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BLEIBEN DIE PLANETEN AUF IHREN BAHNEN?

(Peking und die Provinzen)

Mit zu den fundamentalen Fragen, die in der 

VRCh je nach den gegebenen Umstanden perma

nent neue Antworten herausfordern, gehort das 

Verhaltnis zwischen Zentrale und Provinzen. Nie 

freilich in der dreiundzwanzigjahrigen Geschichte 

der VRCh hat sieh dieses Problem so scharf ge- 

stellt wie seit Beginn der Kulturrevolution. In der 

westlichen Literatur hat sieh deshalb ein ganzer 

Knauel von Theorien gebildet, der mehr zur Ver- 

wirrung als zur Klarung beitragt. Ziel dieses Auf- 

satzes ist es, die einzelnen Theorie-Ansatze syste- 

matisch geordnet nebeneinanderzustellen und da- 

mit ein Geriist fiir spatere Operationen zu liefern, 

die auf langere Sicht unter anderem auch im Zu- 

sammenhang mit dem Fragenbereich der Nachfol- 

ge Mao Tse-tungs und der heutigen Fiihrungs- 

schicht in Peking notig werden diirften.

Im Mittelpunkt solcher Betrachtungen stehen 

zwei Ausgangsfragen, auf die die Untersuchung 

immcr wieder rekurrieren muh, namlich die Frage 

nach dem Umfang der Autonomie der Einzelre- 

gionen vis a vis Peking und ferner nach dem Stel- 

lenwert der Streitkraite in den Provinzen. Beide 

Fragestellungen sind offensichtlich aufs engste 

miteinander verkniipft.

Das de-iure-Verhaltnis zwischen Zentrale und Re- 

gionen ist eindeutig fixiert und kann deshalb im 

vorliegenden Zusammenhang in wenigen Satzen 

abgehandelt werden: Nach der Verfassung von 

1954 sowohl (Art. 2 II und 66 II) wie auch nach 

dem Verfassungsentwurf von 1970 (Art.3) regelt 

sieh das Verhaltnis zwischen der Zentrale und den 

Einheiten auf der unteren Ebene nach dem Grund 

satz des demokratischen Zentralismus(l). Da fer

ner die “staatlichen Machtorgane der Diktatur des 

Proletariats” (also unter anderem die Provinz-Re- 

volutionskomitees als hochste Verwaltungsorgane 

in den Provinzen) und die Volksbefreiungsarmee 

unter der Fiihrung der Partei stehen (Art.5 Abs.V 

der Parteisatzung von 1969),ist eine klare Fiih- 

rungshierarchie vom ZK und seinen inneren Glie- 

derungen bis hinunter zu den letzten Verastelun- 

gen sowohl in den zivilen wie in den militarischen 

Einheiten der Regionen gegeben. liberal! gelten 

die drei Grundprinzipien der Fiihrung: Demokra- 

tischer Zentrahsmus, kollektives Fiihrungssystem 

und Massenlinie.

Die de-iure-Verhaltnisse lassen also keine Fragen 

offen; ganz anders freilich ist die de-facto-Situa- 

tion gelagert. Drei Moglichkeiten bieten sieh hier 

als Erklarungsmodelle an:

1. Aufspaltung in mehrere Regionalbiindnisse 

(Aufgabe des Nationalgedankens)

2. Dezentralisierung unter Beibehaltung des 

nationalen Einheitsgedankens

3. straffe Zentralisierung (vgl. die de-iure- 

Situation!)

Diese drei Moglichkeiten sind nachfolgend im 

einzelnen grundrihhaft zu skizzieren:

Zu 1: Am wenigsten wahrscheinlich ist eine 

Aufsplitterung oder Spaltung Chinas. 

Gleicnwohl wird diese Option in der 

Literatur diskutiert. Ein moglicher Se- 

paratismus bestimmter Regionen gegen- 

iiber Peking ware nur unter den Bedin- 

gungen einer ausreichenden industriel- 

len Basis denkbar. Die Hoover Institution 

(2) hat dafiir drei Kriterien aufgestellt, 

namlich ausreichende Nahrungsmittel- 

versorgung, geniigend durchgebildetes 

Verkehrswesen und adaquate Riistungs- 

produktion. Weitere Schliisselfaktoren 

waren Bodenschiitze, Bevolkerungszahl, 

Handel und geniigend starker Riickhalt 

bei anderen Regionen oder beim Aus- 

land. Von den elf grohen Militar-Berei- 

chen Chinas erfiillen nur die Regionen 

von Peking und Shenyang (das Gebiet 

der Mandschurei umfassend!) samtliche 

Voraussetzungen fiir eine solche Autar

kic. Wehrbereiche wie die von Lanchou, 

Sinkiang und Tibet andererseits sind ver- 

kehrsmahig so wenig erschlossen, dab sie 

sieh wohl kaum verselbstiindigen konnten. 

