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EINE ORGANISATION FOR HUNDERT MILLIONEN FRAUEN 

Chinas reaktivierter Frauenverband und seine Vorlaufer

Im traditioneUen chinesischen Roman fiihrt der 

Autor eine Frauenrolle haufig mit der Bemerkung 

ein: “Ungliickseligerweise wurde sie als Frau gebo

ren”. Vieles ist inzwischen geschehen, um eine so 

diskriminierende Betrachtungsweise abzubauen. Das 

‘Jahrhundert der chinesischen Revolution’ ist sichtlich 

auch ein Jahrhundert der allmahlichen Fraueneman- 

zipation gewesen. Eine verschlungene, oft sehr wi- 

derspriichliche Entwicklung fiihrt von der allgemein 

akzeptierten Sitte der verkriippelten, gebundenen 

Fiihe, einem dem Mann untergeordneten Status der 

Frau mit der Folge fehlender Ausbildungs- und Er- 

ziehungschancen schon im Jugendalter, von erzwun- 

gener Passivitat bei der Auswahl des Ehegatten, von 

absoluter Disziplin und Unterordnung in der Fami- 

lie der Schwiegereltern und von einer erst durch die 

Geburt eines Sohnes gefestigten Stellung in der neu- 

en Familie hin zur heutigen Zielsetzung in der Frau- 

enfrage. Die Kommunistische Partei hat zumindest 

versucht, die Relikte der Tradition auf diesem Ge- 

biet auszuschalten, allgemein fiir die Frau eine Chan- 

cengleichheit anzustreben, sie durch entsprechende 

Erziehung und Familienplanung aus dem Haus zu 

holen, sie am politischen Geschehen zu beteiligen 

und in die Produktion einzugliedern. Dieser Weg hat 

von unkoordinierten Ansatzen in der friihen Repu- 

blik iiber das Bemiihen, die Gesamtheit der Frauen 

zu organisieren, hin zum politischen Engagement und 

zu erhohter Partizipation gefiihrt.(l).

I. Anfange der Frauenbewegung

Als Vorlaufer der Frauenbewegung laht sich bereits 

das Kontingent bewaffneter Frauen bezeichnen, das 

um 1850 auf Seiten der Taiping- Aufstandischen 

kampfte. Die nicht zum Tragen gekommene “Re- 

formbewegung der 100 Tage” von 1898 war fiir die 

Abschaffung des Fufibindens und eine moderne Er

ziehung der Frau eingetreten. Eine immer gro&ere 

Zahl von Chinesinnen widmeten sich in der Folge den 

Frauenrechten und dem Umsturz der Mandschu- 

Dynastie (2). Wer die Geschichte der fruheh Eman- 

zipationsbestrebungen nachzeichnen wollte, mii&te 

mit den Biographien dieser eigenwilligen Gestalten 

einsetzen. Ch’iu Chin gilt allgemein als die erste mo

derne Revolutionarin und Vorkampferin des Frauen- 

rechts. 1881 in Chekiang geboren, wurde sie im Al

ter von 33 Jahren 1907 von den Mandschus wegen 

ihrer revolutionaren Tatigkeit hingerichtet. Sie hat- 

te in ihrer Heimatprovinz eine Rebellenarmee orga- 

nisiert und gab Chinas erste Frauenzeitschrift heraus. 

In der ersten Nummer ihres Shanghaier ‘Chinesischen 

Frauenjoumals” hiefi es: “Wir wollen unsere 200 Mil- 

lionen Schwestern zu einer soli den Einheit verbinden, 

so dafi sie sich aufeinander verlassen konnen. Unser 

Journal mochte unseren Frauen als Sprachrohr die- 

nen. Es soli unseren Schwestern helfen, indem es ih- 

rem Leben eine tiefere Bedeutung gibt und die

Hoffnung, in Richtung auf eine helle neue Gesellschaft 

mit grofier Geschwindigkeit zuzuschreiten. Wir chine

sischen Frauen sollten die Avangarde werden, die das 

Volk anregt, Aufklarung willkommen zu heifien”.

Nach den Zerstorungen, die auslandische Truppen bei der Nie- 

derschlagung des Boxeraufstandes in der chinesischen Haupt- 

stadt anrichteten, entschlofi sich Ch’iu Chin, einen Ausweg zu 

suchen, und fand ihn in einem stark von der Tradition beein- 

flufiten Glauben an personlichen Heroismus. Sie startete eine 

Madchenschule, hielt offentliche Vortrage gegen das Fuhbinden 

und war eine der ersten Frauen, die zum Studium ins Ausland 

gingen (1904 nach Tokyo). Dort engagierte sie sich in Verbin

dung mit den Kraftcn um Sun Yat-sen im Kampf gegen die 

Mandschu-Dynastie. Nach zeitgendssischen Beschreibungen er- 

scheint sie wie aus dem chinesischen klassischen Roman ent- 

sprungen. Sie liebte den Tanz mit zweischneidigem Schwert 

und trank Wein. Als passionierte Rednerin konnte sie ihr Pu- 

blikufn zu Tranen riihren. Die Ta T’ung-Hochschule, die sie in 

Shaohsing leitete, wurde nach der Riickkehr aus Tokyo das 

Zentrum fiir Ch’ius Aktivitaten. Ein Augenzeuge berichtet: 

“Es war fiir uns Kinder die grbfite Freude, die Schiiler wahrend 

des militarischen Drills mit den auslandischen Flinten zu beob- 

achten. In jenen Tagen taten Schiiler so etwas. Ch’iu Chin trug 

gewohnlich Mannerkleidung, ein langes Gewand und Leder- 

schuhe. Oft ritt sie aus. Wenn wir sie kommen sahen, umring- 

ten wir sie mit ihrem Pferd. Sie pflegte freundlich auf uns 

herabzuschauen und sah zu, dafi niemand von uns verletzt wur

de. Vielleicht iiberlegte sie auch, ob irgendeiner von uns, wenn 

er groh war, ihrem Beispiel und ihrer Arbeit fiir die Revolution 

folgen wiirde” (3).

Diese Martyrerin der Revolution inspirierte ganze 

Frauenbataillone wahrend des Umsturzes von 1911, 

der auch den Frauen grohere Rechte brachte. Doch 

vielen ging die Entwicklung zu langsam. 1913, als das 

republikanische Parlament ihren Zielen nicht geniigend 

entgegenkam, wurde es von den Frauen gestiirmt, die 

die Realisierung des Frauenwahlrechts forderten. Neuen 

Antrieb gewann in die Frauenarbeit in der “Literatur- 

revolution” von 1917 und der “Vierten Mai-Bewegung” 

von 1919, als die Beriihrung mit dem Westen neue Ziele 

und Forderungen fur die chinesische Emanzipationsbe- 

wegung brachte. Besonders in den Stadten entstanden 

die ersten Frauenorganisationen, wie die “Frauenfor- 

derungsgesellschaft” (Fu-nii-hsieh-chin-hui) oder der 

“Verband zur Forderung der Frauenerziehung” (Fu-nii- 

chiao-yu-ch’u-chin-hui). In den zwanziger Jahren er- 

hielt die Frauenbewegung eine mehr politische Aus- 

richtung. Eine betrachtliche Anzahl von Chinesinnen 

arbeiteten im Rahmen der Nationalistenpartei (KMT) 

oder der KPCh als Propagandisten, Soldaten und Kader. 

Fiihrende Personlichkeiten der Kuomintang waren u.a. 

Li Teh-ch’iian und Ho Hsiang-ning.

