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DIE RCCKKEHR DES PFEFFERIGEN NAPOLEON

Teng Hsiao-p’ing - prominentes Angriffsziel der Kulturrevolution neben Liu Shao-ch’i - wieder im Amt

1. Eine lautlose Rehabilitierung

“Nun wo ich beginne, mich im Spiegel zu betrachten, bin 

ich in der Tat tief schockiert. So wie mein Denken, mein 

Arbeitsstil und mein politisches Niveau im Augenblick be- 

schaffen sind, kann meine Arbeit in der zentralen Fiihrung 

nur gegen die Angelegenheiten der Partei und des Volkes 

gerichtet sein. Ich mufi mich von Grund auf andem und 

mit barter Anstrengung die Werke des Vorsitzenden studie- 

ren, mich umerziehen und meine Fehler korrigieren, um 

meinen Ruf in meinen absteigenden Jahren zu bewahren. Ich 

mufi etwas tun, das zum Wohle der Partei und des Volkes 

dient, um auch den geringsten Teil meiner friiheren Verfeh- 

lungen wiedergutzumachen. Ich bin iiberzeugt, dafi meine 

Fehler durch meine eigenen angestrengten Bemuhungen und 

die aktive Hilfe der Genossen nach emer bestimmten Zeit 

korrigiert werden kbnnen. Herrlich erleuchtet vom Mao Tse- 

tung-Denken mufi ich mich bemiihen, aus eigener Kraft wie

der da aufzustehen, wo ich gefallen bin” (1).

Mit diesen vorsichtigen Formulierungen in seiner 

Selbstkritik vom Oktober 1966 sollte Chinas friihe- 

rer Generalsekretar der Partei, Teng Hsiao-p’ing, 

letztlich recht behalten. Am 12.4.1973, nach uber 

sechs Jahren, war er wieder dabei - wiihrend eines 

Galadiners fiir den aus den Befreiten Gebieten Kam- 

bodschas triumphal nach Peking zuriickgekehrten 

Prinzen Sihanouk. Ein anwesender Journalist be- 

schreibt das Eintauchen des untersetzten Teng in 

den kleinen Kern der obersten Fiihrungsgruppe: 

“Am Rande der Gruppe geht, etwas linkisch, ein 

kleiner unscheinbarer Herr in einem braunen Anzug, 

der eine Nummer zu grofi zu sein scheint. Er halt 

sich deutlich zuriick, aber sein verschlossen-schiich- 

ternes Gesicht, dieses irgendwie sehr bekannte Ge- 

sicht, zieht plotzlich alle Blicke der Auslandskorre- 

spondenten auf sich. Das ist doch. Nein, das ist

unmoglich. Oder doch nicht ? Eine junge Ministe- 

rialheamten lachelt ironisch: Aber Sie wissen doch, 

wer es ist. Natiirlich ist es Vizepremier Teng Hsiao- 

p’ing. Sie sagt es, als sei gar nichts dabei” (2).

Der Mann der erstmals wieder von den Grofien aus 

Partei, Armee und Regierung die Hande geschiittelt 

bekam, war bis zum Ausbruch der Kulturrevolution 

allmachtiger Generalsekretar der Partei, Mitglied 

des Standigen Ausschusses des ZK-Politbiiros, stell- 

vertretender Ministerprasident der Zentralregierung 

sowie einer der stellvertretenden Vorsitzenden des 

Nationalen Verteidigungsrates, dazu Abgeordneter 

des Nationalen Volkskongresses fiir Peking gewesen. 

Nachdem Teng wahrend der Kulturrevolution (KR) 

als “Machthaber Nr.2 in der Partei, der den Weg des 

Kapitalismus geht”, als “Chinas revisionistisches Ele

ment Nr.2”, als “Hauptwurzel der reaktionaren Li- 

nie der Bourgeoisie” apostrophiert worden war und 

sich in seiner Selbstkritik als “Lord uber den Dingen”, 

der von den Massen entfernt ist, als subjektivistischen, 

biirokratis<;hen AbWeichler bezeichnet hatte, ist er nun 

im ersten Anlauf wieder auf einen prominenten Platz in der 

Fiihrung gelangt. Auf dem Sihanouk-Bankett placierte 

ihn das Protokoll an 16. Stelle hinter alien aktiven 

Mitgliedern des Politburos, noch vor dem Aufienmi- 

nister Chi P’eng-fei und Keng Piao, dem Chef des ZK- 

Biiros fiir Auslandsverbindungen (3). Der bisher nur 

auf seinem Posten als stellvertretender Ministerpra

sident bestatigte Teng Hsiao-p’ing diirfte also in ab- 

sehbarer Zeit weitere Funktionen iibernehmen. Die 

Rehabilitierung dieses prominenten Angriffsziels der 

KR neben Liu Shao-ch’i wirft damit Fragen auf, die 

weit liber das personliche Schicksal des stammigen 

Szechuanesen hinausgehen.

Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dafi als 

treibende Kraft hinter der Rehabilitierung Tengs in 

erster Linie Ministerprasident Chou En-lai in Frage 

kommt. Dies legt bereits Tengs Wiederverwendung in 

der friiheren Stellung im Staatsapparat nahe. Schon 

seit seiner Versetzung aus der Zentral-Siid-Region in 

die Pekinger Zentralregierung und der Ernennung 

zum stellvertretenden Ministerprasidenten 1952 war 

Teng Hsiao-p’ing mehr und mehr als stellvertretender 

Sprecher fiir Chou En-lai hervorgetreten. 1963, wah

rend Chous Afrika-Safari, wurde Teng sogar zum Am- 

tierenden Premier ernannt - eine Position, die bei 

Chous Auslandsreise 1957 noch Ch’en Yun bekleidet 

hatte. Wenn Chou En-lai nach dem Abtreten Lin 

Piaos die Faden fiir dieses lautlose Comeback gespon- 

nen hat, so mag Tengs Desinteresse an den hochsten

Teng (Mitte) in einer Karikatur der Kulturrevolution
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Schaltstellen der Macht (“Ich bin nie ein Machthung- 

riger gewesen”) seine Riickkehr beschleunigt haben. 

Die offiziose Erklarung seiner Rehabilitierung kann 

jedenfalls am wenigsten befriedigen: Verantwortliche 

Mitglieder der chinesischen Regierung erklarten vor 

der Auslandspresse, Teng babe schwere Fehler be- 

gangen, diese aber eingesehen und eingestanden. Der 

Vorsitzende Mao sei der Auffassung, dab man jedem 

Mann eine Chance geben solle, der bereit sei, seine 

Fehler wiedergutzumachen (4).

2. Karriere eines Zweiten Mannes

Wenn Teng Hsiao-p’ing 1934/35 auf dem Langen 

Marsch umgekommen ware, so hatte ein Historiker 

der chinesischen kommunistischen Bewegung wohl 

kaum Notiz davon genommen. Und selbst 1949 war 

Teng noch nicht als eine zentrale, allgemein bekann- 

te Fuhrungspersonlichkeit anerkannt (5). Trotz einer 

raschen Karriere nach der Griindung der Volksrepu

blik kann Teng daher als Mann des zweiten Gliedes 

bezeichnet werden. Er stammt aus dem siidwestlichen 

Szechuan (Chiating): als Jain* seiner Geburt wird 

1902 angenommen. Uber seine Schulzeit in einer 

der neuen Mittelschulen, die nach Abschaffung des 

Priifungssys terns in seiner Heimatstadt entstanden 

waren, ist ebenso wenig bekannt wie uber seinen 

Auslandsaufenthalt, obwohl er zwischen 1920 und 

1925 zu der gleichen Gruppe von Werkstudenten in 

Frankreich gehorte wie auch der verstorbene Auben- 

minister Ch’en Yi oder Nieh Jung-chen und Chou 

En-lai. Weil Teng an der Herstellung der Wochen- 

zeitschrift der KPCh “Rotes Licht” (Ch’ih-kuang) 

beteiligt war, ist lediglich sein Spitzname “Doktor 

der Reproduktion” iiberliefert. Die Roten Garden 

spotteten, er habe seinen Genossen als Koch ge- 

dient. 1921 oder 1922 der Partei beigetreten, er- 

hielt er nach seiner Riickkehr nicht wie andere pro- 

minente Mitglieder der Frankreich-KP eine Position 

an der Militarakademie in Whampoa, sondern wur- 

de - nach mchreren Monaten an der Sun Yat-sen-.

Universitat in Moskau - unter dem nordchinesischen 

Warlord Feng Yii-hsiang tiitig.

Tengs nachste Jahre sind im wesentlichen mit Par- 

teiarbeit in der Armee ausgefiillt. 1929/30 war er 

mabgeblich an der Organisation der 7. und 8. Roten 

Armee beteiligt. 1932 hatte er sich zur Kiangsi-Ba- 

sis durchgeschlagen, wo er in der Propaganda-Abtei- 

lung der Politabteilung der Armee arbeitete, auber- 

dem als Redakteur der “Rote Armee-Zeitung” und 

als Instrukteur an der ‘Rote Armee-Akademie” ta- 

tig war. In der Folge schlob er sich an die Mao-Grup- 

pe innerhalb der KPCh an, dcren Hausmacht sich seit 

den vierziger Jahren vor allem aus Chinesen der Pro- 

vinzen Hupei und Szechuan rekrutierte.

Nach dem Langen Marsch trat Teng Hsiao-p’ing an 

die Seite des spateren, 1959 gestiirzten und von Lin 

Piao abgelosten Verteidigungsministers P’eng Te-huai. 