(Hier ware freilich einzuwenden, dab ge- 

rade die verkehrsmahige Unerschlossen- 

heit die Unabhangigkeitsbestrebungcn 

begiinstigen konnte’). Sieht man von 

Peking und Shenyang ab, so verfiigen 

hochstens noch die Wehrbereiche von 

Nanking, Canton, Wuhan und Chengtu 

iiber ein gewisses Autarkic-Potential, 

das sie zum “Warlordismus” befahigte. 

Solche Dberlegungen konnen freilich 

nicht mehr sein als Ansiitze fiir Sandka- 

stenspiele. Wie vor allem im dritten Ab- 

schnitt noch naher zu erlautern ist, spre- 

chen andere Erwagungen mit geradezu 

erdriickendem Gewicht gegen eine solche 

Separatismus-Option. Der Punkt wurde 

hier iiberhaupt nur erortert, weil der 

potentielle Einwand mangelnder Systema- 

tik ausgeschaltet werden sollte.

Zu 2: Wesentlich mehr Aufmerksamkeit ver- 

dient die Frage, ob sieh in China gewis- 

se Ansatze zum dezentralisierten Staat, 

wie sie heute bereits streckenweise vor- 

handen sind, in Zukunft noch intensivie- 

ren werden.

Vier solcher Ansatze sind hier zu erlau

tern:

a) Der historische Ansatz 

Man konnte etwa argumentieren, dah
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China im Verlaufe der letzten zwei Jahr- 

tausende immer dann sich zum Einheits- 

staat zuriickverwandelte, wenn das Zivil- 

rcgimcnt stark war, und daft umgekehrt 

wahrend jeder Epoche, in der Mflitars 

uberproportional ins Rampenlicht der 

Maehl traten, einzelne Regionen, meist 

grbhere Grenzgcbiete, Autonomie erlang- 

ten (3). Kann eine solche Argumcntations- 

weise auch im sozialistischen China noch 

Giilligkcit beanspruchen? Die Fragc mufi 

wohl verneint werden. “Militar” ist ja 

nicht gleich Militar: Vielmehr gibt es Re- 

gionalstreilkrafte, dcnen zweifellos eine 

gcwisse Tendenz zur Cberbewertung ihrer 

Regionen cigen ist, und Hauptstreitkrafte, 

die unmittelbar der Zcntrale unterstehen 

und von dieser zu Zwecken der Zentrali- 

sierung eingesetzt werden konnten (dazu 

Nahcrcs unten 3).

b) Der “Feldarmec”-Ansatz

William Whitson (4) stellte 1969 jene 

Hypothese auf, dcrzufolgc jedes Mitglied 

friiherer militarischer Kommandoeinhei- 

ten, von ganz wenigen Ausnahmen abge- 

sehen, nach wie vor zu einem der fiinf 

“Fc!darmee”-Systeme gehort, die auch 

heute noch auf informcllem Wege uber per- 

sonliche Loyalitatsbeziehungen zusammen- 

gehalten werden. Whitson verwendete al

so nicht cinen institutionellen, sondern 

vielmehr emen mit personlichen Loyali- 

taten kalkulierenden informellen Ansatz. 

Demnach bilden die Angehorigcn der fiinf 

Feldarmec-Systeme auch heute noch sepa

rate Aggregate innerhalb der Militiirelite 

des sozialistischen China.

Die fiinf Feldarmee-Systeme haben sich in 

ihrer Endphase vor allem wahrend des Biir- 

gerkrieges gegen Chiang Kai-shek und der 

nachfolgenden ersten Jahre dor VRCh, al

so zwisdien 1946 und 1954, herausgebil- 

dcl. Es handelt sich hierbei um folgende 

Einhciten:

- 1. Feldarmee -(Friiher Militiirregion Nord- 

West-China; heute im wescntlichen ver- 

teilt auf die Militiirregionen Sinkiang, 

Lanchou und Szechuan).

