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WANDLUNGEN IN DER KULTURPOLITIK NACH 

DEM STURZ DER VIERERGRUPPE

Brunhild Staiger

Der vorliegende Artikel faBt die Kritik zusam- 

men, die von seiten der Kunstschaffenden in der VR 

China gegen die vier gestiirzten Politburomitglieder 

vorgebracht wird. Die Kritik konzentrierte sich 

zunachst auf die Unterdruckung des Films "Die 

Pioniere" durch die Vierergruppe und erstreckt sich 

zunehmend auf andere Filme und Opern, die die Vier 

abgelehnt haben sollen. Es werden die Verbindungen 

der Vierergruppe zu Kunst und Kultur und ab- 

schlieBend der sich abzeichnende Wandel in kulturpo- 

litischer Hinsicht dargestellt.

9 Schon wenige Wochen nach dem Sturz der vier 

Politburomitglieder Chang Ch'un-ch'iao, Chiang 

Ch'ing, Wang Hung-wen und Yao Wen-yuan brach die 

Kritik an den Vieren, die inzwischen nahezu alle 

Lebensbereiche erfaBt hat, auch auf dem Gebiet der 

Kunst hervor, und es ist zu vermuten, daB die Kritik 

auf kulturellem Gebiet besonders nachhaltige Auswir- 

kungen erzielen wird.

Im folgenden sollen die wichtigsten Anschuldi- 

gungen wiedergegeben werden, soweit sie aus der 

chinesischen Presse bekannt geworden sind. Ihren 

Wahrheitsgehalt kbnnen wir nicht uberprufen. Sie 

vermitteln jedoch einen Einblick in das Kulturleben 

der letzten Jahre und lassen zugleich fur die Zukunft 

den SchluB zu, daB berechtigte Hoffnung auf eine 

Lockerung in der Kulturpolitik besteht.

1. AUSEINANDERSETZUNGEN UM DEN

FILM "DIE PIONIERE"

Die Kritik an der "Vierergruppe" (ssu-jen pang), 

wie sie in der chinesischen Presse genannt wird, 

konzentriert sich auf die Auseinandersetzungen um 

den Film "Die Pioniere" (ch'uang-yeh). In der Novem- 

berausgabe der "Roten Fahne" schildert Hung Kuang- 

ssu in einem am 6.11.76 in der Volkszeitung nachge- 

druckten Artikel unter der Uberschrift "Was besagt 

die Ablehnung des Films 'Die Pioniere' durch die 

Vierergruppe ?" die Hintergrunde, weshalb dieser 

Film neuerdings im Brennpunkt der Kritik an den vier 

Politburomitgliedern steht. (1)

Der Farbfilm "Die Pioniere" wurde in China 

erstmalig im Februar 1975 anlaBlich des Frlihlings- 

festes gezeigt (vgl. C.a. Marz 1975, U 37) und fand 

groBen Beifall bei den Arbeitern, Bauern und Solda- 

ten. Der Film handelt vom Aufbau des ersten groBen 

Olfeldes durch die Arbeiter von Taching zu Beginn 

der 1960er Jahre. Er war im Filmstudio Ch'ang-ch'un 

in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitern von 

Taching entstanden und fand seinerzeit groBe Beach- 

tung. Doch kurze Zeit darauf war von dem Film 

keine Rede mehr. Was war geschehen ?

Angeblich soil die aus Wang, Chang, Chiang und 

Yao bestehende "Anti-Partei-Clique" den Film unter- 

druckt haben, da er ihrer Meinung nach "schwere 

Fehler in politischer wie auch kunstlerischer Hin

sicht" enthielt.

Die Vier sollen 10 Anklagepunkte gegen den Film 

erhoben haben; u.a. beschrieben sie ihn als "zu 

sentimental", "stereotyp", "abstrakt" und als eine 

Geschichte mit "wirklichen Charakteren und einer 

wahren Handlung"; die Handlung, so meinten sie, sei 

zwar gut, aber nicht geniigend durchdacht.

