Sicht - durchaus "revisionistisch", da er 

eine allzu undifferenzierte Politik der Offnung und Einheit 

gegenuber Landern der Zweiten und Dritten Welt (darunter 

auch den kapitalistischen Landern!), sowie des "revolutio- 

naren Kompromisses" gegenuber den USA betrieb. Auch 

Personlichkeiten wie Schlesinger, StrauB oder Heath diirften 

fur das sozialistische China eigentlich keine positiven Bezugs- 

partner sein - ebenso wenig wie das Chile der Militarjunta, 

die EG der "Kapitalisten" oder das "feudalistische" Malay

sia. Statt dessen muBten, wenn man mit dem proletarischen 

Internationalismus Ernst macht, die Linken in diesen Lan

dern und Gebieten unterstutzt werden, seien sie nun legal 

Oder aber illegal tatig.

IV. Wer regiert heute in Peking?

(Analyse der Fiihrungsmannschaft)

Die "Linke Quadriga" ist gestiirzt, es lebe der "militarische 

Sechserblock". So etwa konnte man die derzeitige Macht- 

struktur in der Volksrepublik China charakterisieren.

Von den 25 Mitgliedern des beim X. Parteitag im Jahre 1973 

gewahlten Politburos (21 Vollmitglieder und 4 Kandidaten) 

si nd inzwischen f iinf eines naturlichen Todes gestorben, un- 

ter ihnen Mao Tse-tung und Chou En-lai, und vier wurden 

im Oktober 1976 ausgeschaltet.

Von den verbleibenden 16 Mitgliedern sind nicht weniger 

als 6 Vertreter der Volksbefreiungsarmee, die damit immer- 

hin 37,5% des Politburos stellen. Im IX. Politburo hatte das 

Militar noch 36% der Positionen vereinnahmt (9 aus 25), 

war jedoch im X. Politburo auf 20% "zuruckgeschraubt” 

worden (5 aus 25).

Unter den restlichen 11 befinden sich 3 Funktionare, die 

sich als Administratoren im Provinzdienst hochgearbeitet 

haben, u.a. der zum neuen Parteivorsitzenden avancierte 

Hua Kuo-feng, ferner 2 Modellarbeiter, 1 Modellbauer, 1 

Vertreter des Sicherheitsdienstes und 1 alterfahrener Admi

nistrator der Pekinger Zentrale, der moglicherweise in der 

Zwischenzeit zum Ministerprasidenten ernannt worden ist, 

Li Hsien-nien.

Selbst wenn sich in der Zwischenzeit keine weiteren Veran- 

derungen zugunsten der Armee ergeben haben sollten, ware 

die Prasenz der Offiziere jetzt schon eindrucksvoller, als sie 

es selbst zur Zeit des Hohenfluges Lin Piaos im Jahre 1971 

gewesen war.

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, daB kein Partei- 

und Regierungschef heute mehr urn den militarischen Block 

herumkommt. Dies wird noch klarer, wenn man Position 

und Zusammengehorigkeitsgefiihl der militarischen Po lit- 

biiromitglieder untersucht.

Drei wichtige Kriterien sind es vor allem, die in China po- 

litische Bindungen zwischen den Machthabern schaffen: 

namlich landsmannschaftliche Beziehungen, gemeinsame 

politische Laufbahn (es gibt - je nach der Beitrittszeit zur 

KP- zLB. "Lange-Marsch-Kader", Yenan-Kader, "1938er", 

Kader aus dem Japankrieg" und "Kader aus dem Befrei- 

ungskrieg"), vor allem aber Zugehdrigkeit zu einer der 

fiinf groBen Loyalitatsgruppen innerhalb der Armee.