- 2. Feldarmee - (friiher Militiirregion Zen- 

tralchina, heute Wuhan, Tibet und K’un- 

ming

- 3. Feldarmee -(friiher Militiirregion Ost- 

china, heute Nanking und Fucnou)

- 4. Feldarmee - (friiher Militarregion Mand- 

schurei, heute Shenyang, Canton)

- “Nordchina-Feldarmee” (friiher Militar

region N-China, heute Shantung, Innere 

Mongolci, Peking)

Diese Feldarmeen haben sich wiederum 

aus Gruppierungen zusammengefunden, die 

sich ihrerseits bereits seit 1931 herausgcbil- 

det hatten. Will man also beispielswcise Lin- 

Piaos “Seilschaft” verfolgen, so empfiehlt 

es sich, jeden seiner potentiellen Anhanger 

unter solchen Offizieren zu suchen, die - 

gleich Lin Piao - von der 1. Front armec iiber 

die 115. Division der 8. Marscharmce zur 4. 

Feldarmee gekommen sind.

Es lasscn sich auf diese Weise informelle Quer- 

verbindungen aufdecken, die u.U. fiir eine 

Strukturierung der Herrschaft in China sowohl 

in zentripetaler wie vor allem in zentrifugaler 

Richtung determinierend sein konnten. Ein 

firaktisches Beispiel dieser Verfahrensweise 

indet sich in C.a. Marz 1972, S.2I ff.

Einige Male in der jiingeren Geschichte wur- 

den diese Loyalitatssysteme bewuht von der 

Fiihrung in Peking ausgenutzt, um in verschie- 

denen kritischen Regionen einc Art Mach (ba

lance herzustellen. In den drei entscheidcnden 

Militiirregionen Chinas, namlich der von 

Shenyang (Industriezentrum), Peking (politi- 

sches Zcntrum) und Nanking (kommerzielles 

Zentrum mit Shanghai!) hatte jede dcr fiinf 

Eliten ihre Vertreter, die sich gegenseitig in 

Schach hielten (5). Ebenso gut wie fiir die 

Ausbalancierung der Kriifte im Sinne der Zen- 

trale konnten sich solche Gruppierungen aber 

auch in Richtung einer starken Regionalisie- 

rung oder aber “Fraktionenbildung” auswir- 

ken. Bis zur Kulturrevolution hatte die Liu- 

Shao-ch’i-Fraktion z.B. dafiir gesorgt, dab die 

Posten des Politkommissars in den jeweiligen 

Militiirregionen stets mit Zivilkadcrn besetzt 

waren, die das Vertraucn Lius genossen. Da- 

durch iibte die Zentrale in Peking cine wirk- 

same Kontrolle iiber den Militiirapparat aus. 

Mit dem Aufstieg Lin Piaos zur Macht gerie- 

ten gerade diese “zivilen” Politkommissare 

unter heftigen ideologischen Beschufj und 

wurden grohenteils dur ch militarische Vertrau- 

ensleute Lins ersetzt. Noch 1965 waren z.B. 

41 der 53 Politkommissare in den Wehrberei- 

chen und Militarbezirken mit “Zivilisten”be- 

setzt, 1970 befanden sich unter den 43 bis 

dahin bekanntgewordenen Politkommissaren 

dieser Einheiten 36 Angehorige der VBA (6).

c) Der “Zellular”-Ansatz

Audrey Donnithorne geht in ihren wirtschaft- 

lichen Untersuchungen von der Grundannahme 

aus, daft China weder im Bereich seiner 

Wirtschaft noch seiner Gesellschaft cinen mono- 

lithischen, sondern vielmehr einen “zellularen” 

Cliarakter ;trage (7). Das “Verantwortungssy- 

stem” ( < &l| ) habe im Bereich dieser

“Zellen” dafiir zu garantieren, daft China nicht 

in seine Teile zerfiillt, sondern trotz aller Ver- 

schicdenhciten eine Einheit bleibt. Nehme man 

den dezentralisiertcn Zustand der Jahre nach 

1958 (dcr ja auch im Zuge der Kulturrevolu

tion wiedergekehrt ist!), so verblieben der 

Zentrale im wescntlichen nur sieben grofte
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Kontrollbereiche, namlich:

• die Sorge fur den inter provinziellen Aus- 

tausch industrieller Produkte (vor allem 

Stahl, Eisen, Kohle, Werkzeuge, Baum- 

wolle usw.)

- der Giiteraustauseh zwischen den Provin- 

zen auf dem Gebiete landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse (Getreide, Baumwolle, 01, 

Schwcine usw.)

