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internationaler Besitz sei; sei es doch Treibstoff, 

der mit dem Leben und den Industries der mo- 

dernen Welt aufs engste verkniipft sei. Mit dieser 

Theorie vom internationalen Besitze gehe es den 

Sowjetrevisionistcn letztlich nur darum, beim ara- 

bischen 01 “mitzumischen” (11).

Au ch im Bereich dieser um das 01 kreisenden Wi- 

derspriiche gebc es nur cine einzige Losungsmog- 

lichkeit, namlich die Solidarisierung der olprodu— 

zierenden Lander, die versuchen solltcn, ganz auf 

eigenen Beinen zu stehen. 1960 hatten sich denn 

auch in der Tat der Iran, der Irak, Kuweit, Saudi- 

Arabien und Venezuela zur Organisation der Erdol 

exportierenden Lander zusammengeschlossen 

(OPEC). Dieser Organisation seien nach und nach 

auch Qatar, Indonesien, Libyen, Abu Dhabi, Ni

geria und Algerien beigetreten. Ober die OPEC 

koordinierten diese Lander ihre Politik, um die 

Auspliinderung und Ausbeutung durch das auslan- 

dische Olmonopolkapital zu beenden. Diese Poli

tik verdiene voile Unterstiitzung.
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SCHWANZ DER ADMINISTRATION ODER WOHLFAHRTSGEWERKSCHAFT

Chinas Arbeiterorganisation und ihre Rekonstituierung

Die Geschichte der chinesischen Gewerkschaften 

teilt sich in drei iibergeordnete Abschnitte. Auf die 

auherst erfolgreiche Griindungsphase der Arbeiter- 

bewegung zwischen 1919 und 1927 folgt in den 

nachsten beiden Jahrzehnten bis 1949 cine Phase 

der Atrophic. Denn die Kuomintang verfolgte cine 

repressive Politik gegeniiber den Gewerkschaften; 

in den von den Japanern besetzten Gebieten war 

dies ebenso, und in den Befreiten Gebieten der Kom- 

munisten wiederum gab es nur wenig Industrie. Die 

dritte Periode seit Griindung der Volksrepublik bis 

heute ist die Geschichte einer Massenorganisation, 

die sich eng an die Politik der KPCh anzuschliefien 

hat (1).

Als Vorlaufer von Arbeiterorganisationen miissen in 

China Gilden und vor allem Geheimgesellschaften 

angesehen werden, die noch bis zur Griindung der 

Volksrepublik parallel zur Arbeiterbewegung ein- 

fluhreich gewesen sind, bevor sie endgiiltig in neuen 

Organisationsformen aufgingen. Die Gilden (Kung- 

so), die zum Teil eine jahrhundertelange Tradition 

hatten, konnten in den Stadten eine ziemlich weit- 

gehende wirtschaftliche Kontrolle ausiiben. Sie be- 

stimmten die Qualitat des zu benutzenden Mate

rials, Verhaltensregeln fur Mitglieder, legten dazu 

Preise und Lohne fest. Schon 1885 kam es unter 

den Schustem und Jadearbeitern in Peking zu einer 

Lohnauseinandersetzung, die durchaus als eine Art 

Streik angesehen werden kann. Zu den Gilden, die 

streng regional gegliedert waren, miissen auch die 

Landsmannschaftsgesellschaften (tung hsiang-hui) 

in alien grohen Stadten gerechnet werden.

In den Geheimgesellschaften wie der “Gesellschaft 

des kleinen Messers” (hsiao-tao-hui) in Shanghai oder 

der Triad in Hong Kong hatten Seeleute und andere 

Arbeiter eine Vertretung, die etwa in Hong Kong 

schon 1884 zu einem Streik aufrief. Wichtiger noch 

waren die beiden Geheimgesellschaften “Grime Grup- 

pe (ch’ing-pang) und “Rote Gruppe” (hung pang). 

Die erstere kontrollierte 200.000 Mitglieder des 

Transportsystems, die zweite war durch das politische 

Ziel des Widerstandes gegen die Mandschus geeinigt.

Gemischte Organisationen aus Arbeitnehmern und 

Arbeitgebern , wie sie bereits 1914 unter den Seeleu- 

ten in Hong Kong und Shanghai bestanden, waren 

die Vorlaufer wirklicher Arbeitervertretungen.

Eine der neuen gemischten Organisationen wurde 

1909 in Kanton gegriindet und rekrutierte sich aus 

Metallarbeitem. Bis 1918 hatte sich diese Gesellschaft 

bereits als nationale Organisation konstitutiert.

Die ersten gewerkschaftsahnlich,en Gebilde, reine Ver- 

tretungen von Arbeitem, lassen sich bis ins Jahr 1906 

zuriickverfolgen (z.B. Klub der Postarbeiter in Kan

ton). 1918 gab es bereits eine Gewerkschaft der Druk-
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ker in Hunan. Obwohl diese friihen Organisations- 

formen offiziell zum grofiten Toil als nicht legal gal- 

ten und sich lediglich in Hong Kong relativ unbehin- 

dert ausdehnen konnten, hatte es doch bereits in der 

Zeit zwischen 1895 und 1918 rund 150 Streiks gege- 

ben, die hohere Lohne durchzusetzen versuchten.

Die Aufstellung moderner Gewerkschaften ist unbe- 

stritten das Verdienst der neu gegriindeten Kommu- 

nistischen Partei; denn bis 1924 gab es auf seiten der 

Kuomintang kein Interesse in dieser Richtung. Erste 

Organisationsformen waren direkt vom Ausland im- 

portiert. China hatte im Ersten Weltkrieg rd. 140.000 

Arbeiter zu nichtmilitarischer Arbeit nach Frank- 

reich entsandt. Im Januar 1920 liefi sich in Frank- 

reich ein ‘Gewerkschaftsverband chinesischer Arbei

ter* registrieren. Die iungen Gewerkschaftsfunktio- 

nkre im Ausland und ein grofier Teil der rd. 3.000 

“Arbeit- und Studium”-Studenten, zu denen auch 

Chou En-lai, die Vorsitzende des Frauenverbandes 

Ts’ai Ch’ang u.a. gehorten, konnten ihre Erfahrungen 

nach der Riickkehr sofort in China weitergeben.

100 solcher Arbeitsstudenten wurden etwa 1922 von 

der franzosischen Polizei ausgewiesen, weil sie grofie 

Demonstrationen organisiert natten. Hirezu kam in 

China seit 1920 eine betrachtliche Zahl von aus Mos- 

kau zuriickgekehrten Studenten, die ebenfalls ihre in 

der Sowjetunion erworbenen Vorstellungen bei der 

Griindung von Gewerkschaften in die Praxis umzu- 

setzen versuchten.

Den eigentlichen Anstofi, eine nationale Gewerk- 

schaftsorganisation aufzubauen, hatte vorher bereits 

die Vierte-Mai-Bewegung gegeben. In marxistischen 

Zirkeln setzten sich junge Studenten fiir die ‘Erzie- 

hung des gewohnlichen Volkes’ ein und grundeten 

‘Arbeiterschulen’ oder ‘Arbeiterklubs’, die als Keim- 

zellen der kommunistischen Arbeiterorganisation an- 

zusehen sind. Auf dem 1. Parteitag der KPCh im Ju- 

li 1921 in Shanghai wurde als iibergeordnete Institu

tion ein Gewerkschaftssekretariat (Chung-kuo-lao- 

tung-tsu-ho-shu-chi-pu) gegriindet, dem Chang Kuo- 

t’ao als Direktor vorstand, Mao Tse-tungs nach dem 

Langen Marsch ausgeschalteter Rivale. Von diesem 

Zentrum gingen die ersten Versuche aus, die Arbei

ter zu organisieren. Das Sekretariat gab die Zeit- 

schrift ‘Woche der Arbeit* (Lao-tung-chou-k’an) 

heraus. Lokale Gewerkschaftsorganisationen entstan- 

den daraufhin in Wuhan und in der Provinz Hunan. 

Bereits ein knappes Jahr spater, am 1.5.1922, konn- 

te das Gewerkschaftssekretariat den 1. Nationalen 

Arbeiterkongrefi in Kanton abhalten, an dem 162 

Delegierte teilnahmen als Vertreter von 12 Stadten, 

uber 100 Gewerkschaftsorganisationen und rd. 

200.000 Mitgliedern. Themen des 1. Kongresses wa

ren neben Fragen der Organisationsauswertung vor 

allem die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag und 

eine wirksame Unterstiitzung bei Streiks.

Neben Chang Kuo-t’ao gait Teng Chung-hsia, von 

dem eine der ersten Geschichten der chinesischen 

Arbeiterbewegung stammt (Chung-kuo-chih-kung 

yiin-tung chien-shih), als aktivster Gewerkschafts- 

funktionar dieser friihen Periode. Umbenannt in Ge 

neralsekretariat wurde das Parteigewerkschaftsorgan 

von Shanghai nach Peking verlegt; Teng arbeitete dar- 

in als GeneralsekretHr. Es bestanden inzwischen be

reits fiinf lokale Sekretariate in Shanghai, Wuhan, 

Chinan, Kuangtung und Hunan, geleitet von Mao Tse- 

tung, von einem Vetter Marschall Lin Piaos, Lin Yu- 

nan, u.a.