Durch viele Jahre gemeinsamer Kriegserlebnisse haben sich 

unter den chinesischen Streitkraften fiinf klar ausgepragte 

Kampfverbande herauskristallisiert - mit der Folge bestimm- 

ter "Stammbaume". Wer die drei groBen Revirements von 

1931, 1937 und 1945 jeweils unter dem gleichen Komman- 

danten "mitgemacht" hat, darf als Mitglied der "Seil- 

schaft" des betreffenden Oberbefehlshabers gelten. "Lin 

Piao-Leute" z.B., die in der Tat gerade zwischen 1969 und 

1971 einen raketenartigen Aufstieg in der politischen Fiih- 

rungshierarchie erlebten, hatten den typischen "Lin-Piao- 

Stammbaum": 1. Frontarmee (1931-1936) - 115. Division 

(1937-1945) und 4. Feidarmee (1945-1954).

Im Jahre 1976 sind es nun vor allem "Liu Po-ch'eng-Leute", 

die als graue Eminenzen das politische Geschehen Chinas 

bestimmen. Ihr "Stammbaum" lautet: 4. Frontarmee -129. 

Division - 2. Feidarmee.

Fiinf Militars im derzeitigen Politburo haben diesen Weg 

ganz oder zum Teil durchlaufen.

Liu Po-ch'eng (84) ist einer der alten Heerfiihrer der Komm. 

Revolution, der wegen seines Aussehens als "einaugiger Dra

che" popular geworden ist. Seit 1945 ist er ZK-, seit 1956 

Politbiiro-Mitglied; 1955 war er einer der 10 Militars, die in 

den Marschallsrang erhoben wurden. Liu tritt in den letzten 

Jahren kaum noch in Erscheinung, darf aber als Integrations- 

figur fur andere fiihrende Militars gelten.

Zu nennen ist dann in erster Linie Chen Hsi-Lien (63), we

gen seiner wilden Entschlossenheit auch "der Tiger" ge- 

nannt, Stellvertretender Ministerprasident und bis 1974 

auch Vorsitzender des Parteiausschusses und des Revolu- 

tionskomitees der mandschurischen Herzprovinz Liaoning. 

Als Chef der Militarregion Peking ubt er den Oberbefehl 

uber mehrere Elitedivisionen aus, die im ErnstfalI die 

Hauptstadt besetzen und damit auch die Zentralregierung 

kontrollieren konnten. Auf Wandzeitungen heiBt es, daB 

die gestiirzte "Viererclique" Chen in ihren Umsturzplan 

einbeziehen wollte, daB dieser aber genau im taktisch rich- 

tigen Augenblick zu Hua Kuo-feng iibergeschwenkt sei und 

ihm zum Sieg verholfen habe. Chen gehort dem Zentralko- 

mitee seit 1956 und dem Politburo seit 1969 an.

Alle drei Stufenleitern hat auch der heute 60 Jahre alte 

Li Teh-sheng (60) durchlaufen. Li kommandiert dieTrup- 

pen der drei mandschurischen Nord-Ost-Provinzen, an de- 

ren sibirischen Randern die Sowjetunion rd. 60 Divisionen 

bereitstehen hat. Von Lis Truppen geht verstand I icherwei- 

se auch die starkste Nachfrage nach modernen Waffen aus, 

der sich kein Nachfolger Maos ohne nachteilige Folgen ent- 

ziehen kann. Lis Politkommissar ist Tseng Shao-sheng, ein 

alter Freund und Mitkampfer Chen Hsi-liens, der mit Li 

schon seit Jahrzehnten befreundet ist. (Im ZK und im PB 

seit 1969).
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Und im September dann Mao Tse-tung!

Ein weiteres "schwarzes Ereignis" ereignete sich mit dem 

"T'ien-an-men-Zwischenfall" am 5. April. Und nun schlieR- 

lich im Oktober der Sturz der Linken Quadriga, der mogli- 

cherweise auch mit dem Tod dreier ihrer Mitglieder geendet 

hat. Dies war zuviel...