- Exporte und Importe im Rahmen der 

Auucnwirtschaft

- das Eisenbahn- und Verkchrswesen, so- 

weit es dem Verkehrsministerium in Pe

king untersteht

- Gesamtinvestitionen, Grohprojekte der 

Kapitalgiiter-Investitionen

- Eckwerle fiir Lohne und Personal

- die hbheren Lchranstalten (8)

Im iibrigen sind die Provinzen und unter- 

geordneten Einheiten zustandig, wobei 

der Zentrale hochstens gewisse Aufsichts- 

rechte verbleiben.

Aber auch diese reduzierten Aufsichtsmo- 

dalitaten seien noch stark eingeschrankt: 

Es verblieben der Zentrale allenfalls gewis

se Preiskontrollen, ferner Moglichkeiten 

der Aufsicht iiber den Parteiapparat, Er- 

hohung oder Kurzung finanzieller Zuwei- 

sungen und vor allem das wohl starkste 

Mi I tel, namlich die Ernennung und Abbe- 

rufung hoherer Funktionare.

Im iibrigen hat das “Verantwortungssy- 

stem” als Klammer zwischen Zentrale und 

Provinzen zu dienen. Solange die Regionen 

ihrc Aufgaben einigermafsen zufriedenstcl- 

lend erfiillten, wiirden sic von der Zentrale 

in Frieden gelassen. Audrey Donnithorne 

geht insofern von einer Art “prastabilisier- 

ter Harmonic” aus (und sie spricht in der 

Tat auch von “harmonius sen-sufficient 

groups” (9).

Wie unter Abschnitt 3 noch naher zu zei- 

gen ist, beschriinkt sich die Kontrolle der 

Provinzen durch die Zentrale nicht etwa 

nur auf grohe Rahmen, wie Donnithorne 

es postuhert, sondern geht bis ins Detail, 

so dab kein Funktionar auf die Dauer obne 

Sanktionen durch die Maschen der Anwei- 

sungen und Gesetze schliipfen kann. Auher- 

dem sieht Donnithorne den gesamten Kon- 

trollprozeh zu sehr unter bkonomischen 

Gesichtspunkten. Loyalitat und Nationalis- 

mus scheinen bei ihr nur eine untergeord- 

nete Rolle zu spielen. Schliefslich sclieint 

sie zu iibersehen, dab der Intcgrationspro- 

zeh in China durch permanentes Erzeugen 

und Losen von Konflikten vorangctrieben 

wird und nicht etwa nur im Geiste harmo- 

nischer Zusammenarbeit zum Tragen kommt.

d) Der “Polyzcntrismus”-Ansatz

Parris Chang (10) legt seiner These von den 

viclen Zcntren sowonl personelle als auch 

strukturelle Kalkiile zugrunde. Durch die 

Kulturrevolution seien die Streitkrafte (und 

damit co ipso auch die Regionen) wesentliche 

Mitbestimmungsfaktoren im politischen Pro- 

zefi geworden. Diese Entwicklung sei der Fiih- 

rung in Peking durch den Gang der Ereign is- 

se aufgezwungen worden: Zu Beginn der 

Kulturrevolution hatte die Armee noch Neu

trality zu wahren; als jedoch Fraktionalismus 

und Anarchic urn sich griffen, erging am 28. 

Januar 1967 die Weisung, zugunsten der Lin- 

kcn einzuschreiten. Am 5. September schliefi- 

lich gab die Zentrale den Befehl an die Streit- 

kriifte, notfalls sogar mit Waffengewalt vorzu- 

gehen, nachdcm es - vor allem im Zusamrnen- 

hang mit dem Zwischenfall von Wuhan - bei- 

nahe zu einer Spaltung in der Armee gekommen 

ware. Dieser Prozefi einer immer starkeren 

Einschaltung der VBA habe sich vor allem bei 

der Besctzung neu geschaffener Provinzorgane 

entscheidend ausgewirkt. Die meisten Spitzen- 

positionen in den neuen Provinz-Rcvolutions- 

ko mi tees sowie in den Provinz-Parteiausschiis- 

sen sind militiirischer Provenicnz (11). Auch 

das im April 1969 gewahlte IX. ZK mit seinen 

279 Mitgliedern (170 voll, 109 alternierend) 

ist iiberwiegend mit Regionalvertretern be- 

setzt, die ihrer Herkunit nach dazu neigen, 

regionale Interessen zu artikulieren (12).