Die Aufbauphase 1922 - 1927

Die Jahre 1922 und 1923 waren der erste Hohepunkt 

der Gewerkschaftsbewegung, gekennzeichnet durch 

gezielte Organisationsarbeit und die ersten grofien 

Streiks. Von 1923 - 1925 ging die Arbeiterbewegung 

in den Untergrund, und bis 1917 schlofi sich die zwei- 

te aktive Phase an, der der Bruch zwischen Kuomin

tang und Kommunisten ein Ende setzte.

Ein schwerwiegender Grund fiir den Ausbruch von 

Arbeiterunmhen war vor allem die Inflation der Le- 

benshaltungskosten in der Folge des Ersten Weltkrie- 

ges. Die vom Sekretariat begonnene Gewerkschaftsar- 

neit fiihrte schliefilich zur ersten grofien Auseinander- 

setzung, dem ‘Streik der Hong Konger Seeleute’ im 

Januar 1922. Aus einer ganzen Kette von Streiks fur 

bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ist weiter 

der ‘Streik der Eisenbahner vom 7. Februar 1923’ 

hervorzuheben, der vom Warlord Wu Pei-fu blutig nie- 

dergeschlagen wurde. Besonders die Streiks der Eisen- 

bahnarbeiter wurden von dem Shanghaier Sekretariat 

aus geleitet, in dem grofitenteils die aus der Sowjet

union und Frankreich zuriickgekehrten Studenten ar- 

beiteten. Die Unterdriickung der Arbeiterklubs und 

die neuen Gewerkschaften mufi als Reaktion auf eine 

vollig neue gesellschaftliche Kraft gesehen werden, 

der man sich zunachst hilflos gegeniibersah. Auf der 

anderen Seite hat Liu Shao-ch’i selbst von einer allzu 

grofien Selbstsicherheit und Emotionalitat der Ge- 

werkschaftler in diesen Jahren gesprochen, die sie 

schliefilich in den Untergrund zwang, als die Regierung 

gelernt hatte, sich der vom Ausland ubemommenen 

Methoden zur Niederschlagung von Streiks und Aus- 

loschung von Gewerkschaften zu bedienen (2).

UNTERGRUNDARBEIT 1923 - 1925

Trotz der Lohnanhebungen in den vorhergegangenen 

Streiks verschlechterte sich die Lage der chinesischen 

Arbeiter zusehends, besonders durch eine allgemeine 

Krise der Industriebetriebe in chinesischem Besitz. 

Wegen der Repressalien der Warlords nach dem 7. Fe

bruar in Shanghai konnte die Arbeiterbewegung nicht 

mehr ziigig vom Sekretariat aus geleitet werden und 

ging in den Untergrund. Nur noch wenige Streiks 

flackerten spontan auf. Ohne offiziell aufgelost worden 

zu sein, mufite das Sekretariat seine Tatigkeit einstel- 

len. Lediglich in Hunan setzte der damalige Provinz- 

gouverneur der von Mao Tse-tung und anderen gelei- 

teten Gewerkschaftsarbeit zunachst keinen Widerstand 

entgegen. Ein Zentrum waren die Gruben in Anyiian, 

wo sogar Schulen gegriindet und Erziehungsarbeit un- 

ter den Bergleuten durchgefuhrt werden konnte.
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1927 - 1937 ebbte die Gewerkschaftstatigkeit vol- 

lig ab. Es war die Periode, in der die Bauernorgani- 

sationen der Kommunisten an Boden gewannen. 

Aus einem Bericht auf dem 3. Plenum des Nationa- 

len Gewerkschaftsverbundes vom 27.10.1928 in 

Shanghai geht hervor, dafi in der Periode zwischen 

Januar und August 1928 uber 100.000 Arbeiter und 

Bauern von der KMT getotet wurden; Uber 27.000 

davon wurden offiziell abgeurteilt und hingerich- 

tet. 17.000 waren in die Gefangnisse gewandert. 

Unter dem Eindruck des “weifien Terrors” der KMT 

erkl&rte eine grofie Zahl von Arbeitgebern beson- 

ders in Shanghai ihre vorher infolge der Streiks ein- 

gegangenen Verpflichtungen gegenuber den Arbeit- 

nehmern fUr nichtig. Wie sehr die grofie Zeit der 

Gewerkschaftsaktivitat vorbei war, zeigt schon der 

Umstand, dafi bis zur Einberufung des nftchsten, 

sechsten Gewerkschaftskongresses 1948 neunzehn 

Jahre hingingen, wahrend vorher nahezu jahrlich 

getagt worden war.

Shanghai blieb dennoch weiterhin eine Art Zentrum 

der Arbeiterbewegung. Die Nanking-Regierung or- 

ganisierte die “Gelben Gewerkschaften”, in denen 

die Arbeiter trotz anfanglicher Direktiven der KPCh, 

nicht einzutreten, mehr und mehr die Mitglied- 

schaft erwarben. In Shanghai existierten 1929 sieben 

grofie “Gelbe Gewerkschaften”. Nach Ausbruch des 

Krieges mit Japan und der erneuten Zusammenar- 

beit zwischen KMT und KPCh verscharfte die KMT 

ihre Kontrolle uber die offiziellen Gewerkschaften. 

1937 wurde die Hauptstadt von Nanking nach Han- 

kou, 1938 nach Chungking verlagert, was den Ver

lust der gesamten industriellen Basis an die feind- 

lichen Truppen bedeutete. Die Chungking-Regierung 

zwang alle Arbeiter, in die amtlichen Gewerkschaf

ten einzutreten. In den KMT-Grundsatzen der Ge- 

werkschaftspolitik wahrend des Ausnahmezustandes 

vom Oktober 1942 wurde festgehalten, dafi die Ba- 

siseinheiten der verschiedenen Gewerkschaften ge- 

starkt werden sollten, dafi alle Arbeiter beizutreten 

hatten und die zustandigen Bchorden qualifizierte 

Personlichkeiten als Gewerkschaftssekretare einfach 

ernennten konnten. Weiter war festgelegt, dafi Ge- 

werkschaftsmitglieder keine Streiks ausrufen durf- 

ten. Im ubrigen war die gesamte Gewerkschaftsar- 

beit direkt dem Ministerium fur Soziale Angelegen- 

heiten unterstellt. Damit bekam Chiang Kai-sheks 

Regierung die Arbeiter fest unter Kontrolle. Ledig- 

lich der chinesischen Industrie-Kooperativbewegung 

(INDUSCO) raumte die Chungking-Regierung etwas 

Spielraum ein, die vor allem Hilfe vom Ausland und 

von auslandischen Gewerkschaften weiterleitete und 

den Zusammenschlufi zu neuen Industrie-Koopera- 

tiven forderte.

In den von den Japanem besetzten Stiidten wurde 

eine KMT-ahnliche Politik gegenuber der Gewerk- 

schaftsbewegung verfolgt. “Offizielle” Gewerkschaf

ten wie die Arbeiterliga der Chinesischen Republik 

(1939) wurden in Shanghai gegriindet. Nur in den 

Guerilla-Gebieten blieb organisatorisch ein Funke 

der Arbeiterbewegung am Leben. In der vorlaufigen 

Zentralen Sowjetregierung von 1931 fungierte neben 

dem Vorsitzenden Mao Tse-tung als einer der Stell- 

vertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaftsfiihrer 

Han Ying. Die verschiedenen Sowjetgebiete hatten 

eine Bevolkerung von etwa 9 Mio. 1934 gab es etwa 

300.000 Mitglieder der Gewerkschaften. Nach der 

Dczimierung durch den Langen Marsch waren es 1937 

in Yenan nur noch 13.000 Mitglieder, und bei dieser 

Zahl sind Landarbeiter schon mit eingerechnet. 1943 

dagegen erschien eine KPCh-Broschure, die von einer 

organisierten Mitgliedschaft von 1 Mio. in alien Ge- 

bieten unter kommunistischer Kontrolle ausgeht. 

Alle Gewerkschaften waren in einem “Nordchina-Ge- 

werkschaftsverband” zusammengefafit. INDUSCO 

war auch in diesen Gebieten tatig.

Li Li-san, der als Vorsitzcnder des in wenigen Tagen 

gegriindeten Zentralen Gewerkschaftsverbandes Shang

hais in der 30. Mai-Bewegung von 1925 zu einem an- 

erkannten Fiihrer der Arbeiterbewegung geworden 

war, hat seit dem 6. Parteitag von 1948 (Harbin) nach 

funfzehnjahrigem Exil in der Sowjetunion mit dem 

Aufbau einer neuen Gewerkschaftsorganisation in 

China begonnen. Seit August 1948 war er erster stell- 

vertretender Vorsitzender des Gewerkschaftsverban

des unter Ch’en Yim. Da Ch’en bald zu wichtigeren 

Aufgaben nach Peking abgezogen wurde, lag die 

eigentliche Leitung des Verbandes bei Li. Er wurde 

unterstiitzt von einem anderen stellvertretenden Vor

sitzenden, seinem spateren Nachfolger Liu Ning-yi. 