Li, 1896 in Hopei geboren, war die Witwe des beriihmtert 

“Christlichen Generals” Feng Yii-hsiang. Sie fungierte als Sekre- 

tann des ‘Young Women’s Christian Association’* als Leiterin 

des “Klubs fiir Frauenfortschritt” in Nanking una seit Ende des
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Krieges gegen Japan ah Prasidentin des “Chinesischen Frauen- 

verbandes”. Nachdem sie zunachst ah Mitglied des Frauenbe- 

ratungskomitees der Gattin Chiang Kai-sheks mitgearbeitet 

hatte (1938), stellte sie sich rn der Folge auf die Seite der Kom- 

munisten. In der Volksrepublik wurde sie Minister fur das Ge- 

sundheitswesen (4).

Die vor kurzem verstorbene Ho Hsiang-ning, Gattin des 1925 

vom rechten Flugel der Partei ermordeten Kuomintang-Funk- 

tionars Liao Chung-k’ai,crhielt wegen ihrer Verdienste in der 

Frauenbewegung ebenfalh auch unter den Kommunisten hohe 

Amter. Von 1949 bis 1953 war sie Ehrenprasidentin des “All- 

chinesischen Demokratischen Frauenverbandes”, Von 1924- 

1927 arbeitete Ho ah Vorsitzende der Zentralen Frauenabtei- 

lung der Kuomintang. Sie versuchte - von der Frauensektion 

der Partei aus - die Frauen auf ihre neue Rolle vorzubereiten 

und die Frauen rechte bei der Nationalistischen Regierung 

durchzusetzen. Nach 1927, ah die KMT die Frauensektion auf- 

Ibste und gegen Hunderte von Frauenkadern vorging, wurde Ho 

zur erklarten Gegnerin der KMT-Politik und ging ins Exil nach 

Hong Kong (5).

II. Frauenarbeit in der KPCh

Die Anfange der Frauenbewegung in der Kommuni- 

stischen Partei verbin den sich bis 1928 mit dem Na- 

men Hsiang Ching-yii (geb. 1895) als “Mutter der Re

volution ”(6). Als Schwester des von der KMR hin- 

gerichteten Freundes von Mao Tse-tung, Ts’ai Ho-sen. 

hatte sie seit 1918 Kontakt zu Mao Tse-tung. Sie 

griindete in ihrer Heimatstadt Hsii-p’u in Hunan eine 

Madchenschule und organisierte eine modernisierte 

Frauenerziehung in der ganzen Provinz. In der “Vier- 

ten Mai-Bewegung” 1919 trat sie aktiv fiir Frauen- 

rechte ein und ging dann mit anderen chinesischen 

Studenten nach Frankreich, wo sie zu einer fiihren- 

den Figur des friihen kommunistischen Zirkels auf- 

riickte. Im Friihjahr 1921 wurde sie zur Mitgriinde- 

rin des Chinesischen Jugendverbandes. Nach ihrer 

Riickkehr wahlte man Hsiang auf dem 2. Parteitag 

der KPCh im Juli 1922 in das Zentralkomitee und 

machte sie zum Direktor der neu eingerichteten Frau- 

enabteilung des ZK.

Die eigentliche kommunistische Frauenbewegung 

begann mit dem Pinhan-Eisenbahnaufstand im Fe- 

bruar 1923, nach dem Hsiang die Frauenbewegung 

erfolgreich in die Provinzen Kiangsu, Chekiang, 

Hunan, Hupei sowie nach Peking, Tientsin und Ho

pei ausdehnen konnte. Vom Zwischenfall des 30. 

Mai 1925 bis^zum Hong Kong -Streik im Juni des- 

selben Jahres gelang es der neuen Frauenorganisation 

unter Hsiang, Tausende von Arbeiterfrauen in Shang

hai, Hong Kong und Canton zu mobilisieren. Der neu- 

gegriindete Frauenverband, eine Massenorganisation, 

an deren Aufbau auch die aktiveste Funktionarin 

nach Hsiang, die langjahrige Vorsitzende des Verban- 

des und Gattin des spateren Vorsitzenden der Staat- 

lichen Planungskommission Li Fu-ch’un, Ts’ai Ch’ang, 

grofien Anted hatte, zahlte zunachst etwa hundert- 

tausend Mitglieder und konnte von 1925 bis 1927 

auf 300 000 Mitglieder erweitert werden. Nach dem 

Bruch der linken KMT in Wuhan mit den KP-Anhan- 

gern im Juli 1927 wurde die von Hsiang geleitete 

Organisationsarbeit im Untergrund weitergefiihrt. 

1928 geriet Hsiang Ching-yii in die Hande der KMT 

und wurde hingerichtet.

Nach der Aufgabe der ‘Vereinte Front-Politik’ der 

Kommunistischen Partei innerhalb der KMT konnte 

sich die Frauenbewegung erst wieder in den Roten 

Gebieten neu entwickeln, wahrend sie in den unter 

KMT-Kontrolle stehenden Teilen des Landes erfolg

reich ihres politischen Charakters entkleidet wurde. 

Nachdem so in den zwanziger und dreifiiger Jahren der 

Grundsatz der Gleichstellung von Mann und Frau be-‘ 

sonders in den Stadten verbreitet worden war und 

auch die landliche Bevolkerung allmahlich diesem Ein- 

flufi ausgesetzt wurde, gewann die Frauenbewegung 

erst wieder entscheidenden Auftrieb durch den Krieg 

gegen Japan 1937-1945, der auch in den KMT-Gebie- 

ten nicht unterdriickt werden konnte. Gerade weil 

aber die KMT durch wirksame Kontrolle die Frauen

bewegung mehr im Zaume hielt als ihr neue Wege zu 

weisen, muh die auf politische Massenpartizipation ge- 

richtete Organisationsarbeit der Kommunisten unter 

den Frauen als wichtigste Komponente auf dem Gebiet 

der Frauenemanzipation bis 1949 betrachtet werden. 

Wichtigstes Merkmal der KPCh-Frauenorganisations- 

arbeit ist das angedeutete Zusammenspiel von Partei- 

arbeit und Mobilisierung des Frauenverbandes als der 

zustandigen Massenorganisation. Diepersonelle Ver- 

flechtung beider Einsatzebenen ist dabei das starkste 

Bindeglied dieser Doppelstrafegie. Schon im Juli 1928 

fable das ZK den Entschluh, die Frauenarbeit in der 

gesamten Parteiorganisation zu institutionalisieren.