Als Europaer mag man solche Parallelen zwischen Natur- und 

Po litkatastrophen als Zufall abtun. Anders die chinesische 

Mentalitat: die metaphysischen Spekulationen des traditio- 

nellen China gingen davon aus, daR Himmel, Erde und 

Mensch in genauen "Entsprechungs"-Verhaltnissen zueinan- 

der stehen. Man unterschied beispielsweise zwischen 5 Him- 

melsrichtungen (Osten, Westen, Siiden, Norden und Mitte) 

und ordnete jeder dieser Weltrichtungen bestimmte Farben, 

bestimmte Regierungsparolen, bestimmte seelische Stimmun- 

gen, bestimmte Tageszeiten und bestimmte chemische Ele- 

mente zu. Kein einziges Ereignis war aus der Perspektive 

einer solchen "universistischen" Weltanschauung Produkt 

eines bioRen "Zufalls". Alle Dinge und Erscheinungen hin- 

gen vielmehr untereinander auf geheimnisvolle Weise zusam- 

men. Trat ein Unheil auf, so war dies die zwingende Folge 

einer Disharmonie zwischen den "Entsprechungen" Hier ein 

praktisches Beispiel. Nach den Spekulationen der von Kon- 

fuzius iiberarbeiteten "Fruhlings- und Herbstannalen" gehd- 

ren der Osten, der Friihiing, die griine Farbe, der Drachen 

als Tierzeichen, die Regierungsparole einer "milden Regie

rung” und die Materie Holz zur gleichen Entsprechungsord- 

nung. Es gait daher fur das kaiserliche Verhalten folgende 

Regelung: "In den drei Fruhlings- Monaten halt sich 

der Kaiser im ostlichen 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 g r u n .

Der Hofstaat kleidet sich in g r u n e Gewander und tragt 

g r u n e Jade. Der Kaiser halt auf dem ostlichen An

ger Opferfeiern ab. Er befiehlt seinen Ministern, groR- 

m ii t i g und milde zu sein und zu verhindern, daR 

B a u m e gefallt werden und daR man zu den Waffen grei- 

fe” (Holz wird ja durch Metall vernichtetl). Entsprechende 

Anweisungen galten fur die drei Sommermonate, die drei 

Herbstmonate und die drei Wintermonate.

Wenn es nun zu Naturkatastrophen Oder zu anderen unheil- 

vollen Ereignissen kam, so war damit eo ipso bewiesen, daR 

der Kaiser, von dessen richtigem Verhalten ja alles "unter 

dem Himmel" abhing, den Auftrag eben des "Himmels” 

nicht erfiillt und deshalb sein "Mandat verloren" hatte. 

Ahnliche Zusammenhange deutet das Schriftzeichen "p'eng" 

an, das die Doppelbedeutung "Erdbeben” und "Kaisertod” 

hat.

Dieses Denken in "Entsprechungen" und Parallelen, das min- 

destens 2000 Jahre lang zu den chinesischen Selbstverstand- 

lichkeiten gehort hat, kann in den wenigen Jahren der Revo

lution unmoglich verschwunden sein, auch wenn die neue 

Regierung nichts unversucht gelassen hat, den "Aberglauben" 

des Volkes systematisch zu zerstdren. In der Tat rniiRte es 

geradezu an ein Wunder grenzen, wenn dem normalen 

Bauern, der ja immerhin noch 70-80% des 800-Millionen-Vol- 

kes stellt, nicht ab und zu ein Schauer bei dem Gedanken 

liber den Riicken liefe, daR "da etwas nicht mit rechten Din

gen zugeht” und daR der "Himmel seine Zeichen sendet”.