Lis Riickkchr auf einen so einflufireichen Posten wird 

auf eine ganze Reihe von Griinden zuriickzufUhren 

sein. Einmal diirfte es sich um eine Geste gegenuber 

Moskau handeln, zum anderen war der 6. Gewerk- 

schaftskongrefi eine Angelegenheit der Vereinten Front. 

Es sollte eine breite Koalition von Kraften gewonnen 

werden. Wenn Li wegen seines Status in der friihcn Ge- 

werkschaftsbewegung gerufen worden war, so konnte 

dieser Schritt gleichzeitig als tolerante Mafinahme ge- 

geniiber Parteimitgliedern interpretiert werden, denn 

Li war zwischen 1928 und 1930 an der Spitze des ZK 

fur die spater als Putschismus verurteilte “Li-Li-san- 

Linie” verantwortlich gewesen.

Gewerkschaftsarbeit nach Griindung 

der Volksrepublik

Die zwei entscheidenden Perioden in der chinesischen 

Gewerkschaftsbewegung mufiten zunachst kurz um- 

rissen werden, weil die Gewerkschaftsentwicklung nach 

Griindung der Volksrepublik sowohl organisatorisch 

wie personeU in diesen Traditionen verankert ist. 

Nach 1949 hat man die Gewerkschaften vor allem als 

eine Gruppierung innerhalb der Massenorganisationen 

zu verstehen, die organisatorisch eine Stiitze der Par- 

tei, ein Instrument zur Verbreitung ihrer Anweisungen 

und ein Reservoir waren, aus dem neue Fiihrungskrafte 

fur die KPCh rekrutiert werden konnten.

Trotz solch grundsatzlicher Aufgabenbegrenzung ist 

es bisher dreimal zu Krisen gekommen, von denen die 

letzte wahrend der Kulturrevolution die Fortexistenz 

der Gewerkschaften iiberhaupt in Frage stellte. 1957
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hatte es Auseinandersetzungen gegeben - ebenso wie 

1951 kurz nach der Reorganisierung. Schematisch 

lafit sich dieser Konflikt durch eine Zusammenstel- 

lung der “Fehler” erlautern, welche in den vergan- 

genen zwei Jahrzehnten unterlicfen. Gewerkschaf- 

ten als Vertreter der Arbeiter waren mit der Partei- 

organisation und dem Manageme nt der Betriebe in 

einer Dreieeksbeziehung aufeinander angewiesen, 

innerhalb der die verantwortlichen Gewerkschafts- 

fiihrer sehr vorsichtig zu lavieren hatten. Ein zu ent- 

schiedenes Eintreten fur die wirtschaftlichen Belan- 

ge der Arbeiter hat die Gewerkschaften zum 

“Schwanz der Massen” abgestempelt, sie haben 

“Okonomismus” betrieben, sind zu “Syndikalisten” 

geworden, die eine “Wohlfahrtsgewerkschaft” an- 

strebten und sich als “Agitatoren fiir die Unabhan- 

gigkeit von der Partei” betrachteten. Ein zu einsei- 

tiges Selbstverstandnis der Gewerkschaftsfunktiona-  

re als Vollziehungsgehilfen der Partei, die den 

“Transmissionsriemen” vor allem in der Richtung 

von Partei zu Gewerkschaft und Arbeiterschaft 

funktionierend verstanden, konnte sie dazu verfiih- 

ren, sich einer “Kommandierhaltung” schuldig zu 

machen. Im iibrigen fiihlten sie sich leicht als Kader 

minderer Klasse gegenuber den Parteifunktionaren. 

Zu einseitige Ausrichtung auf die Bctriebsfiihrung 

schliefilich konnte das Interesse der Arbeiter an ih- 

rer Gewerkschaft iiberhaupt soweit unterminieren, 

dab sie uber das “Arbeiterkontrollbiiro” und den 

“Schwanz der Administration” spotteten.

LI LI-SAN VERFALLT IN OKONOMISMUS

UND AUTONOMIE-BESTREBEN

Bevor derartige interne Diskussionen innerhalb der 

kommunistischen Arbeitervertretung mbglich waren, 

mufite zunachst einmal der Gewerkschaftsapparat 

der KPCh reorganisiert, uber ganz China ausgeweitet 

und durch die Heranziehung einer neuen Generation 

verlafilicher Kader gestarkt werden.

Im August 1946 war der Chinesische Gewerkschafts- 

verein (chung-kuo-lao-tung-hsieh-hui) von der KMT 

verboten worderi, in den Untergrund gegangen und 

hatte von Hong Kong aus weiter operiert. Bis 1948 

hatte er seine Aktivitat so weit verstarkt, dab in dem 

bereits befreiten Nordosten, in Harbin, wahrend des 

Augusts der schon erwahnte 6. Gewerkschaftskongreb 

stattfinden konnte, der nahezu 3 Mio. Arbeiter ver- 

trat. Nach der Griindung der Volksrepublik erliefi die 

neue Regierung im Juni 1950 das “Gewerkschafts- 

gesetz der Volksrepublik China” als neue Grundlage 

fur die Organisationsarbeit. 1953 fand dann der erste 

Nationale Gewerkschaftskongrefi unter kommunisti

schen Vorzeichen in Peking (der siebte seit 1922) 

statt. Zum Presseorgan wurde die neu besetzte, tag- 

lich erscheinende “Arbeiterzeitung” (Kung-jen-jih- 

pao) sowie die Monatszeitschrift “Der chinesische 

Arbeiter” (Chung-kuo-kung-jen).

Auch die Sowjetunion hat nach der Griindung der 

Volksrepublik aktiv bei der Reorganisation der Gewerk

schaften mitgewirkt. Sechs sowjetische Experten tra- 

fen im November 1949 in der VRCh ein, andere Grup- 

pen russischer Experten folgten 1951, 1953 und 1954 

(4).

Die vorausgehende Reorganisationsphase der Gewerkschaften 

laBt sich an der Entwicklung in der Stadt Tientsin verdeutlichen. 

Die Stadt war am 15.1.1949 von der Volksbefreiungsarmee 

eingenommen worden (5). Die machtigste Organisation, mit der 

sich die neu gebildeten kommunistischen Gewerkschaften kon- 

frontiert sahen, waren die traditionellen Geheimgesellschaften, 

die das gesamte Transportwesen nordlich des Yangtze kontrol- 

lierten. Fiihrer dieser Geheimgesellschaften waren bereits in 

den vierziger Jahren in Personalunion mit der KMT-Transport- 

gewerkschaft verbunden gewesen. Besonders die Dockarbeiter 

hatten sich fast zu 100% in solchen Gruppierungen organisiert. 

Aufgrund der Mitgliederlisten der KMT-Gewerkschaft und der 

Geheimgesellschaften veranlaBte die KPCh diesen Personenkreis 

zunachst zur Registrierung bei der Stadtverwaltung. Es handeke 

sich um 727 Kuli-Vereinigungen mit uber 3.000 lokalen Fiihrern. 

Durch die Errichtung eines "Frachtvereins” und einer Transport- 

arbeitergewerkschaft versuchte nun die KPCh, die vorherigen 

Organisationsformen zu ersetzen. Zur Zusammenarbeit bereite 

Bosse der Gesellschaften konnten der neuen Gewerkschaft zu 

Anfang beitreten, so daft als Ergebnis der Propagandakampagne 

sich auch ein Drittel der gesamten Transportarbeiterschaft der 

neuen Gewerkschaft anschloB. Als der Mehrzahl der vorherigen 

Chefs die Felle wegschwammen, versuchten sie, einen letzten 

Teil ihrer Macht innerhalb der neuen Gewerkschaft zu erhalten. 

Daneben lief die Kampagne fiir eine weitere Mitgliedschaft in 

der neuen Gewerkschaft weiter. In wenigen Monaten stieg diese 

auf 75% an. Nun setzten Schulungskurse fiir die neuen Kader 

ein, verbunden mit einer Rektifizierung der Basiseinheiten der 

Gewerkschaft. Aktivisten forderten Kritik und Selbstkritik her- 

aus und durchsiebten die Einheiten mit sogenannten "Beurtei- 

lungsgruppen". Festgestellt wurde, welche Cliquen und Organi- 

sationen vorher existierten und wer darin die Macht in der Hand 

gehabt hatte. Diese Kampagne, die mit Propagandaversammlun- 

gen, Zeitungslesegruppen, Lautsprecherubertragungen und Kul- 

turgruppen durchgefiihrt wurde, war Ende 1949 abgeschlossen, 

und das Beispiel Tientsins wurde daraufhin als Vorbild fur ande

re Stadte herausgestellt. Erst im Friihjahr 1950 zeigte sich dann, 

daB die Geheimgesellschaften sowohl die neue Gewerkschaft als 

auch den Frachtverein unterwandert hatten. Daraufhin wurden 

die wichtigsten fruheren Fiihrer verhaftet und in der 'Kampagne 

zur Unterdriickung von Konterrrevolutionaren' im Fruhling 1951 

eine ganze Anzahl dieser unbotmaBigen Fiihrer von Geheimge

sellschaften exekutiert. Erst mit dieser rigorosen MaBnahme 

setzte sich in Tientsin und in anderen Stadten die neue Gewerk- 

schaftsorganisation vollstandig durch.