Teng war Politkommissar bei P’engs Truppen der 

1. Frontarmee. Ebenfalls als Politkommissar arbeite

te Teng darauf mit dem Kommandeur der 129. Divi

sion, dem “Einaugigen Drachen” Liu Po-ch’eng zu- 

sammen. In der Yenan-Basis leitete Teng Hsiao-p’ing 

die Zentrale Politabteilung der hochsten Planungs- 

gruppe innerhalb der kommunistischen Armee. Erst 

auf dem 7.Kongreb der KPCh 1945 aber wurde er 

ins Zentralkomitee aufgenommen. In den Jahren des 

Biirgerkrieges bis 1949 war er wieder Politkommissar 

Liu Po-ch’engs. Die Kampfe bis zur Errichtung der 

Volksrepublik hatten China in vier groben Raumen 

in die Hande der folgenden Kommandeure gebracht: 

Ch’en Yi kontrollierte Ostchina, P’eng Te-huai Nord- 

westchina, Lin Piao die Zentral-Siid-Region und Liu 

Po-ch’eng den Siidwesten. Bis 1952 arbeitete Teng in 

der Zentrale der Siidwestregion Chungking (zustandig 

fur Kueichou, Yunnan, Sikang, Szechuan). Er war 

Erster Sekretar des Sudwestbiiros der KP, Liu leitete 

die regionale Regierung und Ho Lung kommandierte 

die Militarregion Siidwest mit Teng als Politkommis

sar.

Im Rahmen der damaligen Zentralisierungsbemuhun- 

gen wurde Teng Hsiao-p’ing ab 1952 erstmals auf der 

zentralen Ebene als stellvertretender Ministerprasident 

tatig. 1952-1954 war er daneben Mitglied des staalli- 

chen Planungskomitees und Finanzminister in Peking. 

An der Reorganisation der Zentralregierung 1954 war 

er ebenso mabgeblich beteiligt wie am Verfassungs- 

entwurf der Volksrepublik von 1954 und dem Natio- 

nalen Wahlgesetz. 1954 wurde er auch zum Stellver- 

tretenden Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungs- 

rages gewahlt. Zur weitaus wichtigsten Aufgabe Tengs 

jedoch wurde - seit Mai 1954 - die organisatorische 

Fiihrung der KPCh vom Posten des Hauptsekretars aus. 

Auf dem 8. Parteitag (1956) verlas Teng den Bericht 

uber das neue Parteistatut. 1955 wurde er gemeinsam 

mit Lin Piao in das Politburo aufgenommen.

3. Sturz und Selbstkritik

In der friihen Phase der Kulturrevohition schien Teng 

Hsiao-p’ing zunachst nicht in der Schublinie zu liegen. 

Es sah so aus, als ob er sich im Mai 1966 zusammen 

mit Chou En-lai der Gruppe um Lin Piao angeschlos- 

sen habe, denn im Gegensatz zu Liu Shao-ch’i machte 

er sich die Lin-Taktik der Mao-Verherrlichung zu eigen 

und pries die Ubernahme der Partei durch den Vorsit

zenden, - so etwa auf einer Rede am 6.Mai in Shanghai. 

Nach MaoTse-tungs sechsmonatiger Abwesenheit wurde 

in der Volkszeitung (11.5.) ein Bild publiziert, auf dem 

Teng neben Lin Piao und Chou En-lai figurierte (6). 

Zum letzten Mai trat er auf einer Massenversammlung 

am 18.August 1966 in Erscheinung. Zwei Monate spa- 

ter war er dann auf einer Arbeitskonferenz des ZK (23. 

10.66) gezwungen, seine Selbstkritik vorzutragen. Darin 

und in einem Pamphlet, das im Marz 1968 vom Revo- 

lutionskomitee der Arbeiter des Gebietes Canton ver 

breitet wurde (7). sind seine Vergehen in der An- 

fangsphase der KR folgendermaben zusammengefabt:

“ Wahrend der Grofien Proletarischen Kulturrevohition hat er 

sich erneut mit Liu Shao-ch’i zusamniengetan, um die burger-
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liche reaktionare Linie zu formulieren und energiech durchzu- 

setzen. Er gchickte eine grofie Anzahl von Arbeitsgruppen 

(Kung-tso-tui), um die Revolutionare zu umzingeln und zu 

unterdriicken, um eine Handvoll zu schiitzen und auf die 

grobe Zahl einzuschlagen. Er schmiedete Ranke, um die 

neugeborene Kraft der Revolution zu ersticken - die Roten 

Garden des Vorsitzenden Mao”.

In seiner Selbstkritik, die anscheinend als Replik auf 

Angriffe des heute von der Biihne verschwundenen 

ehemaligen Leiters der Gruppe Kulturrevolution 

Ch’en Po-ta vom 16.10.66 zu Papier gebracht wor- 

den ist, rangierte diese verfehlte Politik der Arbeits- 

gruppen iiberhaupt an erster Stelle Nach den ersten 

Wandzeitungen in der Pekinger Universitat hielten 

Teng und seine Gruppe die Situation fur “chaotisch”. 

“Mit diesem sog. “Chaos” konfrontiert und voller 

Furcht suchten wir eilig nach einer Medizin und 

sandten hastig die Arbeitsgruppen, um die Bewe- 

gung im Namen einer gestarkten Fiihrung zu kon- 

trollieren. Das hatte aber tatsachlich den Effekt, 

die Bewegung abzuwiirgen. Die ‘Geister und Ko-

bolde’ waren insgeheim erfreut uber die Unterdriik- 

kung der Linken”. Teng beschuldigt sich deshalb 

des “weihen Terrors” und der Unterdriickung ab- 

weichender Meinungen. In den 50 Tagen (Juni-Juli 

1966), in denen er die Arbeitsgruppen ausgesandt 

habe, sei eine Situation entstanden, in der liberal! 