Mehrere Beispiele seien es, an denen sich das 

zunehmende Gewicht der Provinzen ablcscn 

lasse, namlich unter anderem

- das langsame Tempo des Aufbaus der Re- 

volutionskomitees (Januar 1967-September 

1968!), aus dem hervorgeht, daft nicht iede 

Region sich sofort den Direktiven der Zen

trale beugt,

- ferner das mifilungene Experiment der Ab- 

schaffung von Nebenerwernstatigkeiten im 

bauerlichen Bereich. Im Zusammenhang mit 

der Kulturrevolution sei deutlich geworden, 

dah lokale Kader aus Angst vor Reaktionen 

aus dem Bereich der bauerlichen Bevolkerung 

den von der Zentrale ausgehenden Innova- 

tionsimpulsen iiberhaupt nicht oder nur mit 

Einschrankungen Folge geleistet hatten.

- Das zunehmende Wachstum von lokalen In- 

dustrien, die zu “unabhangigen Industriesy- 

stemen” fiihren und die tendentiell daraut 

angelegt sind, die Provinzen - im Rahmen der 

“Verteidigungsvorbereitungen” - weitgehend 

autark zu machen. Von daher gesehen, sei 

die ganze Nation keineswegs ein “Schach- 

brett”, sondern ein Raster von unabhangigen 

Einheiten mit starkem Eigenwillen.

Das Verhaltnis zwischen Zentrale und Provin-
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Zu 3:

zen stehe deshalb heutzutage keineswegs 

unter dem Vorzeichen von Kommando 

und Subordination, sondern gestalte sich 

auf dem Wegc iiber Verhandlungen, Kom- 

promisse und Manipulationen.

Von einem Regionalismus, wie er fiir die 

Schlufiphase dor Ch’ing-Periode bezeichnend 

gewesen sei (ungefahr 1850 - 1911) oder 

gar von einem “Warlordismus” im Stile der 

triihen republikanischen Periode (1911 - 

1928) konne zwar keineswegs die Rede 

sein, doch zeichneten sieh bereits heute wie- 

der Entwicklungen ab, die sich solchen Zu- 

standen in Zukunft durchaus auf eine ge- 

wisse Distanz annahern konnten. Man miisse 

da von ausgehen, dah nach dem To de Maos 

die bisher ohnehin schon stark zerstrittenen 

Fraktionen wahrscheinnch noch unversohn- 

licher aufeinanderprallten. Wahrscheinlich 

miisse dann eine Regierung unter Chou En- 

lai darauf bedacht sein, sicn auf eine kollek- 

tivc Fiihrung zu stiitzen, die aus den promi- 

nentesten politischen Gruppierungcn zusam- 

mengesetzt ist. Bei einer solchen Balancie- 

rung der Krafte aber komine den Provinzen 

entscheidendes Gewicht zu. Es sei auch nicht 

ausgeschlossen, dab sie eines Tages als “K6- 

nigsmacher” auftraten (zur Stellungnahme 

vgl. unten 3).

(fortbestehender Zentralismus):

Allen bisher aufgezahlten Hypothesen liegt, 

methodologisch gcsehen, die Annahme zu- 

grunde, dab die haufigen Hinweise in der 

offiziellen Presse auf mangelnde Disziplin, 

“Abteilungsdenken” und v‘Berggipfeltum” 

(ih -k T A ) typische Ausschnitte der 

Realilat wiedergcben. Geht man jedoch da- 

von aus, dab den Massenkommunikations- 

mitteln in China nicht nur die Funktion der 

Information, sondern dariiber hinaus vor 

allcm auch der Propaganda, der Organisation, 

der Erzichung, der Kritik und der Kontrolle 

zukommt (13), so miissen die so hiiufig vor- 

gebrachten Faile abweichcnden Verhaltens 

eher als negative Modelie denn als Photogra- 

phien der Wirklichkeit eingeordnet werden. 

Moehte man allein aus den Beschreibungen 

der Presse auf den Zustand der Verwaltungs- 

organisation in der VRCh nach der Kultur- 

revolution schliehen, so waren die Verhalt- 

nisse dort wahrhaft katastrophal. Nun hat 

aber Falkenheim (14) anhand einer Einzel- 

fallstudie iiber die Provinz Fukien feststel- 

len konnen, dafi sich an den Kontrollmecha- 

nismen, wie sie zwischen Zentrale und Pro

vinzen etabliert sind, gegeniiber dem Zustand 

vor der Kulturrevolution in der Provinz Fu

kien kaum etwas geandert hat. Diese Fest- 

stellung diirfte zwar etwas iiberspitzt sein 

(sie erinnert iibrigens an den alten Erfahrungs- 

satz: “Verfassung vergeht, Verwaltung be- 

steht”), ist aber doch geeignet, den Beobach- 

ter der chinesischen Szenerie nachdenklich zu 

stimmen.

