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Wie miissen die Texte studiert werden? Es wird 

Gruppenarbeit organisiert und auf zusatzliche 

private Beschaftigung mit den Werken Wert ge- 

legt. Das Studium soli wahrend der Arbeit und 

nach der Arbeit abgeleistet werden. Kader des 

Kreisparteikomitees von Pingtan in Fukien stu- 

dieren z.B. wdchentlich zwei halbe Tage und 

dariiber hinaus taglich je eine Stunde privat. (11) 

Leitende Kader, vor allem der Erste und Zweite 

Sekretar des jeweiligen Kreis-Parteikomitees, 

setzen Studienkurse an, die sie von “Zentralen 

Studiengruppen” aus personlich lenken. Leitende 

Kader nehmen in Rotationsgruppen nacheinan- 

der an den Leseveranstaltungen teil, um die nor

male Arbeit nicht zu beeintrachtigen. Spezielle 

Studiensysteme werden entwickelt und teilwei- 

se in den Lehrplan der Schulen eingebaut. Aus 

dem Kreis Hengshan meldet Hsinhua, dab das 

Biicherstudium in die Kurse der uber 3000 po- 

litischen Abendschulen eingefiigt worden sei. 

(13) Fiihrende Kader der Nordostprovinz Kirin 

sind vom Provinz-Parteikomitee zu kurzfristigen 

Studienklassen zusammengefafit worden mit 

insgesamt mehr als 1000 Teilnehmern. (14) Dem 

Erfahrungsaustausch und der Planting schliefi- 

lich dienen speziell einberufene Konferenzen. 

(15)

Welche Erfolge nun verspricht sich die chinesi- 

sche Fiihrung von dieser Vertiefung der Kam- 

pagne?

Fiir die von der laufenden Tagesarbeit praktisch 

ganz ausgefiillten Funktioniire in den Kreisen, 

Regimentern und dariiberliegenden Einheiten 

( -& I J] -E.) ist das Studium der euro- 

paischen Klassiker, die noch dazu vor dem Hin- 

tergrund der europaischen Geistes- und SoziaL 

geschichte geschrieben sind, ein mehr als miihe- 

volles Unterfangen. Welche Auswirkungen also 

verspricht sich die Fiihrung von diesem “Stu

dium marxistischer Werke”, die zu einer Sisy- 

phusarbeit zu werden droht?

Bei oberflachlicher Betrachtung konnte man 

leicht zu dem Schlufi kommen, dafi mit Hilfe 

der marxistischen Klassiker die Mao Tse-tung- 

Ideen relativiert, wenn nicht gar entwertet wer

den sollen. Von einer solchen “Entmaoisierung” 

kann aber keine Rede sein. Eher ist das Gegen- 

teil der Fall. Betrachtet man namlich die “Sechs 

Werke”, so wird schnell deutlich, dab sie, mit 

Ausnahme des “Biirgerkrieges in Frankreich”, 

alle auf den Nenner einer scharfen kritischen 

Auseinandersetzung mit ideologischen Gegnern 

zu bringen sind, die damals wie heute von glei- 

chem Schrot und Korn sind, handele es sich 

nun um Lassalle, um Liu Shao-ch’i oder aber 

Lin Piao. Es wurden m.a.W. gerade solche Klas

siker ausgewahlt, die den Mao Tse-tung-Ideen 

eine ungleich starkere Resonanz verleihen 

konnen, als es etwa eine magere Aphorismen- 

sammlung im Stile des kleinen “Roten Buches” 

vermag, das ja mehr an den Glauben als an den 

“wissenschaftlichen” Verstand appelliert.

Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

a) Beim Studium der Marx’schen “Kritik des 

Gothaer Programms” (16) kam das Verfasser- 

kollektiv des Provinzparteiausschusses von Hei

lungkiang zu dem Ergebnis, dafi es durchaus 

mit dem Sozialismus vereinbar sei, den Volks- 

massen ein Engerschnallen des Giirtels zuzumu- 

ten. Diese Erkenntnis kam dem Kollektiv bei

der Auseinandersetzung mit den Verteilungsmaxi- 

men Lassalles und seines chinesischen Nachfolgers, 

Liu Shao-ch’i. Folgendermafien verlauft die Argu- 

mentationskette: Lassalle, “Liu Shao-ch’i und an- 

dere Schwindler” scien davon ausgegangen, dafi 

die kapitalistische Produktionsweise an sich gar 

nicht so schlecht sei und deshalb am Kapitalismus 

eigentlich nur die Distributionsverhaltnisse gean- 

dert werden miifiten. Der Hauptwiderspruch zwi- 

schen Produktivkraften und Produktionsverhalt- 

nissen liege also lediglich im Bereich der Vertei- 

lung. Nun, eine Ansicht, wie sie hier geiiufiert 

werde, sei Verrat am Sozialismus: Der Verteilungs- 

modus schwebe ja nicht im leeren Raum, sondern 

sei aufs engste mit den Produktionsverhaltnissen 

verbunden. Kapitalistisches Eigentum bedinge 

namlich einen kapitalistischen - und sozialistisches 

Eigentum einen sozialistischen Verteilungsmodus. 

Der Hauptwiderspruch zwischen Produktivkraften 

und Produktionsverhaltnissen liege deshalb beim 

Privateigentum, das ja die Voraussetzungen fiir 

die individuelle Aneignung des vom Kollektiv er- 

arbeiteten Mehrwerts iiberhaupt erst ermogliche, 

und nicht etwa blofi bei der Verteilungsweise.

Wie ferner mufi der Arbeitsertrag verteilt werden? 

Auch hier gibt es eine Kontroverse. Lassalle habe 

beispielsweise gefordert, dafi der Arbeitsertrag 

“unverkiirzt” verteilt werden miisse. Dieselbe For- 

derung erhoben nach Ansicht des Verfasserkollek- 

tivs auch Liu Shao-ch’i und seine Anhanger, wenn 

sie die Parolen “mehr Verteilung”,’lnehr erhalten” 

und “mehr Genufi” ausgeben, also typische 

Wohlfahrtsparolen verstreuen.

Demgegeniiber fordert Marx, dafi die Verteilung 

nicht etwa unverkiirzt, sondern im Gegenteil “mit 

Abziigen” vor sich gehen mufi. Von dem gesell- 

schaftlichen Gesamtprodukt seien namlich so um- 

fangreiche Abziige zu tatigen, dafi am Ende eine 

wirksame Akkumulation als Quelle fiir eine aus- 

gedehnte neue Produktion zustande kommt. Erst 

der nach Vornahme der Abziige verbleibende Rest 

kbnne also verteilt werden, wobei der Grundsatz 

“Jeder nach seinen Fahigkeiten, jeder nach seinen 

Leistungen” und nicht etwa nur das nichtssagende 

Prinzip “mehr verteilep” im Vordergrund stehen 

miisse.

Eine solche Politik aber bedeute nicht mehr und
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nicht weniger als die Einhaltung von Grundsatzen, 

die Mao Tse-tung sehon immer gefordert hat. 

Bcreits im Jahre 1942 habe er verlangt, daft die 

“Entwicklung der Wirtschaft und die Sicherung 

der Versorgung zur Generallinie unserer Arbeit 

auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Finanzen” 

gemacht werden miissen. (17) In der beriihmten 

Widerspruchsrede von 1957 wurde diese Forde- 

rung nochmals ausdriicldich wicderholt: “Hin- 

sichtlieh der Frage der Verteilung miissen wir so- 

wohl die Intercssen des Staates und des Kollektivs 

als auch die des einzelnen beriicksichtigen.”

b) Noch deutlicher tritt die Kontinuitat der “Mao 

Tsc-tung-Ideen” im Lichte der marxistischen 

Klassiker beim Studium des “Manifests” zutage, 

die ein gewisser Sun Chuan-mei (18) angestellt 

hat.