Studenten gegen Studenten kampften und die Mas- 

sen gegen die Massen aufstanden. Dies habe eine 

solche Verwirrung angestiftet, dafi selbst nach der 

Zuriickziehung der Arbeitsgruppen der Trend zu un- 

kontrollierten Auseinandersetzungen nicht mehr in 

den Griff zu bekommen war. Das Rote Garden- 

Blatt “Kampfzeitung der Roten Fahne” erlauterte 

dazu, Teng habe sich gegen die “23 Punkte” Mao 

Tse-tungs vergangen, worin es hiefi, dafi eine Dreier- 

Einheit zwischen Massen, Kadern und Arbeits

gruppen gebildet werden sollte. Teng habe darauf- 

hin die Arbeitsgruppen umfunktioniert und damit 

die Revolution unterlaufen. Nach seinem Plan hat- 

ten sich die Arbeitsgruppen sofort mit den Kadern 

zusammengetan, d.h. mit den Machthabern, die auf 

dem kapitalistischen Wege waren. Daher sei in der 

Praxis die Dreier-Einheit willkiirlich in eine Zweier- 

Einheit abgeandert worden (8).

Abgesehen von der Affaire der ausgesandten Arbeits

gruppen wirkt die Selbstkritik Tengs hastig hinge- 

worfen, mit endlosen Wiederholungen durchsetzt 

und sorgfaltig das Thema fruherer Verfehlungen mit 

allgemeinen Formulierungen von ‘Fehlern’, ‘Rechts- 

opportunismus’ u.dgl. umgehend. Allgemein habe 

er nicht auf der Seite der Massen gestanden, sondern 

sei einer biirgerlichen Linie gefolgt. Zuriickschauend 

entdeckt Teng in seinem Denken und in seiner Ar

beit einen Niedergang, weil er sich in der Parteiar- 

beit nicht geniigend von den Gedanken des Vorsitzen- 

den habe leiten lassen. “Die Arbeit des Sekretariats 

des ZK unter meiner Fiihrung war nicht gut; es wa

ren die Einheiten, die direkt dem Sekretariat unter- 

stellt waren, die die meisten Probleme hatten”. Eine 

Rechtsabweichung habe er sich 1962 zuschulden 

kommen lassen und 1964 eine Abweichung “der Form 

nach links und in Wirklichkeit rechts”.

Nach dem Verschwinden in der Versenkung ging Teng 

de facto aller seiner Amter verlustig. Seine Ausschal- 

tung als Generalsekretar der Partei wurde durch die 

Abschaffung dieses Postens auf dem 9.Parteitag 1969 

offenbar. Bei all den Attacken, die sich im Verlauf der 

KR fiber Teng Hsiao-p’ing ergossen, nimmt es aller- 

dings wunder, dab er - obgleich neben Liu rangierend - 

verhaltnismafiig geschont wurde und ein deutlicher 

Unterschied zwischen den Angriffen in der Rote Gar- 

den-Presse und den offiziellen Zeitungen zu verzeich- 

nen ist. Nur die Garden attackierten ihn namentlich; 

in den Zeitungen dagegen wurde er indirekt, mit dem 

Etikett “der andere grofite, den kapitalistischen Weg 

gehende Machthaber” anvisiert. So heibt es in der in- 

offiziellen Presse, dab Ch’en Po-ta, radikaler Motor 

der Kulturrevolution, liber Teng gesagt haben soli: 

“Teng ist die Speerspitze der falschen Linie, doch nie- 

mand kritiert seine Fehler” (9). Anscheinend ging die

se Zuriickhaltung von Mao Tse-tung aus, denn Ch‘en 

fahrt fort: “Als die ‘23 Punkte’ im letzten Jahr ausge- 

arbcitet wurden, hatte der Vorsitzende bereits Liu und 

Teng kritisiert. Der Vorsitzende monierte ‘zwei unab- 

hangige Konigreiche’, doch er nahm sich Teng nicht 

vor. Selbst bei der Kritik an der irrtiimlichen Linie 

wurde Teng nicht aufs Korn genommen?Nach Zusam- 

mensetzung dieses Mosaiks fiber Teng in der KR wird 

die ausweichende und vage Formulierungsweise sei

ner Selbstkritik verstandlich. Die Situation hatte sich 

fiir ihn nicht so zugespitzt wie fiir Liu Shao-ch’i.