Von der Zentrale bis zur Basis hatte danach in den je- 

weiligen Gremien wenigstens ein Verantwortlicher fiir 

die Frauenbewegung zu sein bzw. ein Frauenkomitee 

(Fu-nii-wei-yiian-hui) sollte gegriindet werden. Gleich- 

zeitig wurde darauf geachtet, dab innerhalb der Gewerk- 

schaften und der Bauernorganisationen eine Frauenab- 

teilung eingerichtet wurde. In der Gewerkschaftsor- 

ganisation war das die “Frauenabteilung” (nu-kung-pu) 

bzw. das ‘Arbeiterinnen-Komitee” (nu-kung-wei-yiian-hui) 

hui). In der Bauernorganisation gab es da^“Bauerinnen- 

komitee” (nung-fu-wei-yiian-hui). Schlieblich wurden 

in den Stadten die Frauen in “Arme Biirger-Frauenver- 

banden” (p’in-min-fu-nu-hsieh-hui) organisiert, in denen 

Angestellte, Hausfrauen, Lehrpersonal und Schiilerin- 

nen vertreten waren. Zusammengefabt waren diese 

Frauen in der Stadt in Strabengruppen, Stadtteilzellen 

sowie in Stadt- und Kreis-Reprasentativ-Versammlun- 

gen als hochster Einheit mit entsprechenden Exekutiv- 

Komitees. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammen- 

hang die Frauenarbeit innerhalb der Kommunistischen 

Jugendliga. Besonders wahrend des Krieges gegen Japan 

bekamen neben den Frauenorganisationen der Partei 

(vom ZK-Frauenarbeitskomitee auf alien unteren Ebe- 

nen bis hinab zu den Kreis-Frauenabteilungen) die 

Frauenorganisationen wie der “Frauenverband” (fu- 

lien-hui) und der “Frauenverband zur Rettung des 

Vaterlandes” (fu-chiu-hui) als weitgefafite demokrati- 

sche Massenorganisationen grofien Zulauf. ’Sie existierten
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von der Kreisebene hinunter bis an die Basis und bil- 

deten etwa im Shen-Kan-Ning-Grenzgebiet die Grund- 

lage fiir den VFrauenverband aller Kreise”, der neben 

dem “Zentralen Frauenverband zur Rettung des Va- 

terlandes” bestand. Damit hatte sich also zunachst ein 

Partei-Schwerpunkt auf der oberen Ebene und ein 

Massenverbands-Schwerpunkt an der Basis heraus- 

gebildet. Erst am 20.7.1945 fanden sich beide Ver- 

bande in Yenan zu einem gemeinsamen Vorberei- 

tungskomitee des “Frauenverbandes in den Befreiten 

Gebieten Chinas” zusammen, um eine Massenorgani- 

sation auch auf hoherer Ebene zu konstituieren (7). 

Dies Gremium bestand aus 13 Mitgliedern, darunter 

Ts’ai Ch’ang als Vorsitzende und die erfahrene Frau- 

enfunktionarin und Politikerin Teng Ying-ch’ao, Chou 

En-lais Gattin, als Stellvertretende Vorsitzende. Zu 

einem “Frauenreprasentativkongrefi der Befreiten 

Gebiete”, der den “Frauenverband der Befreiten 

Gebiete” hatte wahlen sollen, kam es wegen der Aus- 

wirkungen des Krieges gegen Japan nicht mehr.

III. Der Frauenverband von der Errichtung der 

Volksrepublik bis 1965

Erst am 3.4.1949 konnte der erste “Allchinesische 

Frauen-Reprasentativ-Kongrefi” einberufen werden, 

der, um auch alle patriotischen Krafte miteinzuschiie- 

fien, welche sich nicht um die KPCh geschart hatten, 

den “AHchinesischen Demokratischen Frauenverband” 

(chung-hua-ch’iian-kuo-min-chu-fu-nii-lien-he-hui) be- 

griindete. Auf dem Dritten AHchinesischen

Frauen-Reprasentativ-Kongreh im September 1957 

wurde dann ein Schlufistrich unter diese ‘Vereinte 

Front-Phase’ gezogen, das Wortchen “demokratisch” 

gestrichen und der Name der Organisation in “Frau

enverband der Chinesischen Volksrepublik” abgean- 

dert. Ohne die Organisationsformen der Zwischen- 

phase bis 1957 zu beschreiben, soli hier nur auf den 

Verbandsaufbau nach dieser Zeit eingegangen werden. 

Das auf dem Dritten Reprasentativkongrefi angenom- 

mene Statut definiert den AUchinesischen Frauen

verband als eine “Massenorganisation der Frauen al

ler Volksstamme, aller Klassen und aller an verschie- 

dene Religionen Glaubenden”. Im Statut ist veran- 

kert, dafi der Verband unter der Fiihrung der KPCh 

steht, Chinas Frauen solidarisieren und erziehen 

sowie die Frauenmassen in jeder Weise unterstiitzen 

und zur politischen Partizipation anhalten soli. Dazu 

gehort der Schutz der Rechte von Frau und Kind so

wie intemationaler Kontaktaustausch mit Frauen an- 

derer Lander. Nach dem Prinzip des demokratischen 

Zentralismus ist der Verband von der Basis bis zur 

nationalen Ebene nach der iiblichen administrativen 

Gliederung aufgebaut. An der Spitze steht das Zentral- 

organ, der Allchinesische Frauen-Reprasentativ-Kon;- 

gre&, der vom Exekutivkomitee des AHchinesischen 

Frauenverbandes zusammengerufen wird. Die Mitglie- 

der rekrutieren sich aus Reprasentativkongressen der 

darunteriiegenden Ebene. Zu ihrer Aufgabe gehort 

die Annahme des Arbeitsberichtes des Exekutivko- 

mitees, die Festlegung des Kurses der Frauenarbeit, 

notwendig werdende Anderungen des Statuts und 

die Wahl des nachsten Exekutivkomitees usw. Zwi- 

schen den Kongressen zeichnet das Exekutivkomitee 

verantwortlich. Es hat einen Vorsitzenden und meh- 

rere SteHvertretende Vorsitzende sowie Mitglieder, 

die das Presidium bilden. Daneben wahlt es einen Er- 

sten Sekretar und mehrere Sekretare, die das Sekreta- 

riat bHden. Nach dem Buchstaben des Statuts sollte 

eigentlich der Reprasentativ-Kongreh aHe vier Jahre 

zusammentreten und das Exekutivkomitee jahrlich 

einmal tagen. In der Zwischenzeit ist das Presidium fiir 

die Ausfiihrung der Beschliisse des Exekutivkomitees 

verantwortbch. Unter dem Presidium regelt das Sekre- 

tariat die Tagesarbeit (8).

Die Reprasentativkongresse auf Provinzebene soHen 

nach dem Statut einmal aHe drei Jahre zusammentre

ten, auf der Kreisebene dagegen alle zwei Jahre. Auf 

beiden Ebenen fungiert unter dem Exekutivkomitee 

statt des Presidiums ein Standiger Ausschuh als eigent- 

liches Zentrum der Organisationsarbeit. An der Basis 

wurde nach Einfiihrung der Kommune auf dieser Ebene 

zusatzlich ein Frauen-Reprasentativ-Kongrefi abgehal- 

ten, der alle ein bis zwei Jahre zusammentraf. An der 

Basis waren-gleichsam als Querschnitt durch andere 

Massenorganisationen - Frauenvertreter des orthchen 

Volkskongresses, der Partei, aus dem Erziehungs- und 

Produktionssektor, Frauenvertreter aus den verschiede- 

nen Berufssparten und aus den Gewerkschaften, im 

Frauenverband vertreten. Bis zur Kulturrevolution, als 

die Arbeit des Verbandes temporar zu einem StiHstand 

kam, ist nach dem Dritten Nationalen Kongrefi (1957) 

kein neuer Kongreh wieder einberufen worden. Erst die 

Reaktivierung der gegenwartigen Phase konnte in einer 

solchen Entwicklung gipfeln.