Innerhalb der regenerierten Gewerkschaften der gesam

ten Volksrepublik setzte sich Li Li-san vor allem fiir den 

Aufbau auf Kreis-, Stadt- und Provinzebene ein. Auf 

dem 2. Plenum des Exekutiv-Komitees des Nationalen 

Gewerkschaftsverbandes (NGV) wurde Li jedoch plotz- 

lich wegen Fehlern in seiner Arbeit abgesetzt. Eigent- 

lich handelte es sich um zwei Verfehlungen, denn die 

neue Gewerkschaft hatte sich zu Beginn des Jahres 

1950 stark auf die Seite der Fabrikverwaltungen ge- 

stellt, um eine Wirtschaftskrise durch allzu hastige Ver- 

anderungen zu vermeiden. Nachdem Mao Tse-tung auf 

dem 3. Plenum des ZK’s Mitte 1950 eine allgemeine
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Rektifizierungskampagne einleitete, wurde diese 

konservative Tendenz der Zusammenarbeit mit dem 

Management als ‘Kommandierhaltung’ und ‘Biirokra- 

tismus’ kritisiert. Die aus der Kampagne resultieren- 

de grofiere Betonung der Massenlinie schliefilich fiihr- 

te zu dem anderen Extrem, dem Okonomismus. Nun 

hatten sich die Gewerkschaften zu sehr fur die An- 

liegcn der Arbeiter eingesetzt. In der Diskussion iiber 

die Aufgaben der Gewerkschaften, vor alien Dingen 

iiber ihr Verhaltnis zur Partei, hatte Li die Linie 

einer begrenzten Autonomie gegeniiber der Partei 

verfochten. Die Interessenvertretung der Arbeiter 

gegeniiber der Leitung der verbliebenen privaten In- 

dustriebetriebe stellte kein Problem dar. Aber in den 

verstaatlichten Betrieben war eine solche Haltung 

schwer, weil theoretisch zwischen Staat und dem 

Proletariat, das von der Partei gefiihrt wird, kein 

Klassenantagonismus mehr bestehen kann. Li Fu- 

ch’un, damals Mitglied des Exekutiv-Komitees, ver- 

urteilte Li Li-sans okonomistische Linie und sein 

Autonomie-Bestreben, denn Li war in dieser Diskus- 

sion von einer Art Arbeitsteilung ausgegangen. Nach 

Li Li-sans Auffassung gab es Unterschiede zwischen 

den langfristigen Interessen der Arbeiterklasse sowie 

der Partei und den kurzfristigen Interessen auf einer 

bestimmten Stufe des Sozialismus. Kurzfristig konn- 

ten Arbeiter und Partei durchaus anderer Meinung 

sein, und deshalb war es so die Aufgabe der Gewerk

schaften, als Interessenvertreter der Arbeiter in be

stimmten Fallen auch der Partei entgegenzutreten.

An der Spitze der Gewerkschaft war die Folge dieser 

Auseinandersetzung auf dem 2. Gewerkschaftsple- 

num 1953 neben der Abwahl Li Li-sans die Ersetzung 

etwa eines Drittels der Mitglieder des Exekutiv-Ko

mitees. An der Basis gab es bereits 1952 grofie Ver- 

anderungen.

In der Fiinf-Anti (Wu-fan)-Kampagne, die von der 

Partei initiiert und hauptsachlich von der Gewerk- 

schaftsorganisation durchgefiihrt wurde, trat eine 

ganze Schar von neuen Aktivisten in den Vordergrund, 

die Unternehmer und friihere Geschaftsleute aufs 

Korn nahmen, weil diese betrachtlichen Einflufi auf 

die neuen Gewerkschaften gewonnen hatten. Eine 

ganze Reihe dieser Aktivisten riickte in der Folge 

ganz nach dem Tientsiner Beispiel zu Gewerkschafts- 

kadern an der Basis auf.

1957: NEUER KONFLIKT

Die vorhergegangenen Auseinandersetzungen besie- 

gelte der Gewerkschaftskongrefi im Mai 1953, der die 

vertikale Struktur der nationalen Industriegewerk- 

schaften gegeniiber dem alten System dezentralisier- 

ter lokaler Gewerkschaften aufierordentlich festigte. 

Bereits seit 1952 zum Generalsekretar avanciert, wur

de Lai Jo-yii Vorsitzender des NGV und damit zum 

eigentlichen Nachfolger von Li Li-san. Im Gegensatz 

zu Li hatte sich Lai vorher in keiner Weise auf dem Ge- 

biet der Gewerkschaftsarbeit hervorgetan. Die Wahl 

war daher auf ein jiingeres energisches Parteimitglied 

ganz offensichtlich mit der Absicht gefallen, die Par- 

teikontrolle iiber die Gewerkschaften nachhaltig zu 

starken. Die nominelle Parteizugehorigkeit in der 

Spitze der Gewerkschaft war bereits seit 1949 sehr 

stark. Wahrend etwa die Zentralen Gewerkschaften 

in der UdSSR 1963 nur 60% Parteimitglieder unter 

den Kongrefidelegierten zahlten, waren von den 

1.000 Abgeordneten des 8. chinesischen Gewerk- 

schaftskongresses Ende 1957 91% Parteimitglieder. 

An der Basis hatte sich der Prozentsatz von Parteimit- 

gliedern von 6,3% 1951 auf 14% 1956 erhoht und 

wurde im folgenden Jahr auf zwischen 10 und 20% 

geschatzt. Auch im Statut der Gewerkschaften 

ist die Fiihrungsrolle der Partei gegeniiber den Gewerk

schaften seit 1953 energisch betont, nachdem sie we- 

der im Gewerkschaftsstatut von 1948 noch in einigen 

Entwiirfen der Jahre 1950/51 hervorgehoben worden 

war (6).

Dennoch lafit sich auch die zweite Krisc der Gewerk

schaften von 1957 auf Autonomiebestrebungen zu- 

riickfiihren, die der Partei zu weit gingcn, bzw. wie 

Harper sagt, auf eine zweite “Ara des Okonomismus”. 

Mit der schnellen Sozialisierung der Industrie im Win

ter 1955/56, die auch den Rest der privaten Unter- 

nehmen anteilmafiig dem Staat unterstellte, hatte 

sich zunachst eine Massenbewegung entfaltet, die vor 

allem Nachdruck legte auf ideologische, nichtmateri- 

elle Anreize und politische Mobilisierung. Doch spa- 

testens die Lohnreform von 1956 bedeutete eine 

Abkehr von solchen Mafinahmen. Fachkenntnisse 

standen wieder hoch im Kurs, und die Anhebung der 

Produktion durch Einzelleistungen von Arbeitem 

wurde durch entsprechende finanzielle Zuwendungen 

abgegolten. Die von den Gewerkschaften durchge- 

fiihrten technischen Ausbildungsprogramme in der 

Freizeit unterstiitzten solche Tendenzen nachhaltig. 

Trotz dieses neuen Professionalismus haben sich die 

Gewerkschaften in der kritikoffenen ersten Phase der 

“Hundert Blumen” nicht gegen die Partei vorgewagt, 

was sie in der zweiten Phase def Kampagne gegen 

Rechtsabweichler’ vor einer zentralen Attacke schiitzte. 

Doch auch die vorsichtigen Ansatze zu einem unabhan- 

gigen Aktionsbcrcich der Gewerkschaften, wie er vom 

Parteimann Lai Jo-yii angestrebt worden war, haben 

eine Auseinandersetzung in der Gewerkschaftsspitze 

herausgefordert. Lais Konzept wurde rundweg abge- 

lehnt, ein Schatten der “Hundert-Blumen-Attacken” 

fiel damit auf die Gewerkschaftsarbeit.

Im Mai 1957, als die Attacken auf die Partei ihren 

Hohepunkt erreichten, hatte Lai Jo-yii ein Interview 

fur die “Arbeiterzeitung” gegebeir(7) , worin er betonte, 

dafi die Beziehungen der Gewerkschaften zur Ver- 

waltung und der Partei neu durchdacht werden miifiten. 