In der Tat sind es vor allem zwei Mechanismen, 

die den Spaltungs- und Polyzentrismustendenzen 

nachdriicKlich entgegenwirken.

a) Die Hauptstreitkriifte der Armee als 

Instrument der Zentrale:

Nach der maoistischen Militartheorie sind es 

drei Partizipanten in einem Volkskrieg, die das 

Kampfgeschehen tragen, namlich die regularen 

Streitkrafte, die Regionalstreitkrafte und die 

Earamilitarischen Milizen. Die regularen Streit- 

rafte in China bestehen aus 36 Armeeeinhei- 

ten, von denen jede in drei Divisionen aufge- 

?liedert ist und die je etwa 45 000 Mann um- 

aht. Diese Armeen sind normalerweise in den 

kritischen Randgebieten gegeniiber Indochina, 

Taiwan und vor allem der Sowjetunion statio- 

niert. Sie konnen aber jederzeit auch von ih- 

rem Standort abgezogen und an einen beliebi- 

gen Einsatzort verlegt werden.

Ganz anders die regionalen Krafte, die auf ganz 

bestimmte geograpliische Punkte konzentriert 

sind und die Aufgabe haben, dort in Zusammen- 

arbeit mit den Milizen den Feind zu bekampfen. 

Die Regionalkriifte umfassen drei verschiedene 

Typen von Einheiten, namlich den Grenzschutz, 

unabhiingige Divisionen und Regimenter, die 

von Provmz-Militarkommandanten befchligt 

werden (z.Z^gibt es 11 grohe Militarregionen 

( ~ '5* ), die mehrere Provinzen um-

tassen, und daneben 23 Provinz-Militardistrik- 

te ( % 'Jjt H ), die mit den politischen 

Grenzen identisch sind); schliemich Garnisonen 

in den Stiidten und Kreisen.

Entscheidend fiir die Kontrollstrukturen ist 

nun, dah das Kommando iiber die regularen 

Einheiten direkt in Peking liegt, wahrend das 

Kommando fiir die Regionalstreitkrafte von 

den Regionen ausgeht.

Aus dieser Situation heraus entwickelten sich 

vor allem wahrend der Kulturrevolution die de- 

likatesten Spannungsprobleme. Im Rahmen ihrer 

Aufgabe namlich, Fraktionsstreitigkeiten zu 

schhchten und die “Linke zu unterstiitzen ” 

( jL A ), d.h. Hilfe fiir die Arbeiter, fiir die 

Bauern und fiir die Linke, ferner MilitarkontroL 

le und Militarausbildung (— ^entsandten 

sowohl die regularen Streitkrafte als auch die 

RegionalstreitKrafte jeweils ihre eigenen “Hilfe- 

Links-Gruppen” ( 1. A Z>K £3 )• Auf diese

Weise entstanden einerseits “Ortliche Hilfe- 

Links-Gruppen” ( ^ £ .£ A ), die

Studienkurse organisierten, Fraktionsstreitig

keiten schlichteten und sich vor allem in die 

ortlichen Revolutionskomitees und Parteiaus- 

schiisse einschalteten, zum anderen aber auch 

sog. “Zentrale Unterstiitzungsgruppen fiir die 

Linke” ( 4 L A k J ), die immer dann
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als cine Art Feuerwehr losgeschickt wurden, wenn 

die ortlichen “Hilfe-Links-Einheiten” mit ihrer 

Aufgabe nicht fertig wurden oder sich den Direk- 

tiven der Zentrale widersetzten (15). Seiche Si- 

tuationen waren nicht selten: Allein 1967 waren 

beispielsweise zur gleichen Zeil 20 der 36 Armee- 

korps als fliegende Feuerwehr eingesetzt (16). 