Sie sollen ihre Autoritat benutzt haben, die 

Verbreitung des Films zu verhindern, indem sie 

untersagten, fur den Film zu werben, weitere Kopien 

von ihm anzufertigen, ihn im Fernsehen zu zeigen 

oder ins Ausland zu vertreiben. Der Vorsitzende Mao 

hingegen habe, so heiBt es, dem Film weiter seine 

Unterstutzung gegeben und am 25.7.75 in einem Brief 

an einen der Autoren des Films die folgende eindeuti- 

ge Weisung ausgegeben:

"Dieser Film hat keine groBen Fehler; schlagt 

vor, daB er zur Verbreitung angenommen wird. Man 

muB nicht immer hbchste Vollkommenheit anstreben 

und Vorwurfe erheben. AuBerdem geht es zu weit, 10 

Anklagepunkte zu erheben. Das ist von Nachteil fur 

die Reform der Literatur- und Kunstpolitik in der 

Partei."

Die Vier hatten sich jedoch nicht an diese Weisung 

gehalten, sondern im Gegenteil mit allerlei Intrigen 

gegen den Film gearbeitet. Bis zum September 1975, 

als die nationale Konferenz unter dem Thema "in der 

Landwirtschaft von Tachai lernen" stattfand, soil 

Chiang Ch'ing die Filmautoren dazu angestiftet ha

ben, einen Brief an Mao zu schreiben, in dem sie 

Selbstkritik ubten und vorschlugen, den Film nicht zu 

verbreiten, sondern eine neue Version zu drehen. Dies 

sei der Versuch gewesen, Maos Weisung zu umgehen 

und seine revolutionare Linie zu untergraben, und 

stelle die Vierergruppe eindeutig als Gegner Maos hin, 

heiBt es in dem Artikel in der "Roten Fahne".

"Hat der Film 'Die Pioniere' 

Unzulanglichkeiten?" so fragt der Autor des Artikels 

und gibt sogleich die Antwort: "Naturlich ist er nicht 

vollkommen und hat auch seine Unzulanglichkeiten". 

Doch seien die von der Vierergruppe vorgebrachten 

"besonders strengen Anforderungen" keineswegs dazu 

bestimmt gewesen, den Film zu verbessern, sondern 

ihn zu Fall zu bringen. Tatsachlich aber sei der Film
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ein Loblied auf die Maotsetungideen und die revolu

tionare Linie Maos; trotzdem hatten die Vier unter- 

stellt, daB der Film Liu Shao-ch'i glorifiziere. Das 

bedeute schwarz als weiB zu bezeichnen und sei 

auBerst reaktionar, ja ein schamloser Trick.

Demgegeniiber bringt der Autor Chiang Ch'ing in 

Verbindung mit Lin Piao, indem er sagt, dieser habe 

Chiang Ch'ing auf dem Gebiet der Literatur und 

Kunst als "politisch stark und kiinstlerisch als Exper

tin" gelobt. In Wirklichkeit aber habe Chiang Ch'ing 

keine Ahnung von revolutionarer Literatur und Kunst 

gehabt. Sie habe vielmehr nach idealistischer und 

metaphysischer Methode Anforderungen und-Normen 

fur das kunstlerische Schaffen aufgestellt und liber 

die kleinsten Vergehen ein Todesurteil verhangt, 

wodurch zahlreiche revolutionise Kunstwerke unter- 

druckt worden seien.

Der Grundsatz "Vollkommenheit verlangen und 

Rugen erteilen", wie ihn die Vier betrieben hatten, 

verfolge nur den Zweck, revolutionare Kunstwerke zu 

vergiften und zu tbten und die proletarische, revolu

tionare Politik in Literatur und Kunst zu zerstbren. 