Man habe die Phase der Uniformitat zu sehr betont 

und “Unterschiede” vemachlassigt. Die Gewerkschaften 

sollten unabhangige Aktivitaten entfalten, denn nur so 

konne diese Organisation einenWert haben. Obwohl 

Lai die allzu grofie Abhangigkeit von Verwaltung und 

Partei in der Vergangenheit zugab, war er in puncto 

Streik vorsichtiger. Daraufhin angesprochen, erklarte 

er dem Reporter, dafi “die Ansichten der Massen”nicht
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immer richtig seien. Kurz darauf wurden“Unter- 

suchungsgruppen” in die Stadte entsandt, die das 

Verhaltnis zwischen Partei und Gewerkschaften 

zu studieren hatten. Ein naher Mitarbeiter Lais, 

Wang Jung, exponierte sich durch eincn Bericht uber 

die von ihm nach Shanghai geschickte Untersuchungs- 

gruppe. Die Auseinandersetzung spitzte sich an- 

scheinend durch den Konflikt zwischen Parteiappa- 

rat in Shanghai und Gcwerkschaftsfiihrung in Peking 

zu. Liu Shao-ch’i als Ehrenvorsitzender dcr NGV 

muh Bemiihungen der Lai-Fraktion um grohere Un- 

abhangigkeit fiir die Gewerkschaften unterstiitzt 

haben. Noch in der Kulturrevolution wurde ihm 

deshalb, vielleicht in erheblicher Ubcrspitzung, die 

Unterstiitzung dcr Gewerkschaften in der 1957-Aus- 

einandersetzung vorgeworfen. Liu habe die Gewerk

schaften in ein “unabhangiges Konigrcich” gegen 

die Partei verwandeln woUcn, er habe solche reakti- 

onaren Theorien vertreten, wie die These: “Die 

Partei kann nur unterstiitzen , sie kann aber 

nicht die Gewerkschaften f ii h r e n. Die Gewerk

schaften brauchen eine eigene ‘systematische Fiih- 

rung’ ”. Kurz, “Unabhiingigkcit” der Gewerkschaf

ten sei es, was er im Sinne gehabt habe.

HarteieKritik wurde imApril 1957 in den Provinzen 

am Verhalten von Parteimitgliedern gegeniiber den 

Gewerkschaften laut, die des “dreifachen Absentis- 

mus” (san-pu-lai) bezichtigt wurden. Parteimitglie- 

der seien nicht zu Gewerkschaftsversammlungen er- 

schienen, stellten sich nicht zur Berichterstattung ein 

und kamen auch nicht zur Ablieferung ihrer Gewerk- 

schaftsbeitragc. Es herrschte also zumindest punktuell 

auf der lokalen Ebene das Gefiihl vor, vonseiten der 

Partei vernachlassigt zu werden.

Der Chef derArchive des NGV, Kao Yuan (8), wurde 

zum Rechtsabweichler gestempclt, wcil er in einem 

intern zirkulierenden Bulletin ebenfalls unabhangi- 

ger Organisationsarbeit dcr Arbeitervertreter ohne 

Parteihilfe das Wort geredet sowie eine Gleichstel- 

lung der Gewerkschaftskader mit Parteikadern der 

entsprechenden Ebene gefordert hatte.

Kontrovers war auch ein Untersuchungsbericht des 

stellvertrctenden Direktors des Gewerkschaftsbiiros, 

Li Hsiu-jen (9), der am 9. Mai 1957 in der Volks- 

zeitung erschienen war. Li soil auf seiner Reise durch 

Stadte entlang der Peking-Hankou-Kanton-Eisenbahn 

sich fliichtig “Blumen vom Riicken des Pferdes aus 

betrachtet” haben. Was Li entdeckte und was ihm 

spater schwer angelastet wurde, war ein Desinteresse 

der Arbeiter an den Gewerkschaften, die sich uber 

den “Schwanz der Administration” beschwert 

hatten. Nach seiner Schilderung hatten Gewerk

schaftskader durchblicken lassen, dafi sie sich zu 

Kadem 4. Klasse herabgewiirdigt empfanden, hinter 

Parteikadern, Verwaltungsfunktionaren und den 

technischen Spezialisten. In der so angefachten Dis- 

kussion kam damit sehr deutlich und ungeschminkt 

das Dilemma des Gewerkschaftsfunktionars zwischen 

Parteiweisungen und seinen Verpflichtungen gegen- 

iiber den Arbeitern zur Sprache.

In hohem Mafic zog schliefilich der Chef red akteur 

der Arbeiterzeitung, Ch’en Yung-wen (10), die 

Kritik auf sich. Seine Artikel, die seit Mai 1957 als 

Ergebnis einer Inspektionsreise zu Gewerkschafts- 

verbanden in Shansi, Shensi und Kansu gefiihrt 

hatten, stellten die Machtlosigkeit der Gewerkschaften 

heraus, die als Massenorganisation gegeniiber Partei

kadern und Jugendliga-Funktionaren in den Fabriken 

standig an Einflufi verloren. Wegen der zunehmenden 

Konformitat zwischen diesen Organisationen kam 

er sogar zu dem Schlufi, dab die Existenz der Gewerk

schaften weiterhin sinnlos sei, wenn die an sich in 

der Arbeit angelegten Unterschiedc weiterhin ver- 

wischt wurden. Wie nicht anders zu erwarten, wurde 

er schliefilich 1958 als Wortfiihrer des “Okonomismus” 

angegriffen.

Der 8. Gewerkschaftskongre.fi im Dezember 1957 

korrigierte die Position alter dieser Abweichler, und 

Lai Jo-yii mufite selbst in seinen Reden die vollige 

Untcrordnung der Gewerkschaften unter die Partei- 

kontrolle betonen. Nach Lais Tod infolgc einer Leber- 

erkrankung wurde auf dem 2. Plenum des Exekutiv- 

Komitees im August 1958 Liu Ning-yi zum neuen 

Vorsitzenden des Nationalen Gewcrkschaftsverbandes 

gewahlt, gleichzeitig die Lai-Fraktion aus der Gewerk- 

schaftsarbeit entfernt und in der Presse kritisiert.

Liu hatte im Gegensatz zu Lai seit 1925 in der Arbei- 

terbewegung gestanden und war zwischen 1927 und 

1932 ein bekannter Agitator unter den Bergleuten 

gewesen, der als Verbindungsglied in den vierziger 

Jahren zur kommunistischen Weltgewerkschaftsunion 

fungiert hatte und dariiber hinaus wegen seiner genauen 

Kenntnis der Sowjetunion und Osteuropas eine fiih- 

rende Rolle in der ideologischen Auseinandersetzung 

mit der Sowjetunion spielen konnte. In der Kultur

revolution kam dieser erfahrene Funktionar jedoch 

in die gleichen Schwierigkeiten wie seine Vorganger 

Li und Lai. Shanghais “Befreiungszeitung” bezichtigte 

ihn im Juli 1967 der gleichen Verfehlungen, d. h.

der Opposition gegen die Parteifiihrung in den Gewerk

schaften u.a.

DIE GEWERKSCHAFTEN IN DER KULTUR

REVOLUTION

Die Gewerkschaften, die in den friihen sechziger Jahren 

immer mehr in den Hintergrund getreten waren, wur

den in der Kulturrevolution ein Ziel des Angriffes der 

Roten Garden. Als diese namlich im Dezember 1966 

und Januar 1967 in die Fabriken stromten, stellten 

sich die Gewerkschaften auf seiten der Arbeiter, die 

Widerstand leisteten. Die enge Bindung Liu Shao-ch’is 

an die Gewerkschaften mufi ein iibriges dazu getan 

haben, um solche Angriffe auf sie zu ziehen. Im iibri- 

gen war, aus der Perspektive der Roten Garden gesehen, 

ihre Argumentation so unnehtig nicht. Tatsachlich 

hatte eine gewisse Biirokratisierung eingesetzt. Die Ge

werkschaften waren fiir den Ausbau des Systems ma- 

terieller Anreize und fiir die vorrangige Steigerung der

Gewerkschaftskongre.fi
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Nach dieser Periode der Ungewibheit lieb sich all- 

mahlich indirekt ablesen, dab der Gewerkschafts- 

bund nicht ersetzt, sondern unter der alten Bezeich- 

nung emcuert werden sollte. Im Februar 1969 etwa 

wurde eine Siebte-Mai-Kaderschule des Gewerk- 

schaflsverbandes eingerichtet (17), in der fehlgelei- 

tete Funktionare sich einer Umschulung unterzic- 

hen mubten.

Neuaufbau der Gewerkschaften 1973

Hinweise auf den Wiederaufbau der Gewerkschafts- 

organisation wie die Erwahnung des Verbandes in 

einer Radiosendung vom 1.2.1971 nahmen erst wirk- 

lich offiziellen Charakter durch Pekings Neujahrs- 

botschaft an, die als Leitartikel in der Volkszeitung, 

der Roten Fahne und der Zeitung der VBA abge- 

druckt wurde (18). Darin hieb es im Abschnitt uber 

die Aufgaben des Jahres 1973: “Die Gewerkschaf

ten, die Koinmunistische Jugendliga, die Roten Gar

den, die Kleinen Roten Soldaten, die Organisationen 

von Armen und Unteren Mittelbauern sowic die 

Frauenorganisationen sollen Schritt fur Schritt kon- 

solidiert werden.”