Im Mittelpunkt des Manifestos stehe die Auffor- 

derung an das Proletariat, die materiellen Ketten 

des privaten Eigentums (sowie der dieses Eigen- 

tum beschiitzenden Staatsmaschinerie der Aus- 

beuterklasse) und weiterhin die geistigcn Ketten 

der traditionellen Ideologic der Ausbeuterklasse 

zu zerbrechen und abzustreifen.

Der Vorsitzende Mao habe den Gedanken die

ses “zweifachen radikalsten Brechens” aufge- 

griffen, indem er darauf aufmerksam machte, 

daft nach der sozialistischen Umwandlung des 

Eigentums und der Staatsgewalt noch cine lange 

Zeitspanne vergehen miisse, ehe das Proletariat 

die Macht an alien Fronten des Uberbaus er- 

griffen, also mit anderen Worten auch die zwei- 

te Kette zerbrochen habe. Die Weisung, “sein 

cigenes egoistisches Selbst zu bekampfen und 

den Revisionismus zu kritisieren” weise hierbei 

den richtigen Weg. Politik und Selbstkritik seien 

die einzigen Methoden, um die von Marx und 

Engels gewiesene Aufgabe des “zweifachen ra

dikalsten Brechens” zu vollenden.

e) Ein gewisser Wang Ch’e (19) verstand es 

schliefilich, aus Engels “Anti-Diihring” eine 

scharfe Waffe gegen Lin Piao zu schmieden, wo- 

bei allerdings nie der Name Lins selbst auftaucht, 

sondern immer nur von Liu Shao-ch’i und “an

deren Hochstaplern” die Rede ist. Der Berliner 

Dozent Eugen Duhring habe drei dicke Oktav- 

Bande uber das “System der Philosophic”, der 

“Politischen Okonomie des Sozialismus” und 

der “Kritischen Geschichte der politischen Oko- 

nomie” verfaftt, die freilich, wie Engels ihm vor- 

warf, durch und durch “aprioristisch” und nicht 

etwa aufgrund praktischer Erfahrungen ent- 

standen seien. Auf den ersten Blick konnte Duh

ring “als Genie” gelten, in Wirklichkeit aber 

war er, wie Engels es ausdriickte, nichts anderes 

als ein “vorlauter Zwerg”, der “hoheres Blech” 

von sich gab. Duhrings Sozialismus war also we- 

der eine Widerspiegelung der objektiven Ent- 

wicklungsgesetzmaftigkeit der Gesellschaft noch 

eine Widerspiegelung der Klasseninteressen des 

Proletariats, sondern war abgeleitet aus einem 

sogenannten Prinzip der “AUgemeingultigkeit 

und Gerechtigkeit”. Liu Shao-ch’i und “andere 

1 lochstapler” seien in dieser Beziehung Duh

rings Fortsetzer. Sie lehnten Praxis, Nachfor- 

schung und Untersuchung ab und befiirworte- 

ten stattdessen “Selbstschulung” (so das be- 

kannteste Werk Liu Shao-ch’is) hinter geschlos- 

senen Tiiren. Sie betrachteten die allgemeine 

Wahrheit als etwas aus der Luft Gegriffenes, als 

abstrakt Formelhaftes und machten Reklame da- 

fur, daft Theorien das Produkt eines genialen 

Kopfes seien. Doch Genialitat allein geniige kei- 

nesWegs, wie etwa das Beispiel Saint-Simons be- 

weist. Selbst Marx, Engels, Lenin und Stalin konn- 

ten ihre “genialen” Theorien nur deshalb auf- 

stellen, weil sie zu ihrer Zeit personlich an der 

Praxis des Klassenkampfes und der wissenschaft- 

lichen Experimente teilgenommen hatten. Auch 

die Mao Tse-tung-Ideen verdankten ihre Entste- 

hung ausschlieftlich der Tatsache, daft der Vor

sitzende Mao es verstanden habe, die allgemein 

giiltige Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit 

dor konkreten Praxis der Revolution im zeitge- 

nossischen China zu verbinden.