Lange Zeit hatten die Vier, insbesondere Chiang 

Ch'ing, die Errungenschaften, die die Klinstler unter 

Maos revolutionarer Kunstlinie erreichten, sich selbst 

zugute geschrieben und sich schamlos als die 

"Fahnentrager" der Revolution in Literatur und Kunst 

bezeichnet. Tatsachlich aber hatten sie Maos revolu

tionare Literatur- und Kunstlinie angegriffen, die 

Literatur- und Kunstpolitik der Partei untergraben 

und versucht, Literatur und Kunst als Plattform zur 

Schaffung einer konterrevolutionaren offentlichen 

Meinung fur ihre eigenen Zwecke zu benutzen, die 

Partei- und Staatsmacht zu usurpieren.

So weit der Artikel in der "Roten Fahne". Seit 

seinem Erscheinen Anfang November werden in der 

chinesischen Presse fast taglich Artikel zum gleichen 

Thema verdffentlicht, und auf alien Ebenen diskutiert 

die Bevblkerung uber den Film. Die Arbeiter von 

Taching, die die Unterdruckung des Films als Verbre

chen anklagen, (2) melden sich ebenso zu Wort wie die 

Mitglieder des Filmstudios Ch'angch'un, wo der Film 

gedreht wurde, um ihr Werk zu verteidigen.(3) Auch 

eine Kritikgruppe des Kulturburos der Stadt Peking 

diskutierte uber diesen Fall und erhob die gleichen 

Vorwurfe gegen die Vier wie der Artikel in der "Roten 

Fahne". (4)

2. VERBINDUNGEN DER VIER MIT

LITERATUR UND KUNST

Es uberrascht nicht, daB ein Schwerpunkt der 

Kritik an den vier gesturzten Politburomitgliedern 

gerade auf kulturellem Gebiet liegt; denn mit Aus- 

nahme von Wang Hung-wen, der vor seiner Wahl ins 

ZK im Jahre 1969 und seinem Aufstieg ins Politburo 

im Jahre 1973 als Arbeiter kaum bekannt war, sind 

die ubrigen drei Angeklagten auf die eine oder andere 

Art mit Literatur und Kunst verbunden.

Von Chiang Ch'ing ist bekannt, daB sie die 

kulturelle Szene, insbesondere das Theater, seit der 

Kulturrevolution beherrschte. Die revolutionaren 

Musteropern, nach dem Vorbild der Peking-Oper unter 

maBgeblichem EinfluB Chiang Ch'ings entstanden, 

hatten wahrend der Kulturrevolution alle anderen 

Stucke von der Buhne verdrangt und standen auch in 

den Jahren danach auf den Spielplanen an erster 

Stelle, so daB Teng Hsiao-p'ing sie nicht zufallig "die 

einzige bllihende Blume" nannte, die man auf dem 

Gebiet der Literatur und Kunst bluhen lasse. (5)

Das in der Kulturrevolution abgeschaffte Kultur- 

ministerium wurde auf dem IV. Nationalen Volkskon- 

greB im Januar 1975 reorganisiert und der Posten des 

Kulturministers mit einem Schlitzling Chiang Ch'ings 

besetzt, dem Opernkomponisten Yu Hui-yung, der 

inzwischen ebenfalls gesturzt sein soil.(6) So er- 

scheint der in einem Artikel in der Zeitung der VBA 

erhobene Vorwurf gerechtfertigt, Chiang Ch'ing und 

ihre Gruppe hatten Literatur und Kunst zu ihrem 

eigenen Reich gemacht und den Grundsatz Maos 

miBachtet, "LaBt hundert Blumen bluhen, laBt hundert 

Schulen miteinander wettstreiten !"(7)

In Kunstlerkreisen scheint schon seit mehreren 

Jahren Unzufriedenheit und Widerstand gegen die 

Herrschaft der Vier aufgekommen zu sein. Das geht 

jedenfalls aus einem Brief hervor, den Chu Ching-to, 

Mitglied des Shanghaier Yueh-Opernensembles, an die 

Zeitung 'Wen-hui pao' (Shanghai) schrieb.(8) In diesem 

Brief berichtet der Kunstler, daB er in der Zeit vom 

Juli 1973 bis zum August 1975 sechs Briefe an den 

Vorsitzenden Mao und das ZK der Partei gesandt 

habe, in denen er "das Problem Chang Ch'un-ch'iao 

und Chiang Ch'ing" ansprach. Von diesen Briefen 

sollen einige in die Hande der Vierergruppe gelangt 

sein, woraufhin er politisch verfoigt worden sei. Die 

Vier hatten die Abteilung fur bffentliche Sicherheit 

alarmiert, und er sei 10 Monate verhaftet gewesen.