Dab allerdings schon Weisungen in den Provinzen 

zirkuliert hatten, die auf den bcvorstehcnden Auf- 

bau der Arbeiterorganisation hinwiesen, bestatigen 

z.B. uber den Rundfunk verbreitete Beschliisse der 

Provinz-Partei-Komitees von Hupei und Kiangsi. “Im 

Laufe des letzten Jahres (1972) nahmen Parteiorga- 

nisationen in der Provinz Kiangsi auf verschiedenen 

Ebenen ihre “Arbeit zur Konsolidierung und Star- 

kung der Gewerkschaftsorganisationen” auf. In einer 

groben Anzahl von Fabriken und Bergwerken waren 

bereits, so hieb es, wieder Gewerkschaften aufge- 

stellt. Aus Hupei verlautete, dab in der zweiten Half- 

te 1972 die Basisgewerkschaften rektifiziert und ge- 

sundet worden seien. Weitere Hinweise waren die be- 

tont herausgcstellte Feier des 50. Jahrestages des Pe

king-Hank ou-Eisenbahnerstreiks vom 7. Februar so

wie, nach Korrespondentenmeldungen aus Peking, 

die Anbringung eines Schildes “Nationaler Gewerk- 

schaftsverband” an einem groben, vorher leerstehen- 

den Gebaude. Die Riickkehr zur urspriinglichen Be- 

zeichnung der alten Gewerkschaften ist in Fabriken 

in Shanghai erst in diesem Jahr durch Beschlub von 

Arbeiter-Reprasentativ-Konferenzen festgelegt wor

den. Damit sind endgiiltig sowohl Shanghais Revo- 

lutionare Rebellengruppe der Arbeiter als auch das 

daraus entstandene Arbeiterreprasentativkomitee ab- 

geschafft worden. Als Begriindung fiir diesen Schritt 

wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen Benen- 

nung sowie weniger Komplikationen in den Bezie- 

hungen zum Weltverband der Gewerkschaftsunion 

angefuhrt.

Der in der Neujahrsbotschaft angekiindigte Aufbau 

der Massenorganisation ist inzwischen in drei Schii- 

ben realisiert worden. An der Spitze lag die Kommu

nistische Jugendliga, die zwischen Februar und Juli 

73 ihre Provinzkongresse abhielt; die Gewerkschaf

ten folgten an zweiter Stelle und die Frauenorgani- 

sation an drifter Stelle. Das letzte Glied in dieser Ket- 

te sind die Provinzkongresse Armer und Unterer Mit

telbauern, die auf Krcisebene anliefen und mchrere 

Provinzkongresse seit August 1973 angekiindigt haben 

(19). Mit dieser breiten Front von neubelebten Mas- 

senorganisationen gewinnt die Partei einen starken 

Ruckhalt. Zur Kronung der bis auf Provinzebene voran- 

getriebenen Reorganisation miissen fiir die nachste 

Zeit nationale Kongrcsse erwartet werden, die nach 

dem Zehnten Parteitag mit prazisen Anweisungen fiir 

die allgemeine innenpolitische Entwicklung folgen 

diirften. Die Abhaltung eines Nationalen Gcwerk- 

schaftskongresses in absehbarer Zeit kann gleichzeitig 

Licht auf eine unausgeglichene innenpolitische Ent

wicklung werfen, die vor allem durch den Groben 

Sprung und die Kulturrevolution verursacht worden 

ist. Nach dem Gewerkschaftsstatut (20), Art. 16, von 

1957 war der zeitliche Abstand zwischen zwei Gewerk- 

schaftskongressen von 4 Jahren auf 5 Jahre heraufge- 

setzt worden. Wenn man das Statut beim Wort nimmt, 

wiirden also nach dem letzten Kongreb 1957 bereits 

die Termine fiir drei Kongrcsse (16 Jahre) verstrichen 

sein. Sclbst die Jahre der Paralysierung zwischen dem 

5. und 6. Parteitag (1929, 1948) iiberspannen einen 

nur wenig langcren Zeitraum, namlich 19 Jahre.

Der Aufbau des Gewerkschaftsnetzes verlauft anschei- 

nend unter starkem Druck von oben. Provinzkongresse 

finden z.B. wesentlich eher statt als urspriinglich ange

kiindigt. So war der Kiangsi-Kongreb fiir September 

1973 von der Partei angekiindigt worden; tatsachlich 

wurde er bereits am 1. August eroffnet (21). Der Grob- 

led der Provinzkongresse ist im wesentlichen in den 

fiinf Monaten von April bis August abgeschlossen wor

den. Wahrend im April nur zwei Kongrcsse stattfanden, 

war das Zentrum der Aktivitat Mai, Juni, Juli und 

August, jeweils mit 4, 12, 4 und 5 Kongressen der ins- 

gesamt 29 Provinzen.

GEWERKSCHAFTSST RUKTUR

Vor der Verabschiedung eines neuen Statuts miissen 

wir uns zum Verstandnis der wesentlichsten Eigenhei- 

ten des Gewerkschaftsaufbaus nach wie vor mit einer 

Riickblende auf das 1957 angenommene Papier be- 

gniigen, dessen Rahmen im iibrigen mit geringfiigigen 

Abandcrungen wohl auch fiir die Zukunft GiUtigkeit 

haben wird. Der Aufbau von der Spitze bis zur Basis 

ist in Artikel 15 - 34 niedergelegt (22). Danach fun- 

giert an der Spitze der Nationale Gewerkschaftskon- 

greb, der fiir den gesamten Nationalen Gewerkschafts- 

verband spricht. Der Kongreb bestimmt ein Exekutiv- 

komitee mit einer Kandidatengruppe, aus der bei Aus- 

fallen einzelne Mitglieder automatisch nachriicken. 

Plenarsitzungen des Exekutivkomitees sollen zweimal 

jahrlich vom Presidium einberufen werden, unter dem 

ein Sekretariat fungiert. Dem Gewerkschaftsverband 

ist eine betrachtliche Anzahl von Abteilungen zuge- 

ordnet, u.a. eine Abteilung fiir Beziehungen zum Aus- 

land, die “Arbeiterzeitung”, eine Schule fiir Arbeiter- 

kader sowie ein eigener “Arbeiterverlag”.

Einerseits unterstehen nun dem Zentralen Nationalen
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Gewerkschaftsverband Zentralgewcrkschaften in 

Provinzen, Kreisen und an der Basis. Auf der ande- 

ren Seite sind ihm an Berufsgruppen orientierte 

Einzelverbande sowohl auf nationaler Ebene wie in 

den Provinzen, Kreisen und an der Basis unterstellt. 

Seinerzeit gab es 16 solcher Nationaler Gewerk- 

schaftskomitees (23), und zwar die Gewerkschaften 

der Schwerindustrie-Arbeiter, der Bergleute, der 01- 

arbeiter, der Arbeiter des Bewasserungswesens und 

der Elektrizitat, Maschinenarbeiter, Textilarbeiter, 

Leichtindustrie-Arbeiter, der geologischen Arbeiter, 

Eisenbahnarbeiter, Strafientransportarbeiter, der 

Seeleute, Arbeiter des Post- und Fernmeldewesens, 

Land- und Forstwirtschaftsarbeiter, Arbeiter im Fi- 

nanz- und Wirtschaftswesen, dazu der Arbeiter im 

Erziehungswesen und in der Bauindustrie.

Nationale Kongresse der einzelnen Industriegewerk- 

schaften waren fiir “alle drei bis vier Jahre” ange- 

setzt.

Diese Doppelstruktur pflanzt sich von der Provinz- 

bis zur Basis-Ebene weiter fort. Grundlage dafiir ist 

Artikel 9, der besagt, die chinesische Gewerkschafts- 

pyramide sei auf dem Prinzip aufgebaut, eine Orga

nisation nach Industriegruppen mit einer Organisa

tion nach geographischen Gesichtspunkten mitein- 

ander zu koordinieren.

Alle Gcwerkschaftsmitglieder desselben Betriebes, 

derselben Institution oder Schule sollen in einer 

einzigen Organisation zusammengefafit, gleichzeitig 

aber auch Gewerkschaftsmitglieder der gleichen In- 

dustriegruppe national und lokal erfafit werdcn. 

Das System der doppelten Zustandigkeit - einmal 

vertikal wie vor 1957 iiblich, und zum zweiten ho

rizontal, wobei die wirkliche Kontrolle in die Hand 

des lokalen Parteikomitees gelegt ist - darf als Brem- 

se fiir allzu grohe Selbstandigkeit der Gewerkschaf

ten angesehen werden. Dab dabei zuweilen in der 

Praxis ein verwirrendes Knauel von Zustandigkeiten 

entstanden ist, legte bereits ein Bericht von Hsii Chih- 

chen zur Statuten-Abanderung auf dem 8. Kongrefi 

dar. Darin heifit es:

“Einige Genossen haben darum gebeten, daB der Statutent- 

wurf genaue Vorstellungen uber Funktionen und Verant- 

wortlichkeiten der lokalen Gewerkschaftsorganisationen so- 

wie der lokalen Zweige der Industriegewerkschaften enthal- 

ten sollte. Wir meinen, daB dies noch nicht getan werden 

kann, weil diese Frage sehr kompliziert ist und wir nicht ge- 

niigend Erfahrung in dieser Hinsicht haben" (24).