Wunder und Magie sind ja in China noch lange nicht tot, 

wie die wahrend der Kulturrevolution "ausgegrabenen ne- 

gativen Beispiele" zeigen: eine Produktionsbrigade bei

spielsweise, deren Felder lange Zeit unter Trockenheit ge- 

litten hatten, war vor die Entscheidung gestellt, ob sie die 

erhaltenen staatlichen Zuschiisse in den Bau von Bewasse- 

rungskahalen investieren oder aber ob sie dem neunkopfi- 

gen Drachen, dem traditionallen Patron in Wasserndten, 

einen Tempel bauen sollte. Sie entschied sich fur die zwei- 

te Alternative. Auch ein anderes Beispiel aus dem Jahre 

1967 zeigt, wie traditionelle Vorstellungen noch weiter- 

leben. Zum Friihlingsfest, dem chinesischen Neujahr, wur 

den an den Turen eines Dorfes zwar die offiziellen Kampf- 

parolen: "VergiR das Klassenelend nicht" etc. angebracht, 

gleich daneben aber standen die alten Inschriften. Oberhalb 

der Lobpreisungen des Vorsitzenden Mao etwa war die An- 

rufung des alteren Himmelsbruders gemah, und an den bei- 

den Seiten der Tore hingen die Schilder zur Anrufung des 

Wohlstandsgottes. Innerhalb des Hauses war oberhalb von 

Maos Bild, das genau anstelle des fruheren Ahnentafel- 

chens stand, die - taoistische - Inschrift gesetzt worden: 

Sitz des Vaters und der Mutter von Himmel und Erde.

Davor hatte man eine Weihrauchschale und einen Kerzen- 

halter gestellt. Durch die Kruste des Neuen bricht mit an

deren Worterximmer wieder der alte Geist. Nicht ganz oh- 

ne Grund hatten deshalb die Rotgardisten auch mit Ent- 

schiedenheit die Zerstdrung der "Vier Alten” (altes Den

ken, etc.) und die Errichtung der sog. "Vier Neuen" gefor- 

dert.

Man kann nur ahnen, welche Assoziationen im Gehirn des 

Durchschnittschinesen aufblitzen, wenn er die "Zeichen 

des Himmels" zu deuten versucht. Sieht er die neue Regie

rung unter einem ungunstigen Stern, Oder neigt er eher da- 

zu, den Untergang der "Kulturrevolutionare" - vielleicht 

der "Linken" uberhaupt-mit den "Zeichen" in Zusammen- 

hang zu bringen? Die Ausschaltung der "Viererclique" und 

der mogliche Tod dreier Angehdriger dieser Quadriga mag 

vielleicht den Ausschlag dafiir geben, daR die letztere Deu- 

tung Vorrang erhalt.

VII. Aus Anlab des Umsturzes in Peking:

Zum Selbstverstandnis der China-Beobachtung 

Als sich der Schuler Hsiao Ai im Jahre 1966 entschloR, Mit- 

glied der Roten Garden zu werden und "in den Stiirmen 

der Kulturrevolution die Hauptquartiere zu zerschlagen" 

(gemeint waren hiermit die Amter und Positionen der "re- 

visionistischen" Liu Shao-ch'i-Leute), warnte ihn sein Vater 

mit dem Hinweis, daR sich iiberzogenes Engagement lang- 

fristig nicht auszahle. Er selbst habe 10 Jahre friiher, bei 

der "Hundert-Blumen-Bewegung" des Jahres 1957, mit sei

ner Kritik an den Behorden uber die Strange geschlagen 

und sei dafiir schon ein Jahr spater, im Zuge der "Rechts- 

abweichler-Kampagne", unter die Rader gekommen. Hsiao 

Ai wollte auf diese Warnung jedoch nicht horen und 

"stiirmte die Hauptquartiere". Drei Jahre spater sah er sich 

aufs Land in die siidchinesische Provinz Kuangtung versetzt, 

von wo er allerdings schon ein halbes Jahr spater nach Hong 

Kong fliichtete.

Das Schicksal dieses Rotgardisten, das autobiographisch
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festgehalten ist, sollte nicht nur fur die Chinesen selbst, son- 

dern auch fur auslandische "Chinafreunde" ein warnendes 

Beispiel sein.