Uber Chiang Ch'ing werden auch allerlei persbn- 

liche Geschichten ausgegraben, die ihre Machtgier 

illustrieren sollen. In einem Artikel in der 

Volkszeitung vom 20. November 1976 mit der Uber- 

schrift "Chiang Ch'ing und die Kaiserin Lu" vergleicht 

der Autor die Maowitwe mit der Frau des ersten Han- 

Kaisers Kao-tsu (Liu Pang), die nach dessen Tod im 

Jahre 199 v.Chr. die Macht im Reich usurpierte. In 

den Machenschaften der Kaiserin Lu sieht er eine 

direkte Parallele zu dem angeblich geplanten Staats- 

streichversuch der Vierergruppe. Angestellte der 

Chungshan-Bibliothek in Canton wissen zu berichten, 

daB sich Chiang Ch'ing mit den Kaiserinnen Lil (Han- 

Dynastie) und Wu (T'ang-Dynastie) verglichen und 

selbst davon getraumt habe, Kaiserin zu werden. Das 

beweise z.B. die Tatsache, daB sich Chiang Ch'ing aus 

der Bibliothek eine Reihe alter Bucher entliehen 

habe, die von Kaisern, Ministern, Generalen und der 

Kunst des Regierens handeln, daB sie also nicht die 

Werke von Marx, Lenin und Mao las, sondern klassi- 

sche Werke, um sich aus ihnen Anleitungen fur ihre 

geplante Machteroberung zu holen. Auch habe sie es 

wie die hochgestellten Frauen der T'ang-Zeit geliebt 

zu reiten, wenn sie umherreiste. Im Jahre 1972 z.B. 

habe sie eine Reise auf die Insel Hainan unternom- 

men, und es hatten fur sie drei Pferde mit einem 

Spezialflugzeug nach Hainan transportiert werden 

mussen. Beim Durchsuchen ihrer Bestande fiel den 

Bibliotheksangestellten auch Material uber die Filme 

aus den 30er Jahren,in denen Chiang Ch'ing mitspiel- 

te, in die Hande. Das Material beweist nach Ansicht 

der Bibliothekare, daB Chiang Ch'ing keineswegs von 

Jugend an eine Revolutionarin war, wie sie es glauben 

machen wollte, sondern daB sie seinerzeit der rechts- 

opportunistischen Linie Wang Mings und der "schwar- 

zen Literatur- und Kunstlinie" Chou Yangs anhing und 

eine treue Anhangerin Chiang Kai- sheks war. (An

geblich soil sie die Einkunfte aus ihrer Rolle in dem 

Buhnenstuck "Heiratsantrag", das im September 1936 

in Shanghai gespielt wurde, Chiang Kai-shek zum 

Geburtstag geschenkt haben.) In der Bibliothek fand 

sich auBerdem ein kurzer Artikel von Chiang Ch'ing 

aus dem Jahre 1935, der unter dem Titel "Opfer fur 

den Kampf um Freiheit", angeblich die burgerliche 

Freiheit besingt und die Bibliotheksangestellten zu 

dem Vorwurf veranlaBt, Chiang Ch'ing habe immer an
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dem burgerlichen Freiheitsbegriff festgehalten und 

sich auch nicht gewandelt, nachdem sie in die Reihen 

der Revolutionare Eingang gefunden hatte.(9)