Fiir die Mitgliedschaft im Frauenverband gibt es keine 

verlafilichen Zahlen. Als Anhaltspunkt folgende Werte: 

Nach dem Zusammenbruch 1927 waren bis 1937 wieder 

130 000 Frauen Mitglieder von Frauenorganisationen 

und anderen Massenorganisationen; 1943 schatzte man 

in den kommunistischen Gebieten 2,53 MiHionen in den 

Frauenverbanden organisierte Frauen; 1946 zahlte 

Ts’ai Ch’angs Frauenverband in den befreiten Gebieten 

7,1 MiHionen Mitglieder, 1948 nach einer rapiden Basis- 

verbreiterung 20 MiHionen. Nach der Errichtung der 

Volksrepublik expandierte der AHchinesische Demokra- 

tische Frauenverband auf 76 MiHionen, und fiir 1961 

wird eine Mitgliederzahl von 100 MiHionen Frauen ge- 

nannt (9). Wenn also die offizieUe Statistik Pekings, 

die fiir 1957 316,49 MiHionen in der VRCh lebende 

Frauen ausweist, ein Anhaltspunkt ist, so hat der chine- 

sische Frauenverband auf der H6he seiner Aufbauphase 

etwa jede dritte Chinesin in seine Organisation aufge- 

nommen.

Eine bis zur Kulturrevolution reichende Stu die iiber 

das tatsachhche Wirken des Frauenverbandes, die sich 

auf Fliichtlingsaussagen vor aHem aus der Provinz 

Kuangtung stiitzt, kamt die tatsachliche Aktivitat des 

Verbandes erheHen (10). Von einem Ministerium in 

Peking heifit es, dafi der Frauenverband uoch lockerer
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organisiert war als die anderen Massenorganisationen 

und praktisch nicht viel mehr als eine Papierorganisa- 

tion darstellte. Auch iiber die Kreisorganisation des 

Frauenverbandes lautet das zusammenfassende Urteil, 

dafi seine Arbeit in keiner Weise von der gleichen Im 

tensitat wie etwa die der Jugendliga war. Ansonsten 

nahm jedoch der Verband, dem ein eigenes grofies 

Gebaude im Bereich des Parteikomitees zur Verfiigung 

stand, an jeder grofieren Kampagne teil und iibertrug 

spezielle Propagandaaufgaben auf den Frauensektor, 

um eine moglichst breite Beteiligung zu erreichen. Be- 

sonders in puncto Heiratsgesetz und Familienplanung 

war der Verband zu einem wichtigen Tatigkeitsfeld 

von weiblichen Aktivisten innerhalb und aufierhalb 

der Partei geworden. Auch aufierlich, etwa im Bereich 

der Kommune, war die Verquickung von Partei- und 

Verbandsarbcit personell manifestiert. Die fiir Frauen- 

arbeit zustandige Angehorige des Parteikomitees war 

gleichzeitig Vorsitzende des Frauenverbandes. In 

einer untersuchten Produktionsbrigade waren dem 

Frauenverband nur noch Raume in dem Haus eines 

friiheren Grundbesitzers zur Verfiigung gestellt, das 

gleichzeitig die Parteizelle, das Brigadenamt, das Mi- 

lizbiiro und die Jugendliga beherbergte. Auf dieser 

Ebene, wo die gleiche Verquickung von Partei und 

Verband zu beobachten war, hatte sich der Frauen

verband ebenfalls nur locker organisiert, traf sich sel- 

ten und ohne sonderlichen Aktivismus.

Nach Errichtung der Volksrepublik erfolgte ein rapi- 

der Ausbau des Frauenverbandes, wobei politische 

Arbeit im Vordergrund stand. Die Frauen bcteiligten 

sich an der Landreform und den demokratischen Re- 

formen. Der Verband schaltete sich aktiv in die pa- 

triotische Bewegung “Widerstand gegen Amerika, 

Hilfe fiir Korea” ein, agitierte gegen Japans Wiederbe- 

waffnung durch die USA u.a. Im Zuge des Wieder- 

aufbaus hatte sich, so eine Direktive zum Frauentag 

1951, auch die weibliche Bevolkerung beim Aufspii- 

ren von ‘Banditen’, beim Kampf gegen die lokalen 

Despoteji und bei der Unterdriickung konterrevolu- 

tionarer Elemente niitzlich zu machen. Frauen be- 

teiligten sich aber nach dem Regierungsaufruf auch 

an der Ausbesserung von Strafien und Briicken, am 

Aufbau der Miliz und an der Reparatur der kriegs- 

geschadigten Bewasserungsanlagen. Hauptaufgabe 

des Frauenverbandes jedoch war die “Heiratsgesetz- 

bewegung” 1949-1953. Nach dem am 1.5.1950 in 

Kraft gesetzten neuen Heiratsgesetz wurden Bigamie, 

Konkubinen, Verlobung im Kindesalter und andere 

Elemente des traditionellen Heiratssystems, wie die 

Uberreichung vorfGeschenken” (Geldheirat) ver- 

boten. Ehen hatten nun auf der Zustimmung bei- 

der Seiten zu basieren. Die Frauen erhielten gleiche 

Rechte iiber Eigentum,. und in Scheidung konnte 

eingewilligt werden, wenn beide Ehepartner es 

wiinschten. Falls die Scheidung nur von einem Part

ner verlangt wurde, konnte sie erst nach dem Schei- 

tern von V ermittlungsbemiihungen vor Gericht ge- 

wahrt werden. Die Kampagne zur Propagierung und 

Durchsetzung des Heiratsgesetzes wurde mit Zeitungs- 

artikeln, Rundfunksendungen sowie eigens zu diesem 

Zweck geschriebenen Theaterstiicken gefiihrt. Dies 

wahrhaft revolutionare, auf Heiratsverordnungen der 

Kommunisten von 1931 zuriickgehende Gesetz konn

te jedoch gerade wegen seines tiefgreifenden Veran- 

derungsanspruchs nur gegen erhebliche Widerstande 

in die Tat umgesetzt werden und brachte bei solcher 

Forcierung nur Teilergebnisse. Kader mit traditionel- 

ler Erziehung mihbrauchten haufiger das nene Gesetz. 

Scheidungen stiegen zwischen 1950 und 1952 von 

etwa 200 000 auf 400 000 pro Jahr an, aber auch die 

Selbstmordziffer schnellte auisergewohnlich in die Hohe 

(11). Nachdem deutlich geworden war, daft das Heirats

gesetz nicht in einer iiberstiirzten Kampagne alle tradi

tionellen Vorstellungen beseitigen konnte, wurde im 

Januar 1953 durch die Griindung von ‘Komitees zur 

Durchfiihrung des Heiratsgesetzes’ vom ZK bis hinab 

zu den Kreisen eine bedachtigere Propagandaarbeit 

und eine langfristiger geplante Durchsetzung der Be- 

stimmungen eingeleitet. Die Ziele des Gesetzes wur

den schliehlich zu einer standigen Aufgabe, wie die 

Aufrufe zum Frauentag der folgenden Jahre bis ins 

Jahr 1973 beweisen.