“Liu Shao-ch’ i und andere Hochstapler” aber 

hatten dadurch den Sozialismus zu diskreditieren 

und sich selbst an die Macht zu bringen versucht, 

daft sie in ihrem eigenen Interesse die Mao Tse- 

tung-Ideen als absolut hinstellten und in den Him

mel hoben, wahrend sie sie doch in Wirklichkeit 

herabsetzten. Anscheinend bemiihten sie sich, 

die absolute Autoritat des Vorsitzenden Mao her- 

auszustellen, in Wirklichkeit aber sei es ihnen aus

schlieftlich daran gelegen, ihre eigene absolute 

Autoritat zu etablieren. Das negative Beispiel Duh

ring sei im China der 70er Jahre so aktuell wie 

eh und je. Wie sagte doch der Vorsitzende Mao? 

“Erkenntnisse konnen nur auf dem Wege der Pra

xis gewonnen werden und miissen sich dann wie- 

derum in der Praxis bewahren.”

An dieser Stelle wird nun besonders klar, warum 

neuerdings die Klassiker wieder so hohes Ansehen 

genieften. Wurde doch aus der heutigen Sicht der 

Maoisten das “Denken Mao Tse-tungs” noch nie 

so konsequent mifibraucht wie unter Lin Piao; 

und nie hat es deshalb so sehr des Gesundbrunnens 

der reinen und urspriinglichen Lehre bedurft wie 

gerade seit dem Sturz des so lange als “engsten 

Waffengefiihrten” gepriesenen “Hochstaplers” 

Lin.

Wiirdigt man die Resultate der drei hier vorge- 

stellten Abhandlungen, so kommt man zu dem 

Ergebnis, daft hier die Munition der “Mao Tse- 

tung-Ideen” mit Geschiitzen des 19. Jahrhunderts 

auf Gegner im zeitgendssischen China abgeschos- 

sen wird. In ihrer praktischen Konsequenz laufen 

die drei theoretisch so sorgfiiltig ausgefeilten Ab

handlungen auf durchaus handfeste gegenwarts-
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bezogene Forderungen hinaus: In der Alltags- 

sprachc formuliert lichen sich die drci Postulate 

folgendermafien wiedergeben: Zu a) “Weniger 

konsumieren, mehr sparen”; zu b) “keine leeren 

Hoffnungen auf Beendigung des Klassenkampfes!”; 

zu c) “kein egozentrisches Treiben mehr unter 

dem Deckmantel der Mao Tse-tung-Ideen!”

Die verst ark te Massenbewegung zum Klassiker- 

studium, wie sie hier in einigen Aspekten ge- 

sc.hildert wurde, ist auf langere Dauer abge- 

stellt, wird aber zugleich auch in die laufende 

“Bewegung zur Kritik des Revisionismus und 

zur Rektifizierung des Arbeitsstils” eingebet- 

tet. Durch eine fundiertere Auseinanderset- 

zung mil dem zeitgenossischen Revisionismus 

anhand marxistischer Klassiker soil die Partei 

neu ausgerichtet und dadurch zur Riicknahme 

der Macht aus den Hiinden des Militars ermutigt 

werden.