Um Chang Ch'un-ch'iaos Beziehungen zu Litera- 

tur und Kunst aufzuspuren, muB man in die 30er Jahre 

zuriickgehen. Eine Kritikgruppe des Lu-Hsun-For- 

schungsinstituts hat herausgefunden, daB Chang im 

Jahre 1936 unter dem Pseudonym "Dick" (Ti-k'e) in 

der Zeitschrift "Ta Wan Pao" Lu Hsiln angegriffen 

hatte.(lO) Offenbar hatte Chang eine Kritik gegen 

den Roman "Auf dem Lande im August" (Pa-yueh ti 

hsiang-ts'un) von Tien Chun verfaBt. Diesen Roman 

hatte Lu Hsun vor der Veroffentlichung durchgesehen 

und ein Vorwort geschrieben, so daB der Autor als 

Schiitzling Lu Hsuns und eine Kritik an ihm indirekt 

als Angriff gegen Lu Hsun gelten kann. Lu Hsiln 

(1881-1936) ist in der VR China der meistgeschatzte 

moderne Schriftsteller und Dichter; Kritik an ihm 

kommt Blasphemie gleich. In Erwiderung auf diesen 

Angriff verfaBte Lu Hsiln den Artikel "Die auslandi- 

sche Konzession im Marz" ("San-yueh ti tsu-chieh, 

abgedruckt in JMJP, 21.10.76), in dem er ironisch 

vermerkt, daB sich "Mr. Dick" in der auslandischen 

Konzession in Sicherheit befinde und zugleich von 

anderen wie dem Schriftsteller Tien Chun verlange, 

sie sollten in den Kampfgebieten des Nordostens 

bleiben. Die Kritikgruppe beschuldigt Chang, daB er 

sich vor 40 Jahren in der auslandischen Konzession 

versteckt und "spalterische Aktivitaten" entfaltet 

habe, daB er iiberhaupt kein Revolutionar gewesen, 

sondern wie eine "Made" in das revolutionare Lager 

eingedrungen sei, sich als "Linker" ausgegeben habe 

und zu hoher Position aufgestiegen sei; schlieBlich 

habe sich herausgestellt, daB er ein Mitglied der 

gegen die Partei gerichteten Vierergruppe und damit 

ein typischer Vertreter der Bourgeoisie innerhalb der 

Partei sei.

Ein weiteres Zeugnis fiir Changs burgerliche 

Gesinnung und seinen "Verrat an Maos proletarischer 

revolutionarer Linie" sieht die Volkszeitung in dem 

Gedicht "Unser Fruhling" von Chang Ch'un-ch'iao aus 

dem Jahre 1934.(11) In diesem Gedicht von 54 Zeilen 

stellt Chang angeblich die chinesischen Arbeiter als 

schwach und unpolitisch dar und spricht ihnen jegliche 

Fahigkeit zum Widerstand und zur Ubernahme der 

Fuhrung in der chinesischen Revolution ab. Die 

Volkszeitung weist darauf hin, daB Changs Bild von 

den chinesischen Arbeitern den historischen Tatsa- 

chen vbllig widerspreche. Zu jener Zeit seien seit der 

Bewegung des 4. Mai bereits 15 Jahre und seit 

Grundung der KPCh 13 Jahre verstrichen gewesen, 

und die chinesische Arbeiterschaft habe in all jenen 

Jahren eine ungeheure Rolle als Vorhut im Kampf 

gegen Imperialismus, Bourgeoisie und Grundherren 

gespielt. Zusammen mit den Bauern hatten die 

Arbeiter die Rote Armee aufgestellt, vier Einkrei- 

sungsfeldzilge der KMT abgewehrt und den "Langen 

Marsch" angetreten. Mit diesem Gedicht, so unter- 

stellt die Volkszeitung, habe Chang den Kampfwillen 

der Arbeiter untergraben und ihren Kampf gegen die 

KMT beenden wollen.