Nach 1953 machte sich zusatzlich eine Tendenz be- 

merkbar, die vom Frauenverband in erster Linie gefor- 

derte politische Mission der Frauen etwas in den Hin- 

tergrund treten zu lassen und sich dafiir mehr auf die 

Einbeziehung der Frau in die Produktion und die Aus- 

iibung ihrer Familienpflichten zu konzentrieren. Des- 

halb hieh die Aufgabe 1955, “eine demokratische und 

harmonische neue Familie zu schaffen, die vereint in 

der Produktion steht und in der Aufgabe des soziali- 

stischen Wiederaufbaus aufgeht”. Der Zweite Kongrefi 

des Frauenverbandes 1953 leitete diese Entpolitisie- 

rungs- und Liberalisierungsphase ein und brachte 

gleichzeitig eine weniger aktive Rolle des Frauenver

bandes. Diese Tendenz sollte sich erst im Gefolge der 

“Hundert Blumen-Bewegung” und der Einfiihrung der 

Kommunen wenden. Der Dritte Kongrefi des Verban- 

des im September 1957 offenbarte eine verscharfte 

Politik mit Anklagen gegen eine Reihe von prominen- 

ten Frauenfunktionaren, die zur Selbstkritik aufgefor- 

dert wurden (12). Noch im Mai des Jahres hatten sich 

auf Betreiben des Frauenarbeitskomitees des ZK fiih- 

rende Funktionare des Frauenverbandes zu einer “ohne 

Bedenken vorgetragenen, informellen Darstellung der 

Fehler in der Frauenarbeit” zusammengefunden. Die 

Wortfiihrer dieser Kritik gerieten dann besonders ins 

Schufifeld. Ziele des Angriffs waren u.a. Frau Liu Wang 

Li-ming, Vorsitzende einer Frauenvereinigung aufier- 

halb des Verbandes, die Schriftstellerin Ting Ling, 

sowie T’an T’i-wu und Li Chien-sheng vom Exekutiv- 

komitee des Frauenverbandes. Neben diesen personel- 

len Angriffen auf Funktionare, die sich in ihrer Kritik 

an der Partei und an mangelndem staatlichen Einsatz 

auf dem Gebiet des Gesundheitswesens zu weit vorge- 

wagt hatten,wurden auch Presseorgane wie die Pekinger 

Kuang-Ming-Zeitung in Mitleidenschaft gezogen, in de- 

ren Redaktionen einige Journalisten auch auf dem 

Frauensektor eine liberalere Politik verfolgt hatten.
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Zentraler Streitpunkt der sachlichen Auseinander- 

setzung war die 1956/57 durchgefuhrte Kampaene 

zur Geburtenkontrolle, die auch auf Widerstand in 

der Bevolkerung gestofien war und nun wahrend des 

Grofien Sprungs und der Einfiihrung der Kommunen 

staatlicherseits nahezu vollstandig unterdriickt wur- 

de. In der Zeit des Grofien Sprungs hatte sich der 

Frauenverband stattdessen einzusetzen fur die Eman- 

zipierung der Frauen durch Errichtung von Saug- 

lingsheimen, Kindergarten und kollektiven Efisalen 

der Kommune sowie den Aufbau von GrofiwUsohe- 

reien. Durch die Sozialisierung der Hausarbeit wollte 

man die Frauen von einem Grofiteil ihrer hauslichen 

Pflichten entbinden. Doch solche radikalen Eingriffe 

wurden sehr bald abgemildert oder riickgangig ge- 

macht. Jedenfalls fiihrte die Bewegung einen betracht- 

lichen Teil der Hausfrauen in der Stadt und auf dem 

Lande der Produktion zu. In der Stadt begannen die 

Frauen in kleinen Produktionsstatten in der unmit- 

telbaren Nachbarschaft zu arbeiten. Die Periode nach 

1961 mit ihrer aus Verunsicherung geborenen Ruck- 

wendung zu traditionellen Verhaltensweisen brachte 

erneut ein Abflachen der Aktivitat des Frauenver- 

bandes mit sich. In der Kulturrevolution geriet solche 

laue Verbandspolitik, die die Familie erneut zum 

Hafen des Egoismus gemacht hatte, unter heftige 

Attacke. Zahllose Artikel kritisierten Frauen fur ihr 

Gefangensein im kleinen Famiiienkreis und das Stre- 

ben nach einem angenehmen Leben.

IV. Paralysierung in der Kulturrevolution

Neuansatze zu einer revolutionar gestrafften Frauen- 

arbeit und Verbandsfiihrung hatte es freilich verein- 

zelt schon vorher gegeben. Nach dem 10. Plenum des 

8. ZK setzte sich die Frauenorganisation im Rahmen 

der “Erziehungsbewcgung” fiir ein verstarktes Sta

dium der Mao-Werke, fiir die eifrige Nachahmung 

von indivi duellen Modellhelden wie Wang Chieh und 

Chiao Yii-lu sowie der Kollektiv-Vorbilder der Land- 

wirtschaft, Ta-chai, und des Industriesektors, Ta

ch’ing, ein. Die Verbandsmitglieder wurden zu 

“Kleingruppen des Mao-Studiums” zusammengefafit. 

Im Dezember 1966 hielten der Allchinesische Ge- 

werkschaftsverband, der Allchinesische Frauenver

band und Pekings Zentralgewerkschaft eine Grofi- 

versammlung ab, bei der die Ingenieurin Wei Feng- 

ying aufgrund ihres mustergiiltigen Studiums der 

Mao Tse-tung-Werke zu einem aljgemein verbindli

chen Vorbild erhoben wurde.

Wie stark der Druck auf den Frauenverband seit Be- 

ginn der Kulturrevolution wurde, zeigt der weitge- 

hende Einsturz des Verbandsgeriistes, der sich am 

Untergang seines Publikationsorgans “Die Chinesi- 

sche Frau” (chung-kuo-fu-nii) ablesen lafit. Die Zeit- 

schrift war in den vorausgegangenen Jahren ein leb- 

haftes offenes Diskussionspodest fiir Frauenfragen 

gewesen. So hatten etwa Mitglieder des Verbandes 

und Leser der Zeitschrift 1959-1960 in uber tausend 

Zuschriften freimiitig die Frage erortert, wie weit 

eine Heirat “zwischen den Klassen” moglich und 

gutzuheihen sei (13). Treibende Kraft hinter der Zeit

schrift war Tung Pien gewesen, seit 1952 Stellvertre- 

tende Direktorin der Zeitschrift, ab 1953 Mitglied des 

Standigen Ausschusses des Zweiten Exekutivkomitees 

des Allchinesischen Verbandes und seit 1957 Sekre- 

tarin des Verbandes, Direktor und Chefredakteurin 

der “Chinesischen Frau”.

Zunachst versuchte die Zeitschrift Mitte 1966 durch 

Nachdruck von Aufrufen zur Kulturrevolution aus 

der Armeezeitung sowie den Abdruck von Yao Wen- 

yiians Angriffen auf das “Drei-Familien-Dorf” in 

einer Sondernummer eine revolutioniire Kurskorrek- 

tur. Dies Mandver kam anscheincnd zu spat, denn die 

Zeitschrift trennte sich in alter Eile von Tung Pien, die 

nun wegen ihrer “feudalistischen und hedonistischen” 

Ansichten im eigenen Blatt kritisiert und unter die 

“schwarzen Gangster” eingereiht wurde. Die Juli-, 

August- und September-Nummern der Zeitschrift be- 

schaftigten sich ausschliehlich mit solcher Kritik an 

Tung Pien. Danach aber - gleichsam gereinigt durch 

eine von der Verbandsvorsitzendcn Ts’ai Ch’ang erbe- 

tene neue Titelinschrift aus der Hand Mao Tse-tungs - 

versuchte “Die Chinesische Frau” mit einer umbe- 

setzten Redaktion auf neue Fahrt zu gehen. Mit dem 

Gelobnis, die Zeitschrift fortan zu einer grohen Schu

te des Mao Tse-tung-Denkens umzugestalten, konnten 

jedoch die Schwierigkeiten nicht vollstandig beseitigt 

werden. Die neue Chefredakteurin Wu Ch’ing versuchte 

noch, “Die Chinesische Frau”, die bis dahin monatlich 

erschienen war,zu einem Halbmonatsblatt zu machen, 

doch im Dezember stellte die Zeitschrift endgiiltig ihr 

Erscheinen ein.