Das Verhaltnis Partei - Gewerkschaft wird ebenfalls 

deutlich angesprochen. In der Praambel des Statuts 

heiht es:

"Unter der Fiihrung der Arbeiterklasse sind die Interessen 

des Staates identisch mit den gemeinen Interessen des gan- 

zen Volkes und ebenso mit den fundamentalen Interessen 

unserer Arbeiterklasse. Die Gewerkschaften sollten die Ar

beiter erziehen, die Einheit des Interesses von Staat und In- 

dividuum anzuerkennen, und wenn diese beiden in Konflikt 

geraten, verstehen, daB die individuellen Interessen den In

teressen des Staates untergeordnet sein sollen".

In einem Nachsatz wird dann die Aufgabe der Gewerk

schaften angesprochen, die Forderungen der Massen 

zu unterstiitzen, sowie der Schutz ihres materiellen In

teresses und ihrer demokratischen Rechte. Der Ge- 

werkschaftsvorsitzende Lai Jo-yii fiihrte dies in seinem 

Bericht an den Kongreh in sehr gewundener Weise 

weiter aus.

VERLAUF DER PRO VIN Z»KO NG R ESSE

In Hunderten von Berichten, die uber die Provinzsen- 

der ausgestrahlt wurdcn und teilweise direkt aus den 

Provinzzeitungen iibernommen worden sind, spiegelt 

sich die laufende Reorganisationsphase. Dabei fallt 

auf, dah diese Vorgange in den englischsprachigen 

Agenturberichten von Hsinhua nur sehr sporadisch 

vermerkt werden und auslandische Korrespondenten 

in Peking wenig darauf eingehen. Moglicherweise zeigt 

sich darin nach der Kulturrevolution ein ebenso mafii- 

ges Interesse der Bevolkerung, wie es der Kritikkam- 

pagne entgegengebracht wird.

Die ersten beiden Gewerkschaftskongresse Shanghais 

und Pekings (Provinzrang!) fanden parallel vom 16.- 

21. April 1973 statt “unter tiefer Anteilnahme unse

res grohcn Fiihrers, des Vorsitzenden Mao und des 

Partei-ZK” (25). Mao Tse-tungs Verdienste in der Ar- 

beiterbewegung wurden herausgestellt. “Der grofie 

Bergarbeiterstreik von Anyiian, der personlich von un- 

serem Grohen Fiihrer, dem Vorsitzenden Mao, in der 

Periodo der Demokratischen Revolution gefiihrt wur- 

de, war ein brillantes Kapitel in der Geschichte der 

chinesischen Arbeiterbewegung” (26). Aus den Rund- 

funkmcldungen der Provinzen lassen sich in grofien 

Umrissen ZK-Anweisungen ablesen, die bisher nicht 

verbffcntlicht worden sind. Diese Instruktionen diirf- 

ten in etwa den Titel “Uber die Arbeit einer Rektifi- 

zierung der Gewerkschaften und die Anlage einer ge- 

sunden Basis” tragen (27) und setzen sich aus fiinf in 

mehreren Berichten zitierten Hauptpunkten zusam- 

men.

Punkt 1 gibt den iibergeordneten Rahmen: Er fordert zur Mit- 

arbeit an der Bewegung der Revisionismuskritik (Lin Piao) 

auf und zur Beteiligung an der Studienkampagne marxistischer 

Klassiker und der Werke Maos, die gegenwartig auf Hochtouren 

lauft. Die Kritik von Schwindlern der Art Liu Shao-ch'is auf 

die Gewerkschaften angewandt bedeutet Aufdeckung jeglicher 

Gegnerschaft zu Mao sowie die BloBlegung von Theorien wie 

"das Aussterben des Klassenkampfes", "Okonomismus" oder 

"Versuch, die Parteifiihrung uber die Gewerkschaften zu ne- 

gieren”. Die Einberufung des Provinzgewerkschaftskongresses  

ist ein ProzeB der Massenerziehung, ideologisch und politisch. 

Ein KongreB der Einheit und des Sieges soil angestrebt werden 

nach den Aufgaben, die der 9. Parteitag und das 2. Plenum 

von 1970 gesetzt haben.

Punkt 2: Die Arbeiter miissen uber die Aufgaben der Gewerk- 

schaftsarbeit instruiert werden. Es folgt die Definition aus der 

Praambel von 1957, daB Gewerkschaften eine Massenorgani- 

sation der Arbeiterklasse seien, ein solider Pfeiler der Diktatur 

des Proletariats und Schulen, in denen die breiten Massen der 

Arbeiter den Kommunismus studieren konnen. Die Gewerk-
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schaften sollen sich ihrer revolutionaren Aufgabe bewuBt 

sein, die Produktion fordern und Arbeiterkader fur Partei 

und Staat heranziehen. Sie sollen die Arbeiter ermutigen, 

Parteikader auf verschiedenen Ebenen zu unterstiitzen und 

zu "iiberwachen", damit der sozialistische Kurs beibehalten 

wird. Es folgt der unpolitische Teil der Gewerkschaftsaufga- 

ben, Fursorge fur die Arbeiter, Sicherheit in der Produktion, 

Arbeitsschutz, Erziehungsfragen und technische Ausbildung.

Punkt 3: Hier wird der Teilnehmerkreis eines Kongresses 

umrissen. Der Klassencharakter der Gewerkschaften und ihr 

Massencharakter sollen aufrechterhalten werden. Deshalb 

muB die Mehrheit der Delegierten aus Industriearbeitern be- 

stehen und die Gesamtzahl groBer als bei vorhergegangenen 

Kongressen sein. Frauen und Nachwuchsfunktionare sind zu 

fordern. Dazu sind Reprasentanten der im Umkreis statio- 

nierten Armeeeinheiten, der Armen und Unteren Mittel- 

bauern, pensionierte Arbeiter und Arbeiterfamilien zu betei- 

ligen. Bei der Wahl der Delegierten soil die Methode des 

"von unten nach oben" verwendet werden.

Punkt 4: Nach Maos Aufruf, Nachfolger fur die revolutiona- 

re Sache zu gewinnen, ist eine Dreier-Kombination aus alten, 

mittleren und jungen Gewerkschaftsvertretern anzustreben. 

Auch das Gewerkschaftskomitee muB groBer sein als friiher, 

und die Mehrzahl der Komitee-Mitglieder sollen Arbeiter 

sein, die weiterhin an ihrem Arbeitsplatz tatig sind. Junge 

Arbeiter und Frauen mussen angemessen vertreten sein.

Punkt 5: Hier wird eigens den Parteikomitees (und nicht den 

Revolutionskomitees) die Initiative fur die Organisationsar- 

beit zugesprochen und zum Aufbau eines Gewerkschafts- 

netzes in den Stadten, Kreisen und an der Basis aufgefordert 

(28).

Die uber die Provinzsender verbreiteten Dokumente 

sind gewohnlich 1. ein Partcibeschluh uber Einberu- 

fung und Modalitaten des Provinzkongresses; 2. ein 

Bericht iiber die Eroffnung des Kongresses und 3. 

ein abschliebender Bericht mit den Ergebnissen.

4. bringt der Rundfunk in einigen Provinzen einen 

begleitenden Leitartikel der regionalen Zeitung. 

Vorbild und Model! sind die Gewerkschaftskongres- 

se Pekings und Shanghais vom April. Chekiang (29) 

sandte zum Beispiel je cine Provinz-Inspektions- 

und Studiengruppc nach Peking und Shanghai, die 

auf der vorbereitenden Parteisitzung Bericht erstat- 

teten fiber die Erfahrungen der beiden Stadte. Drei 

Griinde diirften fur die Wahl der Kongrcsse Shang

hais und Pekings als Modell sprechen. Einmai ist die 

Vorbereitungsarbeit in diesen Stadten leichter iiber- 

schaubar als in den Provinzen. Peking gibt dazu als 

Hauptstadt den Ton an, Shanghai als Wiege der Ar

beiterbewegung. In einem kurzen, sehr allgemein ge- 

haltenen (Jberblick wird im Rundfunk auf die Ge- 

schichte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaf

ten eingegangen. Vereinzelt beriicksichtigt man lo- 

kale Ereignisse der Provinz. Betriebe in Shanghai ab- 

solvierten z.B. Anfang April spezielle Studienklas- 

sen fiber die Geschichte der Arbeiterbewegung (30). 

Veteranen aus der Friihzeit der Arbeiterbewegung 

nahmen am Pekinger Gewerkschaftskongrefi teil wie 

der 75jahrige Arbeiter, der als lebende Mahnung 

an den Peking-Hankou-Eisenbahnerstreik vom 7.

Februar 1923 gelten konnte (31).

Im Leitartikel der Volkszeitung vom 24.4.1973, der 

in alien Provinzen studiert wurde, ist die jetzt ver- 

bindliche Perspektive der Arbeiterbewegung nur ganz 

allgemein umrissen (32).