Yao Wen-yiian gait - insbesondere in den Jahren 

seit der Kulturrevolution - als der Ideologe der 

Parteilinken. Bekannt geworden ist er erstmalig in 

der Anti-Rechts-Kampagne 1957; in seinen Schriften 

trat er seitdem vor allem auf dem Gebiet der 

Literatur- und Kunstkritik und -theorie hervor. So hat 

er z.B. die Amateurschriftstellerei und Amateur- 

dichtung befiirwortet; die Tendenz zur Amateurkunst 

ist offensichtlich auf ihn zuruckzufuhren. (12) Nicht 

zuletzt ist er durch seine im November 1965 erschie- 

nene Kritik an Wu Hans Drame "Hai Jui wird seines 

Amtes enthoben" beruhmt geworden, die das Vorspiel 

zur Kulturrevolution abgab.

Uber Wang Hung-wen weiB man bisher nichts 

Spezielles hinsichtlich Literatur und Kunst zu 

berichten; sein Name tritt nur in Verbindung mit den 

drei anderen auf.

3. KRITIK UND HOFFNUNG

Um so starker ist die Kritik an der Vierergruppe 

insgesamt, und angesichts des restriktiven Einflusses, 

den besonders Chiang Ch'ing und Yao Wen-Yuan auf 

Kunst und Literatur ausgeiibt haben, will es scheinen, 

als machten sich jetzt die Kunstschaffenden ihrer 

jahrelang aufgestauten Unzufriedenheit uber die kul- 

turelle Lage Luft. Die Kritik beschrankt sich nicht 

nur auf die Unterdruckung des Films "Die Pioniere", 

sondern erstreckt sich auch auf andere Filme, z.B. 

den Film uber die Hunan-Oper "Gartners Lied" (Yuan- 

ting chih ke); dieser Film, so hieB es auf einer 

Massenversammlung in Ch'angsha am 30.10.76, habe 

Mao sehr gut gefallen, dennoch sei er von den Vieren 

aufs heftigste angegriffen worden. (13)

Uberhaupt scheinen die Vier eine gewisse Abnei- 

gung gegen lokale Opern gehabt zu haben. Auf einer 

Massenversammlung, die das Kulturburo der Provinz 

Kuangtung fiir Kunstschaffende veranstaltete, hieB 

es, Chiang Ch'ing habe die Canton-Oper fiir hoff- 

nungslos verloren und nicht fiir erneuerungswurdig 

befunden; sie habe die Canton-Opern, die Millionen 

von Menschen lieben, abgelehnt und dadurch deren 

Reform behindert und der Literatur- und Kunstarbeit 

in Kuangtung groBen Schaden zugefugt. Daruber 

hinaus wurden die Vier auf der Massenversammlung 

beschuldigt, Verehrer von feudaler, burgerlicher und 

revisionistischer Literatur und Kunst gewesen zu sein. 

Sie hatten sich Schundfilme aus kapitalistischen 

Landern besorgt und Filmgesellschaften der Provinz 

Kuangtung beauftragt, ihnen heimlich uber 200 Filme 

aus Hong Kong und kapitalistischen Landern, darunter 

auch Hollywood-Filme, zu schicken.(14)

Aus einem Cantoner Filmstudio wird berichtet, 

daB die Vierergruppe einerseits unter dem Vorwand, 

die Kulturrevolution zu preisen, auf der nationalen 

Konferenz uber Filmarbeit im November 1975 die 

Herstellung von Filmen uber den Kampf gegen die 

Kapitalisten in der Partei forderte, wobei selbst 

wissenschaftliche Dokumentarfilme diesem Thema 

gewidmet sein sollten. Andererseits hatten Chiang 

Ch'ing und ihre Gefolgsleute im Marz 1976 eine 

Konferenz uber Filmschaffen abgehalten, auf der sie 

die Filmstudios gedrangt haben sollen, konterrevolu- 

tionare Filme zu drehen. Schon vor Fertigstellung 

dieser Filme hatten sie uber die Zeitschrift "Volks- 

film" die Offentlichkeit fiir diese Filme gewinnen 

wollen. Einer dieser konterrevolutionaren Filme mit 

dem Titel "Atombombe" habe augenscheinlich den 

Sturz des Parteisekretars und des Generalsekretars 

eines Provinz-Parteikomitees gezeigt, in Wirklichkeit 

aber habe es sich "urn einen Angriff auf unseren 

verehrten und geliebten Ministerprasidenten Chou" 

gehandelt.(15)

Auf all diesen Diskussions- und Kritikversamm- 

lungen wird immer wieder der Vorwurf laut, daB die 

Vier ihren EinfluB auf alien Gebieten der Kunst 

geltend zu machen und auch die Medien fiir ihre Ziele 

zu verwenden versuchten.