Allerdings war - ganz im Gegensatz zu den unterge- 

gangenen Organisationen der Zentralgewerkschaft, der 

Kommunistischen Jugendliga, des Allchinesischen Ju- 

gendverbandes und des Allchinesischen Studentenver- 

bandes - der Lebensfaden des Frauenverbandes damit 

nicht vollstandig abgeschnitten. Wahrend die vorher ge 

nannten Organisationen zum Teil durch andere Gre- 

mien (Rote Garden-, Arbeiter-Reprasentantenkongres- 

se u.a.) ersetzt wurden, traten zwischen Marz und Mai 

1967 nach wie vor einige Verbandsvertreter auf und 

leiteten sogar noch Delegationen ins Ausland. In ihren 

offiziellen Amtern zeigten sich das Prasidiumsmitglied 

Shen, Chous Gattin Teng sowie die Sekretarin Yang 

Yiin-yii. Was in den lokalen Frauenverbanden geschah, 

ist nur in Umrissen zu erkennen. In der Phase der 

“Machtergreifung” durch die Roten Garden wurden 

einige regionale Frauenverbande umgestiirzt. So er- 

kampfte etwa in Kuangtung die Tochter der Verbands- 

funktionarin Yii Hui die “Macht”. Zum Internationa- 

len Frauentag waren nur noch Aktivitaten der Provinz 

Kiangsu und der Stadt Nanking nachweisbar, d.h. die 

lokale Ebene des Frauenverbandes verstummte ebenso 

wie die zentrale Ebene im Mai 1967. Hohe Funktiona- 

re traten danach nicht mehr in ihren Verbandsfunk- 

tionen auf, sondem hbchstens in einem in Personal

union damit versehenen Amt (14). Am 17.3.1968 

schliefilich brachte die V olkszeitung einen von einer 

“Proletarischen Revolutionsgruppe des Allchinesischen
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Frauenverbandes” unterzeichneten Artikel, der die 

Liu-Linie in der Frauenbewegung kritisierte, was als 

zentrale Attacke und Beweis fur die zum Stillstand 

gekommene Arbeit des Verbandes zu werten ist. 

Folgendermafien waren vor der Kulturrevolution die 

entscheidenden Posten des Verbandes verteilt: Sung 

Ch’ing-ling und Ho Hsiang-ning fungierten als Ehren- 

prasidenten, Vorsitzende war nach wie vor Ts’ai 

Ch’ang und Stellvertretende Vorsitzende Chou En- 

lais Gattin Teng Ying-ch’ao, weiter der Gesundheits- 

minister, Frau Li Te-ch’iian, die Gattin des Schrift- 

stellers Lu Hsiin, Hsii Kuang-p’ing, Shih Liang, Chang 

Yim, Yang Chih-hua, Liu Ch’ing-yang und Marschall 

Chu Tehs Frau, K’ang K’e-ch’ing. Die eigentliche 

Verbandsarbeit leitete vor der Kulturrevolution ver- 

antwortlich Chang Yim, Kandidatin des 8.ZK und 

Dritte Sekretarin des Frauenarbeitskomitees des ZK. 

Da sie allein von der Bildflache verschwand und 

auch auf dem 9.Parteitag ihren Posten nicht be- 

haupten konnte, darf man annehmen, dafi sie fiir die 

gemafiigte Politik des Verbandes zur Rechenschaft 

gezogen worden ist. 1971, vier Jahre nachdem der 

Verband paralysiert und sein Publikationsorgan ein- 

gestellt worden war, zeigten sich die ersten Anzeichen 

fiir einen Neuaufbau des Frauenverbandes, der je- 

doch erst 1973, im Jahr des allgemeinen Wiederbe- 

lebungsprozesses der Massenorganisationen, den wirk- 

lichen Durchbruch erlebt. Mehrere friihere Frauen- 

verbandsfunktionare werden wohl auf vergleichba- 

ren Posten wiedereingesetzt werden.

V. Reorganisation des Frauenverbandes

Die Unsicherheit in der Zwischenphase, welche Fjau- 

enorganisation auf welche Weise in Zukunft zu eta- 

blieren sei, zeigt sich in der Unklarheit der Bezeich- 

nungen. Nach dem Verstummen des Nationalen 

Frauenverbandes trat im Marz 1968 die “Proletari- 

sche Revolutionare Fraktion des Allchinesischen 

Frauenverbandes” auf. Vorbereitende Arbeiten lei- 

steten “Provinz-Frauenarbeitskonferenzen”, wie die 

im November 1970 vom Provinz-Revolutionskomi- 

tee in Kiangsi einberufene (15). Ansonsten fungier

ten seit 1966 vor allem die Frauen-Reprasentativ- 

kongresse (fu-nii-tai-piao-ta-hui). Diese Reprasen- 

tativkongresse wurden jedoch, etwa in Kuangsi, 

zwischen 1969 und Oktober 1971 neu formiert, d. 

h. in jeder Brigade gab es einen Reprasentativ-Kon- 

grefi; die Produktionsmannschaften auf der Ebene 

darunter bildeten jeweils einen Frauentrupp (fu-nii- 

tui). In der Provinz Kuangsi wahlten 1972 die Frau- 

en-Reprasentativkongresse ihre “Frauenkomitees” 

in Kommunen und Produktionsbrigaden.

Die allmahliche Wiederbelebung des Frauenverban

des kiindigte sich auch 1971 in der Wiederankniip - 

fung von Kontakten zum Ausland an. Zwar gingen 

noch keine chinesischen Frauendelegationen aufier 

Landes, dafiir wurden jedoch acht Delegationen aus 

Japan, dem Kongo, den Philippinen und Frankreich 

empfangen (16). Der Verband wurde selbst noch 

nicht direkt wieder aktiv. Die auslandischen Gaste 

wurden betreut von der Gesellschaft fiir Freundschaft 

mit dem Ausland oder eine der bilateralen chinesi

schen Freundschaftsgesellschaften. Dennoch traten 

die vorherige Vorsitzende und Stellvertretende Vor

sitzende des Verbandes, Ts’ai Ch’ang und Teng Ying- 

ch’ao, in ihren anderen Funktionen als Mitglieder des 

Standigen Ausschusses des Volkskongresses auf.

Erst zum Internationalen Frauentag am 8.Marz 1973 

wurde deutlich, dah der Entschlufi zur Neubelebung 

des al ten Frauenverbandes unter der alten Bezeichnung 

endgiiltig gefalien war. Die Provinz Hupei kiindigte als 

erste ihren Provinz-Frauenkongrefi und die Neugriin- 

dung des Frauenverbandes an. Seit dieser Zeit bringt 

die chinesische Presse einen sich standig verstarkenden 

Strom von Meldungen iiber die Grim dung von Frauen- 

verbanden nach entsprechenden Kongressen in den 

Kreisen und Stadten. Bis Ende Juni haben nun auch 

sechs Provinzen konkret iiber die bevorstehende Ein- 

bcrufung des Frauenprovinzkongresses berichtet. Der 

fiir einen Juni-Termin angekiindigte Hupei-Kongreb hat 

sich verzogert und fand bisher nicht statt. Die Provinz- 

sender veroffentlichten Partcibeschliisse, nach denen 

am l.Juli Anhui seinen vierten, Heilungkiang im glei- 

chen Monat seinen vierten Kongrefi abhalten wolle. 