Weiteres Licht auf seine Stellung wirft der Kreis der 

ebenfalls in der KR Beschuldigten, die in einem Atem- 

zug mit Teng genannt wurden. Als im September/ 

Oktober 1965 Mao Tse-tung auf einer Arbeitskonfe- 

renz des ZK Wu Han kritisierte (Angriffe auf sein 

Theaterstiick “Hai Jui wird aus dem Beamtenstand 

entlassen”, eine Reinwaschung des gestfirzten Vertei- 

digungsministers P’eng, hatten die KR ausgeldst) und 

Wu seine Selbstkritik verfafit hatte, soil Teng ihn ver- 

teidigt und seinen Fall bereits fiir abgeschlossen er- 

klart haben (10). Er habe mit Hu Yao-pang, dem frii- 

heren Vorsitzenden der Jugendliga, zusammengear- 

beitet und vergeblich versucht, die KJL in eine revi- 

sionistische “Liga des ganzen Volkes” zu verwandeln 

(11). Ebenso wurde ihm seine Verbindung zu Teng 

T’o, dem ehemaligen Chefredakteur der Volkszeitung 

und Autor der Essays “Abendgesprache am Yen-shan” 

zur Last gelegt. Die “Abendgesprache” hatten - eben

so wie die gemeinsam von Teng T’o, Wu Han und 

Liao Mo-sha geschriebene Essay-Sammlung “Notizen 

aus dem Drei-Familien-Dorf” wahrend der KR als 

schwarzes Antiparteigefasel im Zentrum der Aufmerk- 

samkeit gestanden. Der Zorn der Rote Garden-Pam- 

phlete entlud sich fiber dem Haupt von Teng Hsiao- 

p’ing aber vor allem wegen seiner Verbindung zu dem 

Petofi-Club. Dieser informelle Treffpunkt hoher
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Kader sei das Zentrum der Aktivitat Tengs gewesen, 

wo dieser vor alien Dingen dem Bridge-Spiel gefront 

habe. Zu dieser von 1961 bis in den April 1966 beste- 

henden Gruppierung gehbrten der stellvertretende 

Vorsitzende des Pekinger Stadtkomitees Wan Li, 

zwei stellvertretende Sekretare des Stadtkomitees, 

der stellvertretende Industrieminister, der friihere 

Chefredakteur des Pekinger Tageblattes Chou You, 

der KJL-Jugendsekretar Hu, der stellvertretende Mi

nister fiir die chemische Industrie, Wu Han u.a. (12). 

In seiner Selbstkritik geht Teng auf diese enge Ver- 

kniipfung mit dem Pekinger Stadtkomitee, das ein 

Hauptziel der Angriffe in der Kulturrevolution gewe- 

sen ist, bewufit mit keinem Wort ein.

4. Tengs politisches Profil in der Presse und in Rote 

Garde-Publikationen

Durch die Angriffe auf Teng in der offiziellen und 

inoffiziellen Presse zeichnen sich seine personlichen 

Beziehungen innerhalb der obersten Fiihrung der 

VRCh wie auch seine politischen Ansichten in einer 

ganz anderen Scharfe ab, als dies aus friiheren Bio- 

graphien und dem trockenen Register seiner offiziel

len Amter hervorgeht. Allerdings darf bei dem im 

folgenden entworfenen Bilde nicht vergessen werden, 

aus welcher Situation heraus diese Aufierungen go* 

macht wurden. Wenn sich das Bild auch rundet, so 

sind gewifi nicht alle Details abgesichert. Personlich 

wird Teng Hsiao-p’ing von seinem Gegenspieler Ch’en 

Po-ta so charakterisiert:

“Teng ist tatsachlich sehr durchtrieben; wie eine Enzyklopadie 

weifi er alles, er entscheidet iiber Probleme rasch, ohne Unter- 

suchungen und Studien anzustellen. Jedesmal wenn das Zen- 

trum eine Konferenz gehalten hat, war fiir ihn Kritik die 

Hauptaufgabe. Andere wichtige Dinge interessierten ihn nicht. 

Er verlor die Verbindung zu den Massen, er war nicht inter- 

essiert an der Massenlinie. Er hatte iiber alles seine eigenen 

Vorstellungen, und er wollte sogar, dafi der Premierminister 

ihm folgte. Es war so schwierig, Probleme mit Teng zu disku- 

tieren, wie es ist, bis hinauf an den Himmel zu reichen”.

Diese Charakterisierung eines dezidierten, kenntnis- 

reichen und schnell entschlossenen Mannes pafit zu 

einer Beschreibung aus dem Jahre 1938, in der Teng 

als “klein, gedrungen und physisch hart”, mit “einem 

Intellekt scharf wie Senf” geschildert wird. Nach ei

nem anderen Urteil von 1956 wirkt Teng als sehr im

pulsive Persbnlichkeit, selbstsicher und nicht geschla- 

gen mit Entschlufilosigkeit (13).