Auch von mehreren Filmproduzenten aus Peking 

kommt massive Kritik. So habe Chou En-lai einmal
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vorgeschlagen, altere Filme aus der Zeit vor der 

Kulturrevolution neu zu uberprufen, um die guten der 

Offentlichkeit zeigen zu kbnnen, doch batten sich die 

Vier diesem Vorschlag widersetzt. Sie hatten die 

Arbeiter, Bauern und Soldaten nur ihre eigenen 

Produkte sehen lassen, obwohl sie selbst sich Filme 

aus alter Welt angeschaut hatten.(16)

In den Augen der Vierergruppe sollen nicht nur 

die Filme vor der Kulturrevolution, sondern angeblich 

sogar die gesamte Kunst der 100 Jahre vor Ent- 

stehung der revolutionaren Musterstucke nichts wert 

gewesen sein, wenn wir einer AuBerung Glauben 

schenken durfen, die die Filmleute Chang Ch'un- 

ch'iao in den Mund legen, der gesagt haben soil, in 

den 100 Jahren von der "Internationale" bis zu den 

revolutionaren Musterstucken habe es nichts an Kunst 

gegeben, erst mit der Schaffung der revolutionaren 

Musterstucke durch Chiang Ch'ing persbniich sei eine 

neue Ara proletarischer Literatur und Kunst angebro- 

chen. Das bedeute doch nichts anderes als die 

groBartigen Gedichte Mao Tse-tungs und die revolu

tionaren Werke Lu Hsuns als "Nichts" zu betrachten, 

so entrusten sich die Filmproduzenten. Auch sie 

machen den Vieren zum Vorwurf, sie hatten Literatur 

und Kunst als ihr Privateigentum aufgefaBt und von 

den unter Maos persbnlicher Anteilnahme entstande- 

nen revolutionaren Musteropern und Tanzdramen Be- 

sitz ergriffen.(17)

Dieser Vorwurf ist deutlich genug, und dennoch: 

An der Stellung der revolutionaren Musterstucke wagt 

man noch (?) nicht zu rutteln. Zu lange, namlich uber 

ein Jahrzehnt, haben diese Stiicke die kulturelle 

Szene in China beherrscht, und es ware wohl verfruht, 

sie als nicht mit Maos revolutionarer Literatur- und 

Kunstlinie ubereinstimmend anzuprangern. So begnugt 

man sich, die Herrschaft Chiang Ch'ings uber die 

Stiicke als AnmaBung und Widerrechtlichkeit hinzu- 

stellen. Doch wenn der gegenwartige Trend in China 

anhalt, so werden die revolutionaren Musterstucke 

vermutlich ihre vorherrschende Stellung einbuBen und 

lokale Opern oder auch andere Formen der darstellen- 

den Kunst wieder starker in den Vordergrund treten. 

Die von der Peking-Oper ausgehende Modernisierung 

der chinesischen Oper hatte in den letzten Jahren 

zwar allmahlich auch die lokalen Opernstile erfaBt, 

doch scheinen viele Opern unterdruckt worden zu 

sein, wie aus der nunmehr geauBerten Kritik hervor- 

geht.