Zusammenbruch und Zerschlagung der Gewerkschaf

ten in der Kulturrevolution werden in einer einheit- 

lichen Sprachregelung nicht als Unterbrechung hin- 

gestellt, der der jetzige Neuaufbau folgt, sondern es 

wird Wert auf eine nahtlose logische Entwicklung 

der Einzelphasen gelegt, was einer Gliittung der Er

eignisse wahrend der Kulturrevolution sehr nahe- 

kommt. Hier die Kernsatze dieser Passage nach dem 

Leitartikel der Volkszeitung:

"Die Masse der Arbeiter rebellierte als Antwort auf den Ruf 

des Vorsitzenden Mao. Sie hielt wahrend der GroBen Prole- 

tarischen Kulturrevolution das GroBe Banner hoch." "Es ist 

gerechtfertigt, gegen Reaktionare zu rebellieren."

"Die Arbeiter erhoben sich gegen die revisionistische Linie und 

sturzten sich enthusiastisch in den Kampf, Liu Shao-ch'i und 

andere politische Schwindler zu exponieren und zu kritisie- 

ren. Gestiitzt und gefijhrt vom proletarischen Hauptquartier 

mit dem Vorsitzenden Mao an der Spitze haben Arbeiter 

Shanghais vereint mit den revolutionaren Massen und revolu

tionaren Kadern der ganzen Stadt die Flammen der Januar- 

1967-Revolution entfacht, den konterrevolutionaren Okono- 

mismus zerschmettert und den Teil der Macht zuriickerobert, 

der von den Autoritaten, die den kapitalistischen Weg gingen, 

usurpiert worden war. ... In Obereinstimmung mit dem Gro

Ben Strategischen Plan des Vorsitzenden Mao hat die Pekin

ger Arbeiterklasse die Initiative ergriffen und Reprasentanten 

ausgesandt, die in Koordinierung mit VBA-Kraften Mao-Tse- 

tung-Denken-Propagandatrupps formten. Diese Trupps bega- 

ben sich auf das Feld des Uberbaus und fiihrten die Politik 

der Partei buchstabengetreu durch. Das forderte die Um-

formung dieser Abteilungen entsprechend den Ansichten der 

Arbeiterklasse" (33).

Im iibrigen werden die zunachst in ganz andere Rich- 

tung zielenden Delegierten-Kongresse als natfirliches 

Bindeglied zum jetzigen Neuaufbau interpretiert.

Nach den Abschlufiberichten zu urteilen, sind die 

Ffinf-Punkte-Forderungen der ZK-Weisung weitge- 

hend erffillt worden. Die Provinzkongresse bestanden 

aus besonders grohen Gremien von rd. 1500 Delegier

ten. In Fukien z.B. waren es 1.011 Delegierte, davon 

70,3% Industriearbeiter und 30,8 Frauen. 51 der zu- 

satzlich geforderten Vertreter aus Massenorganisa- 

tionen usw. wurden erwahnt. Das neue Gewerkschafts

komitee der Provinz besteht aus 81 Mitgliedem und 

16 Kandidaten. 28,9% sind Frauen. Der Standige Aus- 

schuh des Komitees besteht aus 21 Mitgliedern (34).

Die Frage, wie weit wirklich junge Nachwuchskrafte 

herangezogen worden sind, wie weit es sich um Akti- 

visten handelt, die sich in der Kulturrevolution einen 

Namen gemacht haben, und wie weit alte Kader re- 

habilitiert worden sind, lafit sich noch nicht abschlie- 

hend beantworten. Es scheint sich jedoch das Bild 

zu bestatigen, das der inzwischen abgeschlossene Auf

bau der Kommunistischen Jugendliga ergeben hat.
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Fur die Liga-Fiihrung ist ein Durchschnittsalter von 

25 Jahren errechnet worden (35). Es handelt sich 

jedoch weniger um bekannte junge Arbeiterfiihrer 

der Kulturrevolution als um spater auf den Plan ge- 

tretene Aktivisten. Im Faile der Gewerkschaften 

sind einerseits eine Reihe von in der Kulturrevolution 

attackierten Kademrehabilitiert worden wie der frii- 

here Vizevorsitzcnde und Sekretar des Gewerk- 

schaftsverbandes, Ma Ch’un-ku (36). Auf der ande- 

ren Seite sind Aktivisten wie der auf dem 9. Partei- 

tag ins ZK aufgeriickte und auf dem 10. Parteitag 

sogar zum stelfvertretenden Parteivorsitzenden avan- 

cierte Arbeiterfiihrer Wang Hung-wen zum Sekretar 

des Shanghai-Verbandes ernannt worden. In Peking 

erhielt diesen Posten Ni Chih-fu, ein verdienter Ar- 

beiter, der 1964 neue Bohrer und wirksamere Bohr- 

techniken entwickelt hatte, in der Kulturrevolution 

als Vertretcr der Pekinger Arbeiter aufgetreten war 

und ebenfalls auf dem 9. Parteitag ins ZK gelangte 

(37).

Wie weit freilich bei diesem etwas forcierten Aufbau- 

prozefi die Kreis- und Basisebene tatsachlich bereits 

vollstandig reorganisiert ist, steht dahin. Zwar diirfte 

ein Grofiteil der Kreis-Gewerkschaftskomitees be

reits funktionieren. In Anhui haben jedoch bisher 

nur “verschiedene” Stadte und Kreise diese Aufgabe 

bewaltigen konnen. In Shantung hat man an der Ba

sis in Stadten und Kreisen “uber 80%” Komitees 

wiederaufgerichtet, aus der Inneren Mongolei kam 

eine 25prozentige Vollzugsmeldung (38).

Wie grofi die Mitgliedschaft ist, die nach dem jetzi- 

gen Reorganisationsfieber noch weiter verstarkt 

worden sein mufi, lafit sich bisher ebensowenig sa- 

gen. Schon die zwischen 16 und 50 Mio. schwanken- 

den Angaben fur die Zeit vor der Kulturrevolution 

zeigen, dab hier kaum Genauigkeit zu erwarten ist. 

Eine Schatzung von etwa 20 Mio. Gewerkschafts- 

mitgliedern scheint der Wahrheit am nachsten zu 

kommen (39). Zum Verglcich: Der Europaische Ge- 

werkschaftsbund beziffert seine Mitgliedschaftszahl 

auf 30 Mio. (40).

Aus cinem groheren zeitlichen Abstand heraus wird 

sich erst beurteilen lassen, ob die neuen Gewerk

schaften wie vor 1966 relativ bcdeutungslos bleiben 

oder eine wirksamere Vertretung der Arbeiter wer- 

den. Die moglichen Konfliktsituationen sind jeden- 

falls durch die drei Krisen seit 1949 bereits ange- 

steckt. Die gegenwartige Politik, die eine sozialisti- 

sche Wettbewerbsbewegung erneut mit verstarkten 

materiellen Anreizen verbindet und neben “Arbeits- 

helden” 1971 und 1972 sich auf 6% belaufende (41) 

Lohnerhohungen brachte, legt nahe, dafi sich die 

neuen Gewerkschaften am ehesten vor einer neuen 

Welle des “Okonomismus” hiiten miissen.

Martin

Nationale Gewerkschaftskongresse

Mai 1922:

1. Nationaler GewerkschaftskongreB in Kanton 

Generalsekretar Teng Chung-hsia.

Mitglieder: 200.000.

Mai 1925:.

2. Nationaler GewerkschaftskongreB in Kanton 

Generalsekretar Lin Wei-min

Stell vertreter Liu Shao-ch'i und Liu Wen-sung

Mitglieder 540.000

Mai 1926:

3. Nationaler GewerkschaftskongreB in Kanton 

Mitglieder: 1.240.000

Marz 1927:

4. Nationaler GewerkschaftskongreB in Hankou 

Mitglieder: 2.800.000

September 1929:

5. Nationaler GewerkschaftskongreB in Shanghai

August 1948:

6. Nationaler GewerkschaftskongreB in Harbin 

Vorsitzender Ch'en Yiin

Stellvertreter Li Li-san, Liu Ning-yi und Chu Hsiieh-fan

Mitglieder: 2.830.000

Mai 1953:

7. Nationaler GewerkschaftskongreB in Peking

Vorsitzender Lai Jo-yu

Stellvertreter Liu Ning-yi u.a.

Mitglieder: 10 Millionen

Dezember 1957:

8. Nationaler GewerkschaftskongreB in Peking

Vorsitzender Lai Jo-yu

Mitglieder: 16.300.000

Zeitfolge der Provinzkongresse 1973

Monat: April Mai Juni Juli August September

Anzahl der Kongresse: 2 4 12 4 5 I
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Gewerkschaftskongresse in den Provinzen 1973

Anhui Mai/Juni

Chekiang Juli

Chinghai August

Fukien Juli

Heilungkiang Ju ni/Jul i

Honan
September

Hopei
Juni/Juli

Hunan August

Hupei

Innere Mongolei

Juni 

Juni/Juli

Kansu Juni

Kiangsi Au gust

Kiangsu
Juni/Juli

Kirin
Mai/Juni

Kuangsi Juni

Kuangtuna Juni
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