A. Personliche Rivalitaten

In Gegensatz zu Mao Tse-tung ist der “Pfefferige 

Napoleon” (14) Teng vor allem wegen seiner engen 

politischen Zusammenarbeit mit Liu Shao-ch’i und 

wegen seines selbstandigen, zur Eigenmachtigkeit 

neigenden Naturells geraten. 1966 riigte Mao Tse- 

tung, dafi seit dem 6.Plenum des 8.Parteitages (1958) 

Teng niemals irgendeine Angelegenheit mit ihm dis- 

kutiert habe. Teng habe ihn niemals aufgesucht und 

um seine Instruktionen gebeten. Diese auf die nega

tive Beurteilung der Kommunepolitik und des Grofien

Sprungs durch Teng zuriickzufuhrende Spannung hat 

sich, wie die “Kampfzeitung der Pekinger Roten Gar

den” ausfiihrte, mit Tengs “60-Punkte-Entwurf zu 

den Volkskommunen” noch vergrbfiert, in dem Maos 

iibereilte Politik revidiert wurde. Mao Tse-tung be- 

schwerte sich, nicht konsultiert worden zu sein, und 

soli, nachdem Teng den Ablauf der entscheidenden 

Konferenz iiber den Entwurf allein festgelegt hatte, 

emport gefragt haben: “Welcher Kaiser hat das be- 

stimmt? ” Teng bestatigt dies ausfiihrlich in seiner 

Selbstkritik. Seine Arbeit habe ihn in eine Position 

aufierster Nahe zum Vorsitzenden gebracht, er hatte 

sich haufig belehren lassen konnen, im Gegensatz 

dazu aber nur wenige Berichte an den V orsitzenden 

abgesandt (15). Am polemischsten spricht ein Pam

phlet die Divergenzen mit Mao im Gefolge des Gro

ben Sprungs an: “Der Verrater Teng attackierte un

seren grofien Fiihrer riickhaltlos und behauptete ab- 

surderweise, dafi der Vorsitzende Mao nicht frei sei 

von Mangein und Fehlern - ja, dafi der Vorsitzende 

Mao subjektiv sei. Er schrie hysterisch, dafi der

Vorsitzende Mao herabsteigen und abdanken solle. 

Er sagte offen herausfordernd, der Vorsitzende Mao 

miisse gestiirzt werden”.

Teng hat in seiner Opposition gegen Mao Tse-tungs 

populistische Massenlinie, die den Grofien Sprung, 

die Kommunen und die grofie Kulturrevolution brach- 

te, auch vor dem Mao-Kult und der maoistischen Leh- 

re nicht haltgemacht. In seinem Bericht iiber das neu- 

gefafite Parteistatut vom Jahre 1956 hatte Teng sich 

ausdriicklich gegen den sog. “Personenkult” gewandt 

und damit Mao Tse-tungs Position abgewertet. In dem 

Pamphlet “33 fiihrende konterrevolutionare Revisio- 

nisten” heifit es zu diesem Punkt:

“Teng krittelte an Mao Tse-tungs Denken herum, dem er feh- 

lende Systematik vorward, und er ordnete an, dafi das ‘Mao 

Tse-tung-Denken’ nicht mehr erwahnt werden solle. Er ver- 

neinte, dafi Mao Tse-tungs Denken eine Phase in der Entwick

lung des Marxismus-Leninismus sei. Zusammen mit Liu Shao- 

ch’i hat er sich stark gemacht, den illustren Namen des ‘Mao 

Tse-tung Denkens’ aus dem Parteistatut zu entfernen. Wortge- 

wandt verunglimpfte er das ‘lebendige Studium und die leben- 

dige Anwendung’ der Mao Tse-tung-Werke durch Arbeitcr, 

Bauern und Soldaten als ‘soziale Unterdriickung’ und exorbi- 

tante Belastung. Er sagte sinnloserweise, dafi es nicht viel wei- 

terhelfen wiirde, die Ausgewahlten Werke Maos in alien vier 

Jahreszeiten zu studieren, dafi ein solches Studium von keinem 

grofien Nutzen sei. Er schwang auch die drei dicken Kniippel 

der ‘Ubersimplifizierung’, des Philistertums’ und des ‘Pragma- 

tismus’, um absichtlich gegen dieses Studium Obstruktion zu 

leisten (16).

Tengs Stellung zu Lin Piao ist nach unseren Quellen 

in den Jahren, bevor Teng prominent wurde, durch 

keine direkten Bindungen gekennzeichnet. In der KR 

wurde daraus Zuriickhaltung und Mifitrauen von der 

Seite Lin Piaos und Anerkennung der neuen Rolle 

Lins durch Teng. Als Politkommissar hatte Teng haupt- 

sachlich mit Liu Po-ch’eng zusammengearbeitet, dazu 

1935 als Politkommissar der 1. Frontarmee mit dem
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Lin-Vorganger als Verteidigungsminister P’eng Te- 

huai. Einerseits mag also von Lin Piaos Seite bei der 

Entfernung Tengs als Generalsekretar die Uberlegung 

mitgespielt haben, einen so machtigen Posten nicht 

in der Hand eines ihm gegeniiber Neutralen zu belas- 

sen. Auf der anderen Seite wird Teng in dem schar- 

fen Pamphlet uber die “33 fiihrenden konterrevolu- 

tionaren Revisionisten” Anmabung gegeniiber Lin 

vorgeworfen:

“Er griff auch heimtiickisch unseren stellvertretenden Ober- 

sten Kommandeur, Genossen Lin Piao, an und zog uber den 

Aufruf des Genossen Lin Piao an die Befreiungsarmee zum 

Studium der Werke des Vorsitzenden Mao her, weil dieser 

daraus nur politisches Kapital habe schlagen wollen. Er hatte 

die Stirn, dem Genossen Lin zu sagen: ‘Du hast deine P’ing- 

hsing-Schlacht, und ich habe meine Schlacht am Huai-Hai’. 