Es gab einmal eine Zeit (vor allem in den Jah- 

ren der Kulturrevolution), in der die Klassiker 

gegenuber den “Mao Tse-tung-Ideen” nur noch 

ein Schattendasein fuhrten. Wenn man sich nun 

der alien Schriften erneut erinnert, so deshalb, 

weil die Rich tigkeit des gegenwiirtigen Kurses 

im Rahmen des Gesamtverlaufes der marxisti- 

schen Geschichte bewiesen werden soil. “Le- 

bendigcs Studiurri und lebendige Anwendung 

der Mao Tse-tung-Ideen” war einst eine der be- 

riihmtesten Parolen Lin Piaos. Jahrelang war 

die Presse voll von Schilderungen iiber die Wun- 

derwirkungen des “kleinen Roten Buches”, 

das ja in der Tat eine Zeitlang auch mit dem 

alt-ehrwiirdigen buddhistischen Magie-Ter minus 

“ G escI zes w a f fe ” be d acht

wurde. Das Studium, wie es jetzt betrieben 

wird, entspricht wieder mehr den wissenschaft- 

lichen Traditionen des Marxismus. Andererseits 

kann natiirlich kaum ein Zweifel dariiber auf- 

kommen, dah viele der von Alltagsaufgaben ah- 

sorbierten und mit dem Marxismus nicht iiber- 

ma&ig vertrauten Funktioniire die Methode Lin 

Piaos sympathischer fanden als das “Studium”, 

bei dem es gilt, komplizierte ideologische Ge- 

dankengange nachzuvollziehen und sich obem 

drein mit den geistigen und gesellschaftlichen 

Hintergriinden Europas im 19. Jahrhundert 

vertraut zu machen.

Der oben erwahnte Leitartikel der Volkszeitung 

bettet die Lesebewegung in den 22 Jahre alten, 

ununterbrochenen Klassenkampf und in die so- 

zialistische Revolution seit 1949 ein. Dabei 

taucht am Horizont die alt-ehrwiirdige Rektifi- 

zierungskampagne aus dem Yenan des Jahres 

1942 auf. Die Grundkonzeption dieser immer 

wieder am Horizont auftauchenden Bewegung 

lautete: “Erstens, fiir das Vergangene strafen 

zur Belehrung fiir (be Zukunft” und zweitens 

“kurieren, um den Kranken zu ratten”. Um die

ses Ziel der “Verbesserung des Arbeitsstils” 

zu erreichen, beschlofi das ZK damals folgende 

Methode: Es traf “eine Auswahl von Partei- 

dokumenten und kompilierte weitere mit Rek- 

tifizierungsfragen zusammenhangende Texte des 

Marxismus-Leninismus, organisierte das um 

fassende Studium dieser Materalien und der 

Entwicklung der innerparteilichen Demokra

tie; es sorgte fiir die breite Entfaltung der Kri

tik und Selbstkritik im Geiste dieser Dokumen- 

te, es veranlafite die Parteimitglieder, die von 

ihnen begangenen Fehler zu erklaren, die Wur 

zel der Fehler konkret zu analysieren und ar- 

beitete Mafinahmen zu ihrer Beriehtigung 

aus.” (20) Nicht unintcressant ist es zu erfah- 

ren, dafi unter den zahlreichen damals heran- 

gezogenen Dokumenten des Marxismus-Leni

nismus kein einziges Werk von Marx oder En

gels war. Vielmehr warden folgende sechs 

“auslandische Schrifstiicke” herangezogen: (21)

1) Stalins “Fiihrung und Kontrolle”,

2) Stalins “Gleichmacherei” und

3) Stalins “Selbstkritik”. - Ferner

4) Lenin und Stalin “Partei-Disziplin und 

Parteidemokratie” (bestehend aus Ausziigen 

von Stalins Bericht an den 25. Parteikorigrefi 

von 1927 und Lenins “Linksradikalismus, 

eine Kinderkrankheit des Kommunismus” 

sowie “Zwei Schritte vor, ein Schritt zuriick”.

5) Dimitroff: “Kaderpolitik und Kadererzie- 

hungspolitik” sowie

6) der Schluhabschnitt der offiziellen 

“Geschichte der kommunistischen Parteider 

Sowjetunion”.

Bezeichnenderweise befassen sich saintliche 

hier herangezogenen Schriften mit Organisa- 

tionsfragen der Partei, die ja nicht ganz ohne 

Grund auch 1972 wiederum im Mittelpunkt 

stehen, wenngleich die Perspektive nun etwas 

erweitert ist und auch Probleme des soziali- 

stischen Aufbaus mit einbezieht.