Dabei kam es oft zu einer starken Verzettelung 

der Truppen: das 47. Armeekorps war z.B. 1969 

in 15 Provinzcn eingesetzt (17). “Zentralgruppen” 

muhten vor allem ubcrall dort eingrcifen, wo aie 

Provinzbehorden (“cine klcine Zanl von Rcvisio- 

nisten, die sich in die Partei eingcschlichen batten”) 

sich gegen maoistische Rotgardistenbewegungen 

engagierten. Am Vorabend der Kulturrevolution 

waren ja nicht weniger als immerhin 18 der 23 

Politkommissare in den Provinz-Militardistrikten 

('& \T ) identisch mit den Parteisckreta- 

ren der betreffenden Provinz. So muhte es nicht 

weiter vcrwundern, dafs zahlrciche Provinz-Partei- 

ausschiisse (“revisionistische Hauptquartiere”), 

sobaid sie durch die Aktioncn der Rotgardisten 

in Bedrangnis gerieten, von ihrer militarischen 

Macht Gebrauch machten.

Bei den daraufhin einsetzenden Aktionen der 

“Zentralen Untcrstiitzungsgruppen” kam es oft 

zu harten Zusammenstofien mit Regionalverban- 

den, wie es vor allem im Zusammennang mit dem 

beriihmt gewordenen Wuhan-Zwischenfall deut- 

lich geworden ist. Die Regionaltruppen von Wu

han Flatten damals (Juli 1967) zwci Emissare der 

Zentrale aus Peking eingcsperrt. Nur durch das 

Eingrcifen regularer Armee-Einheiten, vor allem 

auch der Marine, konnte ein Rih zwischen Zen- 

tralchina und Peking vermieden werden. Der Zwi- 

schenfall von Wuhan wurde damit zur Peripetie 

der Kulturrevolution.

Bei solehen Zwischenfallen wirkte noch ein emo

tionales Element mit, das sich vielleicht sogar als 

Schmollkomplex bezeichnen liehe: sind doch die 

Regionalstreilkrafte bei weitem nicht so gut aus- 

geriistet wie die Armeekorps. Kein Wunder, dafi 

sie sich deshalb hiiufig als zweitc Garnitur” fiih- 

Icn (18).

Der Konsolidierungs- und Gleichschaltungspro- 

zefj, wie er sich im Zusammenhang mit der Bil- 

dung der Revolutionskomitees und der Parteiaus- 

schiisse auf Provinzebene vollzog, war - alles in 

allem - nur mit Hilfe der Armeekorps zu erreichen. 

Nicht zuletzt darin zeigt es sich, wie wichtig die

ses Kontrollinstrument fifr die Zentrale ist. Nicht 

ganz zu Unrecht stellt deshalb Nelsen (19) fest, 

dab diejenige Macht, die “den zentralen Militar- 

ausschuh kontrolliert, auch die regularen 

Strcitkrafte in der Hand hat. Wer aner die regula

ren Streitkrafte kontrolliert, kontrolliert letztlich 

auch China.” 

b) Kontroll-Prozeduren der Zentrale:

Von erheblicher Bedeutung neben der Militarkon- 

trolle sind fur Peking auch Partei- und Verwal-

tungskontrolle.

aa) Die Partei kontrolliert in dreifacher Weise: 

Sie setzt die politischen Linien fest. Sie un- 

terhalt im Zustandigkeitsbereich samtlicher 

Adminislrativ-Organe ihren Parteiausschuh 

und lafit ferner innerhalb der einzelnen kul- 

turellen, piidagogischen und wirtschaftlichen 

Einheiten Grundorganisationen fungieren, 

die, je nach Mitgliederzahl, als “Zellen”, 

“Hauptzellen’1 oder “Basisausschiissc” fir- 

mieren. Auherdem werden alle wichtigeren 

Staatsfunktionare unmittelbar durch die Par

tei ausgebildet.

bb) Im Rahmen der Staatskontrolle 

iiben die Zentralorgane, unter ihnen der Na

tionale Volkskongreh, insbesondere dcssen 

Slandiger Ausschuh, ferner der “Vorsitzende” 

und vor allem der Staatsrat gewisse Kontroll- 

rechte aus. Insbesondere iiberwacht dcr Staats

rat die Durchfiihrung der von ihm erlassenen 

Verordnungen und Verfiigungen; ferner kon

trolliert er die Arbeit der ortlichen Organe der 

staatlichen Gewalt im ganzen Land, andert 

“nicht zweckentsprechcnde” Anordnungcn 

ab und hat wichtige Rcchte in der Personal- 

politik (20).