Weiter stiinden Tibet und Fukien sowie Shansi kurz 

vor der Reorganisation des Frauenverbandes auf Pro- 

vinzebene (17). Damit zeigt sich, dafi im Aufbau der 

chinesischen Massenorganisationen nach dem Abklin- 

gen der Provinzaktivitat der Jugendliga und dem sich 

gegenwartig auf seinem Hohepunkt befindenden Pro- 

vinzkongrebreigen der Gewerkschaften die Frauen- 

kongresse und die Rekonstituierung der Provinzfrauen- 

verbande die dritte Aufbauphase bestimmen werden. 

Neben dem Verschwinden von Alternativ-Vorstellun- 

gen und Alternativ-Ldsungen im organisatorischen Be- 

reich, neben der Konzentration auf den alten Frauen- 

verband zeichnet sich eine Tendenz ab, die wirre Zwi

schenphase in der Kulturrevolution verbal zu iiberschla- 

gen und dafiir die Kontinuierlichkeit der Verbandsar

beit zu betonen: Die Nummerierung der Kongresse 

kniipft an vorherige Kongresse vor der Kulturrevolution 

an. Organisatorisch bedient man sich zur Ankurbelung 

der kiinftigen Verbandsarbeit sogenannter Vorberei- 

tungssymposien, Parteikonferenzen, Treffen der Pro- 

vinzrevolutionskomitees sowie der Diskussion von Leit- 

artikeln der Volkszeitung zur Frauenfrage (z.B. am 

8.3.73) in den Medien. Fiir die Aufgaben der nachsten 

Zeit liegen ZK-Richtlinien vor, die sich in den Partei- 

beschliissen iiber Frauenarbeit und den Presseberichten 

mit nahezu identischen Formulierungen niederschla- 

gen. Weiter werden “Instruktionen des Vorsitzenden 

Mao iiber Frauenarbeit” oder “Thesen von Marx, Lenin 

und dem Vorsitzenden Mao iiber Frauenarbeit” studiert.

Im Zuge der Aktivierung altbekannter und neu kreier- 

ter Modellvorbilder werden als praktischer Anschau- 

ungsunterricht auf der kollektiven und personlichen 

Ebene auch fiir Frauen solche Modelie zur Nachahmung 

besonders herausgestellt.

Man halt Reprasentantentreffen fortschrittlicher Frauenkollek- 

tive ab. Auf einem solchen Treffen der Stadt Paotou in der
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Inneren Mongolei (18), das von der Partei und dem dortigen 

Revolutionskomitee einberufen worden war, nahmen 300 

Vertreter solcher Musterkollektive der gesamten Stadtbezir- . 

ke teil, und eine neue Gruppe von fortschrittlichen Kollek- 

tivcn und Einzelpersonen wurde ausgezeichnet. Aufgabe des 

Treffens, das die zukiinftigen Aufgaben der Frauenarbeit 

propagiert, ist die Mobilisierung der breiten Massen der ar- 

beitenden Frauen. Einpragsamer wirkt aber wohl das persdn- 

licbe Vorbild. Die Partei scheint etwa mehr von den “natio- 

nalen”, dem Einzelnen entriickten Vorbildern abzugehen; 

man bevorzugt lokale, vielen personlich bekannte, oft noch 

lebende Vorbilder. Die Presse bericbtet uber Frauen als Mili- 

tariirzte und Kampfer in der VBA, als barfiibige Arztinnen, 

Parteikader und Vorbilder in anderen verantwortlichen Stel- 

lungen. Besondere Beachtung finden neben den ortlichen 

Beispielen Liu Hu-Ian und Hsii Tsung-lan. Liu entwickelte 

Fiihrungsqualitaten wahrend der Landreform in einem Dorf 

der Provinz Shansi und starb 1955. Seit der Kulturrevolution 

haben rd. 400 000 Rote Garden und andere ihr Heimatdorf 

besucht, um von ihrem Enthusiasmus zu lernen. Hsii starb 

1970, als sie eine andere Frau vor einem Schnellzug zu retten 

versuchte. An traditionelle Vorbilder erinnert der Umstand, 

dab sie, die als Analphabetin nur 100 Zitate aus dem Kleinen 

Roten Buch von Mao auswendig konnte, posthum fiir ihre 

Taten und die Loyalitat zur Partei in die KP aufgenommen 

wurde und man ihr Andenken in einem wahren Kult ehrt

(19) . Die grobte Publizitat geniebt heute jedoch die Arztin 

Li Yiieh-hua aus Anhui - neben der erneut propagierten Bei- 

spielhaftigkeit des Lei Feng. Dieses Doppelpaar, das zur 

Nachahmung herausgestellt wird, hat Doppel- und Mehrfach- 

funktion. Lei soil einmal als Soldat den Rekruten der Volks- 

befreiungsarmee eine Identifizierungsmoglichkeit an die Hand 

geben. Zum andern inspiriert er die Mitglieder der Jugendliga 

bzw. Jugendliche iiberhaupt. Li Yiieh-hua aus Anhui soil ein

mal die Arbeiter auf dem Gebiet der Medizin und des Gesund- 

heitswesens zur Loyalitat gegeniiber der Partei und zu ver- 

starktem Einsatz an der Gesundheitsfront anhalten; anderer- 

seits ist sie Vorbild fiir alle Frauen. Hier ein Beispiel, wie ihre 

Taten in anderen Provinzen propagandistisch ausgemiinzt 

werden: Ende Mai traf auf Einladung des Gesundheitsbiiros 

des Revolutionskomitees der Provinz Fukien die “Anhui- 

Provinz-Reportgruppe iiber die exemplarischen Taten der 

Genossin Li Yiieh-hua” in Fuchou ein. Sie berichtete vor

20 000 Kadern, Arbeitem und Funktionaren der VBA-Ein- 

heiten vom beispi elhaften Verbal ten der Arztin, die ihr Le- 

ben opferte, wahrend sie eine schwangere Frau rettete. Aus 

einem Bericht des Provinzsenders Fukien geht hervor, dab 

Lis Taten im Dezember 1972 der (iffentlichkeit bekanntge- 

macht worden sind und das Provinz-Revolutionskomitee seit 

dieser Zeit zu einer Nachahmungskampagne aufgerufen hat

(20) .

Die Aufgaben, die dem Frauenverband nach seiner 

Reorganisierung zufallen, sind aufier dem obligato- 

rischen Einsatz fiir die “p’i-hsiu”-Kritikbewegung, 

der Teilnahme am ideologischen Studium und der 

verstarkten Organisationsarbeit bzw. dem Aufbau 

der lokalen Frauenverbande vor allem Familienpla- 

nung, d.h. Aufforderung zu spater Heirat und Ge- 

burtenkontrolle.

Die Kampagne der Familienplanung, fiir die sich vor allem die 

Frauenverbande an der Basis einsetzen sollen, hat in der Volks- 

republik bereits ein erhebliches Auf und Ab zu verzeichnen. 