Tatsachlich hatte er im Grunde genommen keinen Anspruch 

auf den Ruhm in der Schlacht am Huai-Hai. Er mafi sich ein- 

fach am Genossen Lin Piao” (17).

Angriffe in der KR sind denn auch besonders von 

militarischer Seite gegen Teng vorgetragen worden. 

So attackierte ihn eine Revolutionare Gruppe in den 

Panzerstreitkraften der Volksbefreiungsarmee heftig 

und warf ihm konterrevolutionare Laschheit vor (18). 

In der Selbstkritik hat Teng Hsiao-p’ing seine Ver- 

beugung vor Lin Piao machen miissen. In dieser dop- 

pelbodigen Passage stellt er deutlich heraus, dab Lin 

erst neuerdings - nach dem 11.Plenum des 8. ZK - 

zum engsten Waffenkameraden Maos aufgeriickt sei: 

“Genosse Lin Piao ist ein Model!, das wir studieren sollten. 

Er allein hat das Rote Banner des Mao Tse-tung-Denkens 

hochgehalten; er allein hat Mao Tse-tungs Denken auf den 

hochsten Punkt gehoben, das beste Studium und die schopfe- 

rischste Anwendung seiner Lehren betrieben. Nur er macht 

rechtzeitig Berichte an den Vorsitzenden uber wichtige Ange- 

legenheiten und ersucht ihn um Instruktionen. Er allein kennt 

das Denken und die Intentionen des Vorsitzenden am besten, 

versteht am besten die Massen und die Situation an der Basis • 

Nur daher hat er ein so holies Niveau des Denkens und so 

grobe Fiihrungsqualitaten. Auf diese Weise ist er der engste 

Waffengefahrte des Vorsitzenden Mao geworden und hat die 

Volksbefreiungsarmee in ein Modell verwandelt, das vom 

ganzen Land nachgeahmt werden mufi. Eine Person wie ich, 

die Fehler gemacht hat, sollte aufrichtig vom Genossen Lin 

Piao lernen” (19).

Nach Teng Hsiao-p’ings Ansichten iiber Massenmobi- 

lisierung ist der Gegensatz zu der Ultralinken in der 

KR, etwa Maos Gattin Chiang Ch’ing, die neben 

Ch’en Po-jta in der Gruppe Kulturrevolution wirkte, 

ebenso verstandlich wie zu Fiihrungskadern, die von 

der Welle der KR hochgetragen wurden, wie z.B.

Yao Wen-yuan. Schon gelegentlich der 1964 einset- 

zenden Erziehungsbewegung an den Hochschulen 

wird ihm der Ausspruch nachgesagt: “Es gibt Leute, 

die denken nur daran, sich durch Kritik an anderen 

selbst einen Namen zu machen. Sie schreiten auf 

den Schultern anderer Leute auf die Biihne. Was ei- 

ner wirklich ist, verstehen sie nur so halb und halb; 

dann halten sie sich an einem kleinen Zopfchen fest, 

kritisieren herum und belieben so, sich selbst einen 

Namen zu machen.” Allerdings war Teng seinerzeit 

selbst auf den Schultern von Kao Kang und Jao 

Shu-shih prominent geworden; die bisher unpublizier- 

te Anklagerede gegen die beiden gesauberten Partei- 

funktionare im Marz 1955 hatte er gehalten (20). Die 

Gegnerschaft des in der Versenkung verschwundenen 

ultralinken Fiihrers der KR, CH.en Po-ta, schlieblich 

spiegelt sich in Tengs Selbstkritik deutlich wider.

B. Sachliche Divergenzen

Angriffe gegen Teng Hsiao-p’ings Parteifiihrung hat- 

ten schon seine Differenzen mit Mao Tse-tung offen- 

bart. In der Selbstkritik akzeptiert Teng das Verdikt, 

ein schlechter Generalsekretar der Partei gewesen zu 

sein, schon deshalb, weil die KR gezeigt habe, dab die 

meisten Probleme in der Parteiorganisation aufgetre- 

ten seien. Um Tengs Verantwortlichkeiten abschatzen 

zu konnen, ist hier darauf hinzuweisen, dab die auf 

dem 8.Parteitag 1956 erneut eingerichtete Position des 

Generalsekretars weder so bedeutend gewesen ist wie 

in der friihen KP-Geschichte (Von Ch’en Tu-hsiu bis 

zu Mao als Vorsitzendem des Politburos des ZK 1943 

war dies der hochste politische Posten in der KP gewe

sen) noch so einflubreich wie in den kommunistischen 

Parteien anderer Lander. Die Funktionen des General

sekretars Teng beschrankten sich auf die mehr admini- 

strativen Aufgaben (21).