Als der Autor dieses Artikels Ende April 1976 sich fur 2 Ta- 

ge in Heidelberg aufhielt, konnte er erleben, wie die dortige 

"Gesellschaft der Freunde Chinas" eine Veranstaltung durch- 

fiihrte, bei der der Sturz Teng Hsiao-p'ings gerechtfertigt 

und der Kampf des chinesischen Volkes gegen den "Revi- 

sionismus" gepriesen wurde. Andere gesellschaftlich organi- 

sierte "Freunde Chinas" hatten schon vorher die - latent ge

gen Chou En-lais Politik gerichtete - Anti-Konfuzius-Kam- 

pagne zum Gegenstand affirmativer Vortragsveranstaltungen 

gemacht.

Wie nun sollen sich die Referenten der damaligen Veranstal- 

tungen nach dem Sturz der linken "Viererclique" verhalten, 

die ja fur jene Konfuzius-Kampagne sowie fur den Sturz 

Tengs verantwortlich gezeichnet hatten?

Wollen sie die neue Wendung mitmachen - und sich damit 

als "Freunde durch dick und dunn" erweisen, oder sollen 

sie es vorziehen, auf Distanz zu gehen? Im urspriinglich 

pekingorientierten "Arbeiterkampf" wurde die Machtergrei- 

fung Hua Kuo-fengsals "Rechtsputsch" abqualifiziert. 

Einem solchen Urteil kann der Autor schon aus terminolo- 

gischen Griinden nicht folgen. Immerhin aber zeigt eine der- 

artige Einstellung Ehrlichkeit und Konsequenz.

Ein politisch engagierter Chinese, der seit zehn Jahren erlebt, 

wie Liu Shao-ch'i, Lin Piao, Teng Hsiao-p'ing oder aber die 

Linke Quadriga erst in den Himmel gehoben, dann aber so- 

gleich in die tiefste Hoile verdammt wurden, wird dieses 

ewige Wechselbad zwischen "Hosianna" und "Kreuziget ihn" 

nur mit innerer Emigration und mit totalem auBeren Kon- 

formismus beantworten konnen. Von einem auBenstehenden 

Beobachter andererseits, der das Gluck hat, diesem Hin und 

Her nicht passiv ausgesetzt zu sein, sollte man andererseits 

erwarten durfen, daB er von seiner Moglichkeit einer aktiven 

Stellungnahme Gebrauch macht, und zwar in verantwortungs- 

voller Weise. Eine realistische Chinabeobachtung ist nun 

einmal, wie die Erfahrung gezeigt hat, ohne eine gewisse Ge- 

radlinigkeit kaum zu bewerkstelligen. Der Autor dieses Arti

kels hat seit Beginn seiner Chinabeobachtung im Jahre 1965 

stets die Ansicht vertreten, daB die "pragmatische" Linie 

Chou En-lais (Aufbau eines funktionstuchtigen Kaderappa- 

rats, Betonung des Leistungskriteriums, Distanz gegeniiber 

"kulturrevolutionaren” Experimenten, Entwurf wirtschaft- 

lich realisierbarer Langzeitplane, Ping-Pong-Diplomatie und 

eine AuBenpolitik des "revolutionaren Kompromisses") dem 

"soziaHstischen Aufbau" Chinas besser bekomme als das 

linke Programm der "Kulturrevolutionare", die ja davon aus- 

gehen, daB unterentwickelte "Produktivkrafte" durch erhbh- 

tes politisches BewuBtsein und durch verstarkte Massenmobi- 

lisierung ersetzt werden konnten.

Chinabeobachtung laBt sich, mit anderen Worten, genau so 

wenig "neutral" betreiben, wie man ein ruckgratloser 

"Freund" Chinas sein kann. Eine positiv-kritische Ausein- 

andersetzung mit dem politischen Schicksal des groBten 

Volkes der Erde muB nach alledem keineswegs aus einer 

feindseligen Einstellung heraus erfolgen - im Gegenteil! 

Dies zu betonen, ist notig in einem Augenblick, da China in 

ein neues Stadium seiner Entwicklung hinuberzugleiten 

scheint.
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