Grund zu der Vermutung, daB die kulturelle 

Szene in Zukunft bunter aussehen wird (immer unter 

der Voraussetzung, daB die sich gegenwartig abzeich- 

nende Entwicklung anhalt), geben die deutlich zu 

vernehmenden neuen Tone, die seit kurzem ange- 

schlagen werden. Bei den Diskussionen uber den Film 

"Die Pioniere" fallt auf, daB man den Film zwar 

positiv beurteilt, aber dennoch zugibt, daB er Mangel 

hat.(18) Solche Klange, daB ein Kunstwerk sowohl 

gute als auch schlechte Seiten hat, daB es nicht 

perfekt ist, dafl es mittelmaBig ist, waren tatsachlich 

lange nicht zu hbren. MittelmaBigkeit, ein "Sowohl - 

als auch" waren verpbnt, es gab nur WeiB oder 

Schwarz, Gut oder Schlecht, "Entweder - oder". In 

Romanen durfte es z.B. keine Durchschnittscharak- 

tere geben, sondern nur strahlende Helden oder 

Erzschurken. Eine Modifizierung des Denkens in 

absoluten Begriffen durfte zumindest in kulturellen 

Teilbereichen zu erwarten sein.

Eine Lockerung durfte auch in der Filmpolitik zu 

erwarten sein. Abgesehen davon, daB sicherlich wie

der haufiger Filme aus der Zeit vor der Kulturrevolu

tion laufen werden, wird man wohl auch zunehmend 

Filme aus dem Ausland sehen kbnnen. Ein erstes 

Beispiel dafur lieferte bereits Ende Oktober 1976 das 

Fernsehen Canton, das den sowjetischen Film "Lenin 

1918" ausstrahlte. Die Verbreitung dieses Films, der 

1939 in Moskau gedreht und 1951 chinesisch syn- 

chronisiert worden war, hatte Chiang Ch'ing unter- 

bunden.(19)

Auch die Mbglichkeit, auslandische Literatur und 

Kunst kennenzulernen, wird sicher mehr als bisher 

gegeben sein. Der Kontakt der Chinesen mit der 

Literatur und Kunst des Auslands war spatestens mit 

der Kulturrevolution, wenn nicht sogar schon in den 

funfziger Jahren unterbrochen, was zur Folge hatte, 

daB chinesische Literatur und Kunst keinerlei Ein- 

flusse von aufien mehr erkennen lassen, sondern 

abseits der Entwicklung der Weltkunst stehen. Wenn 

nun in einem Pressebericht betont wird, daB das Werk 

des groBen Dichters Lu Hsun etwa zur Halfte aus 

Ubersetzungen und Einfuhrungen in auslandische Lite

ratur bestehe, daB Lu Hsun die besten literarischen 

Werke aus RuBland bzw. der Sowjetunion, aus Polen, 

Bulgarien, Ungarn, Rumanien, der Tschechoslowakei, 

Finnland, den Niederlanden, Spanien, Japan, Frank- 

reich, Deutschland, Osterreich und England in China 

bekannt gemacht und insbesondere revolutionare der 

DDR, Polens, Bulgarians, der CSSR und der Mongolei 

zuruck, die Gratulationen an Hua Kuo-feng zu dessen 

Amtsubernahme aussprachen. Die KPCh unterhalte 

keinerlei Beziehungen zu diesen KPs und verkehrt mit 

ihren Landern nur auf Staatsebene.

Eine Ausnahme bildet lediglich Rumanien und 

Albanien, mit denen Peking seit vielen Jahren freund- 

schaftlich verbunden ist und deren Gluckwunschbot- 

schaften auch veroffentlicht wurden. Bereits im 

September hatte die KPCh eine ahnliche Literatur 

aus der Sowjetunion in China eingefuhrt habe (20), so 

ist das sicherlich nicht ohne Bedeutung. Denn so viel 

auch gerade in den letzten Jahren uber Lu Hsun in 

China geschrieben wurde, diese Seite in seinem 

Werk, d.h. die Einflusse von auBen, ohne die sein Werk 

nicht denkbar ware, hat man dabei vollig unterschla- 

gen.

AbschlieBend ist festzustellen, daB sich unter den 

Kunstschaffenden in China seit dem Sturz der Vier 

Hoffnung ausgebreitet hat, Hoffnung darauf, daB der 

"Fruhling mit hundert bunten Blumen sozialistischer 

Literatur und Kunst" bald einkehren mbge.(21)
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