Vor der Volkszahlung von 1953 war Geburtenkontrolle als 

“ein Mittel zum Mord an der chinesischen Bevblkerung ohne 

Blutvergieben” abgetan worden. Dann setzte eine erste Auf- 

klarungskampagne ein, die bewubt am Problem der Bevolke- 

rungsvermehrung vorbeiinterpretierte. Geburtenbeschrankung 

hatte vor allem den Zweck, die Gesundheit der Miitter zu schiit- 

zen. Die Kampagne gerit in Gegensatz zum Groben Sprung 

von 1958, wurde abrupt abgesetzt und erst 1962 in der libera- 

leren Atmosphare vor der Kulturrevolution wiederaufgenom- 

men. In der Kulturrevolution konnte der Komplex Familien

planung von den Politikem mit Miihe aus der Schublinie heraus 

gehalten werden. Wenn die Frauenverbande jetzt wieder Gebur

tenkontrolle betonen, so mit einem neuen “Dezentralisierungs”- 

Akzent. Vor der UNO-Wirtschaftskommission ECAFE erklarte 

uniangst der chinesische Delegierte, dab Bevolkerungsplanung 

und Geburtenkontrolle in der VRCh nicht betrieben werde, weil 

eine Uberbevblkerung drohe. Die Zuwachsrate in der Nahrungs- 

mittelproduktion iibersteige den durch relativ rasches Bevblke- 

rungswachstum entstandenen Bedarf. Die Zuwachsrate der Be- 

volkerung liegt nach diesen Angaben ungefahr bei 2 %. In dieser 

an das Ausland gerichteten Erklarung wendet sich China gegen 

eine einheitliche Bevblkerungspolitik und weist auf die An- 

wendung verschiedener Methoden unter verschiedenen Umstanden 

hin. In den dichtbevolkerten Gebieten soil heute Spatheirat und 

Geburtenkontrolle gefbrdert, in schwachbevolkerten dagegen 

und in den Gebieten der nationalen Minderheiten dagegen Mab- 

nahmen agriffen werden, die das Bevolkerungswachstum und 

die wirtschaftliche Entwicklung der Region fordern (21).

Vom korrekten proletarischen Standpunkt aus sollen 

Fragen wie Liebe, Heirat, Familie und Kindererziehung 

behandelt werden. Weiter steht auf der Prioritaten- 

liste die Auswahl und Ausbildung von Frauenkadern, 

die Forderung von politischen Abendschulen fiir Frau

en, der Einsatz fiir gleiche Bezahlung von Mannern und 

Frauen. Im Parteibeschlub zur Einberufung des Pro- 

vinz-Frauenkongresses in Anhui (22) wird eine inten

sive Ausbildung iiber Natur und Aufgaben der Frauen- 

organisation gefordert. “Frauenorganisationen sind 

Massenorganisationen mit Arbeiter- und Bauernfrauen 

als Hauptkraft, die das Ziel haben, Bauern von alien 

Fronten und aus alien Gebieten unter Fiihrung der 

Partei zu vereinen. Diese Organisationen sind Hilfs- 

krafte der Partei bei der Realisierung der Frauenar

beit. Sie sind Schulen zur Erziehung der Frauen im 

Marxismus-Leninismus und Mao Tse-tung-Denken, 

Kampforganisationen, um die Frauen zu mobilisieren 

zur Anteilnahme an den drei drohen revolutionaren 

Kampfaufgaben”. Aber auch die Widerstande, gegen 

die das Programm des neuen Frauenverbandes anzu- 

gehen hat 

kongrefi hieh’es:

“In dieser Kampagne ist es notig, den Frauen sozialistische Er

ziehung angedeihen zu lassen in enger Verbindung mit der Rea- 

litat. Man mub sie anhalten, standig gegen die alten Gedanken 

der Ausbeuterklasse zu kampfen, wonach Manner geachtet und 

Frauen mibachtet, wonach Frauen als Skiaven und Mietlinge 

betrachtet wurden. Es ist notwendig, den Gedanken der

, sind angesprochen. Auf dem
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mSnnlichen Uberlegenheit zu bekampfen und die Gleichheit 

der Geschlechter zu fordern .Die Bewaltigung der Hausarbeit 

mufi durch Manner und Frauen geschehen, wobei jeder den 

anderen unterstiitzt und man zusammen vorwartsschreitet. 

Wir miissen der ‘Heirat durch Kauf’ entgegentreten und 

Selbstbestimmung in der Ehe fordern. Wir miissen Extrava>- 

ganz und Verschwendung entgegentreten und Wirtschaftlich- 

keit und Sparsamkeit fordern, feudalem Aberglauben entge- 
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gentreten und den Glauben an die Wissenschaft fordern, dazu 

die spate Heirat und Geburtenkontrolle. Wir miissen unsere 

Kinder mit Mao Tse-tung-Denken erziehen und sie aktiv un- 
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zu erstellen” (23).
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DER LANGGEZOGENE KAMPF GEGEN DIE “TUjGENDHAFTE EHEFRAU UND GUTE MUTTER” 

IM CHINESISCHEN DORF

Bereits der diesjahrige Neujahrsleitartikel der JMJP 

deutete richtungweisend darauf hin, da& 1973 das 

Jahr des Wiederaufbaus der parteikontrollierten 

Massenorganisationen wiirde. Mehr noch: Es ist in 

vieler Hinsicht zum Jahr der Frau geworden. Erst- 

mals wieder seit den intensiven Kampagnen der frii- 

hen fiinfziger Jahre ist die Stellung der Frau in der 

Gesellschaft und Ehe zum Brennpunkt ausgedehnter 

politischer Bemiihungen geworden. In einer Vielzahl 

von ortlichen und provinziellen Frauenkongressen 

versucht die Parteifiihrung seit Monaten, die Frauen 

zu aktivieren und einen neuen Kampagnenvorstofi 

gegen die dorfliche Tradition der Ehe und Frau 

zu mobilisieren (1).

So betonte z.B. das Kommunique des Vierten Frau- 

enkongresses in Wuhan vom 7. bis 12.Marz 1973, 

dafi man die sozialistische Erziehung unter den Frau

en in enger Verbindung mit der Realitat ausfiihren 

miisse und sie in einem langgezogenen Kampf gegen 

die alten klassenausbeuterischen Vorstellungen ein- 

setzen miisse, wonach der Mann zu respektieren sei 

und die Frau verachtet werde und wonach man die 

Frauen als Sklavinnen und Bedienstete ansahe. Es 

sei wesentlich, sich der Vorstellung der mannlichen

Uberlegenheit zu widersetzen und die Gleichheit der 

Geschlechter zu fordern. Wir miissen uns der Kauf-

ehe widersetzen und die Selbstbestimmung in der Ehe 

fordern. Wir miissen. uns feudalistischen Abergla-

bigkeiten widersetzen und wissenschaftliche Uberzeu- 

gungen fordern, ebenso wie Spathiraten und Gebur

tenkontrolle” (2).

Auch auf anderen Frauenkongressen wurde beklagt, 

dafi das ausbeuterisch “feudalistische Klan-Konzept 

von der tugendhaften Ehefrau und guten Mutter” 

(hsien-ch’i liang-mu) immer noch Bestandteil der dorf- 

lichen Wirklichkeit Chinas *sei (3). V or allem die tra- 

ditionelle Kaufheirat (mai-mai chieh-hun) finde zu 

hohe Verbreitung (4). Schliefilich kritisierte die JMJP 

in einem Leitartikel zum Internationalen Tag der Frau 

den Mangel an “sozialistischen Wertmafistaben” im 

chinesischen Dorf und fafite die Ziele der neu inten- 

sivierten Frauen- und Familienpolitik zusammen:

“Der Sieg der demokratischen und sozialistischen Revolution 

in unserm Land hat der Frauenemanzipation einen breiten 

Weg erbffnet. Frauen und Manner sind gleichberechtigt auf 

dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fela sowie 

im hauslichen Leben. Aber China hat 2000 Jahre lang unter 

feudaler Herrschaft gestanden, und die ausbeutenden Klassen 

haben tief verankerte Ideen hinterlassen, durch die die Frauen