Was war das Ergebnis der Ausrichtungsbewe- 

gung von Yenan? In der “Kurzen Geschichte 

der Kommunistischen Partei Chinas” heifit es, 

dafi “diese Bewegung das theoretische Niveau 

der chinesischen Kommunisten betrachtlich 

erhohte und zu einem nie dagewesenen Zusam- 

menschluh der Partei auf der Grundlage des 

Marxismus-Leninismus fiihrte.” (22)

Sollte das Jahr 1972 eine Wiederholung des 

Jahres 1942 sein? ma, we

( Anmerkungen s.S.30)
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Japan - Volksrepublik China

C.a. hat in seinem Juli-Heft anlahlich des Schroder-Besuches in Peking eine ausfiihrliche China-Deutschland-Dokumen- 

tation vorgelegt.

“Nach dem 28. September” - wie es neuerdings hei&t - spricht nun Kakuei Tanaka, der neue Ministerprasident Ja

pans, in der chinesischen Hauptstadt vor. 1st Deutschlands Verhaltnis zur VRCh - vor allem wegen der sowjetisch- 

chinesischen Implikationen - schon delikat genug, so wird die chinesisch-japanische Annaherung geradezu von einer 

Milchstrahe von Problemen gesaumt.

C.a. mochte einige der wichtigsten Probleme zum chinesisch-japanischen Verhaltnis herausgreifen. Bereits im vorlie- 

genden Heft von “China aktuell” sind zwei Themen des Monats solchen Japanproblemen gewidmet, die das Verhalt

nis zu China betreffen.

Im Beitrag “Japan am Scheidewege” sollen zuniichst die Optionsmoglichkeiten des Inselreiches ausgeleuchtet wer- 

den, wobei die Frage im Vordergrund steht, ob Japan aufgrund seiner geopolitischen Position fiir eine Zusammenar- 

beit mit China determiniert ist.

Der zweite Beitrag “Der Annaherungsprozeh Japan - VRClTbringt einen Riickblick auf die Entwicklung der Bezie- 

hungen beider Staaten seit der Griindung der VRCh im Jahre 1949. In der September-Nummer sollen dann weitere 

Abhandlungen folgen.

JAPAN AM SCHEIDEWEGE

Solange das internationale System in schoner 

Einfachheit noch bipolar gestaltet war, konnte 

Japan es sich leisten, unter dem militarischen 

Schirm der Vereinigten Staaten sich ganz sei

nem wirtschaftlichen Wiederaufbau zu widmen 

und auhenpolitisch passiv zu bleiben. Spatestens 

mit dem Besuch Nixons in Peking und mit den 

ncuesten protektionistischen Mahnahmen der 

USA gegen die japanischen Importe, mit dem 

Beginn ferner einer weltoffenen chinesischen 

Auhenpolitik und schliehlich dem Angebot 

der Sowjetunion an Tokyo zur gemeinsamen 

Ausbeutung Sibiriens ist auch im pazifischen 

Raum der Zug zur Multipolaritat spurbar, - 

man kann sagen, fiir Japan sogar schmerzhaft 

spurbar geworden.

Vier Optionen scheinen dem Inselreich praeter 

propter offenzustehen: die Verbindung mit 

der Sowjetunion, die Aufrechterhaltung der 

engen Bindung an die USA, die Annaherung an 

die VRCh oder schliehlich der grohe Sprung in 

die aufienpolitische Selbstandigkeit und Unab- 

hangigkeit, wobei Japan versuchen miifite, sich 

vor allem im pazifischen Raum eine Infrastruk- 

tur von politischen und wirtschaftlichen Ver- 

bindungen aufzubauen.

Es gilt, diese vier Moglichkeiten im einzelnen 

zu untersuchen und dabei vor allem festzustel- 

len, ob Japan nicht aus geopolitischen Erwii- 

gungen fiir ein enges Zusammengehen toil China 

determiniert ist. Fragt sich doch jeder, der einen