Teng Hsiao-p’ings politisches Credo labt sich am ein- 

drucksvollsten an seinen Auberungen zur Einfiihrung 

der Kommunen ablesen. Als Gegner der enthusiasti- 

schen Massenmobilisierung und Anhanger einer iiber- 

legten schrittweisen “biirokratischen” Politik hielt er 

die Kollektivierung der Landwirtschaft fiir iibereilt. 

“Unsere chinesischen Esel sind zwar langsam, doch 

Langsamkeit hat auch ihre Vorteile; ein Auto fiihrt 

zwar schnell; wenn man es aber umwirft, so mub man 

das mit dem Tode bezahlen; ein Esel geht sehr lang

sam, aber er kommt auf jeden Fall an sein Ziel”. Von 

dem Groben Sprung glaubte Teng daher, dab er China 

zu einem “halbparalysierten Zustand” gefiihrt habe; 

die Generallinie der Drei Banner habe objektive Geset- 

ze verletzt und sei damit eine falsche Linie gewesen. 

Mit der Einfiihrung der Kommune habe man einen hi- 

storischen Abschnitt iibersprungen,- eine Theorie, die 

offiziell in der Volkszeitung (4.2.66) widerlegt wurde, 

freilich ohne Tengs Namen zu nennen. Teng meinte 

mit dem Uberspringen einer solchen historischen Pe- 

riode habe man gegen den Willen der Massen verstoben. 

Als entscheidendster Fehler erschien ihm, dab man vor 

Einfiihrung der Kommunen nicht zunachst die Mecha - 

nisierung der Landwirtschaft abwarten wollte. Seine 

Formel hieb: ‘Erst Mechanisierung, dann Kollektivie

rung’. Um die Wirtschaft in den Htngerjahren nach 

der Kollektivierung wieder auf ein normales Gleis zu 

bringen, hatte Teng Hsiao-p’ing 1961 die 60 Punkte 

iiber die Kommune aufgesetzt, mit denen Mao Tse- 

tung als treibende Kraft hinter dem Groben Sprung 

nicht einverstanden war. Als emporendstes Beispiel 

fur Tengs Bemiihungen, zu retten, was zu retten war,
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HUANG CHEN: PEKINGS VERBINDUNGSMANN IN WASHINGTON

- Seine politische Karriere und seine Skizzen -

Unter den chinesischen Diplomaten im Ausland gibt 

es zwei Stars. Beide haben den gleichen Familienna- 

men und dazu die in China nicht sehr gebrauchlichen, 

aus nur einem Wortzeichen bestehenden Vornamen: 

Der eine heifit Huang Chen ( ur ) und

der andere Huang Hua ( 3^ ).Huang Hua

hat zunachst die Aufmerksamkeit der Weltoffent- 

lichkeit damit erregt, dab er (in Kairo) als der einzige 

Botschafter Pekings wahrend der Kulturrevolution 

nicht zuriickbeordert wurde. Auch sein jetziger Po- 

sten als Leiter der Standigen Mission der VR China 

bei der UNO in New Yoikspricht fiir seine Bedeutung 

in der chinesischen Diplomatie. Bei Huang Chen ist 

vor allem auffallig, dafi er das einzige ZK-Mitglied 

der KPCh im ganzen Aufienministerium ist. Bis zu 

seiner neuen Ernennung am 30. Marz ds.Js. zum Lei

ter des neu gegriindeten Verbindungsbiiros der VR 

China in Washington war er Botschafter in Paris.

Mit diesem Postenwechsel hat Peking nun die beiden 

Huangs, also zwei seiner erfahrensten Diplomaten, 

in den USA eingesetzt.

Huang Chen, geboren 1908, stammt aus einer Bauem- 

familie im Kreis T’ung-ch’eng ( ) der

Provinz Anhwei. Bereits 1931 trat er mit 23 Jahren 

in die KPCh ein (1). Als Divisionspolitkommissar, 

aber auch als Bataillons- und Divisionskommandeur 

hat er damals in Kiangsi zur Verteidigung der chine

sischen Sowjetzone gegen die Umzingelungskampagne 

der Kuomintang-Regierung gekampft. Er hat sich 

auch am “Langen Marsch” 1934-1935 beteiligt. Zu

nachst diente er im 3. Roten Armeekorps unter 

P’eng Te-huai und dann im 5. Roten Armeekorps un

ter Tung Chen-t’ang ( ), die beide

zur 1. Frontarmee unter dem Befehl von Chu Te und 

Mao Tse-tung gehorten. Nach der Tsunyi-Konferenz 

(Jan. 1935) blieb Huang Chen stets als Politkommis- 

sar in der Roten Armee (2). Am Ende des Langen 

Marsches hat er als Mitglied einer kleinen Liaison- 

gruppe dazu beigetragen, die regionale Rote Armee 

in Nord-Shensi und das 15. Armeekorps unter Hsii 

Hai-tung ( ) mit der 1. Frontarmee zu-

sammenzuschliefien.