Kontrollbefugnisse werden ferner durch die 

Polizei ausgeubt (uber das “Ministerium fiir 

offentliche Sicherheit”, das die Sicherheits- 

organe auf den drei Ebcnen der Provinzen, 

Sonderdistrikte, Kreise und deren “Unterbiiros” 

steuert), ferner - wenn auch in abnehmendem 

Mafie - durch die Staatsanwaltschaft und durch 

die obersten Gerichte.

Eine besonders intensive Kontrolle erfolgt 

durch das eigenartige “Vertragssystem” 

( ), das weniger der “legalen” In-

stitutionalisierung und genchtlichen Erzwing- 

barkeit schuldrecntlicher Verpflichtungen als 

vielmehr der politischen (Jberwachung dient. 

So werden z.B. die “Vertrage” zwischen staat

lichen Ilandelsorganisationen und landwirt- 

schaftlichen Erzeugerkollektiven abgeschlossen, 

um die im staatlichen Wirtschaftsplan nur pro- 

visorisch vorgeschriebenen Produktionsziele 

nach Mahgabe der jeweiligen lokalen Bedingun- 

gen zu konkretisieren. Den “Vertragen” kommt 

m.a.W. nicht, wie im Westen, die Funktion zu, 

frei abgegebene WiUenserkliirungen mehrerer 

Parteien rechtsverbindlich zu koordinieren, 

sondern vielmehr einen Kontrahenten dem ande- 

ren nach Mafsgabe des jeweiligen staatlichen 

Wirtschaftsplans zu sunordinieren. Bei Verlet- 

zung dieser Vertrage kann entweder die zu- 

standige Volksbank (Drohungcn mit Kreditent- 

ziehung usw.) Sanktionen verliangen odor aber 

das iibergeordnete Verwaltungsorgan der jeweils 

betroffenen staatlichen Vertragsstelle angreifen. 

Selbstverstandlich ist daneben jederzeit auch 

Kontrolle durch die zustiindigen Parteiorgane 

moglich. Seit der Kulturrevolution wird dieser
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Kontrollprozeh immer mehr “politisiert”, 

indem nicht formelie Ordnungs- und Dienst- 

strafen verhiingt, sondern Kritik und Selbst- 

kritik des verantwortlichen Funktionars ge- 

fordert werden. Vor allem die Praktik, sol- 

che Funktionare “nach unten zu schicken” 

oder sic in die Kaderschulen des 7. Mai ein- 

zuschleusen, spielt dabei eine wachsende Rol

le (21).

Dab in dicscm Zusammenhang auch die Fi- 

nanzkontrolle auf dem Weg fiber die Volks

bank und ihre Provinz-Ableger eine bedeut- 

same Rolle spielt, versteht sich beinahe von 

selbsL Auch die Investitionsbank konnte zu- 

sammen mil dem Ausschuh fur staatliche In- 

vestitionslenkung Geldzuteilungen fur eine 

ungehorsame Provinz riickgangig machen (22).

cc) Noch viel cntscheidendcr als die Zahl der 

Kontrollkanale ist freilich die Stringenz, mit 

der Kontrolle ausgeiibt wird. Wie ein Kontroll- 

vorgang durch die Zentrale verliiuft, moge an 

folgendem Modell klar werden:

Die Zentrale gibl eine Direktive aus, die den 

Handlungsrahmen fur die einzelnen Provinzen 

festlegt. Nunmehr treten die Provinzbehorden 

in Aklion, uni geeignete Mafinahmen fur die 

Ausfiillung dieses Rahmens zu treffen. Sie bil- 

den z.B. einen ad hoc-Arbeitsausschuh, der 

den Zeil plan, den Personalbedarf und die Pri

ori tii ten festlegt. Falls die Aufgabe nicht auf 

der Stelle erledigt werden mufs, werden Stich- 

probenversuche ( jk ) durchge- 

fiihrt. In landwirtschaftlichen Angelegenhei- 

ten wird man hierbei auf die Verschiedcnar- 

tigkeit der einzelnen Landesteile achten; so 

wahll man z.B. Stichprobengebiete in Bergre- 

gionen, in Hiigelregionen und im Flachland 

aus. Falls das Programm rein organisatorische 

Gesichtspunkte umfabt, z.B. einen Feldzug 

gegen irgendeinen konkret bezeichneten ‘Toka- 

len Aberglauben” (unter diesen Begriff fallen 

zahlreiche ortliche Obscrvanzen, die mit dem 

Make! der feudalistischen Vergangenheit be- 

lastet sind), werden verschiedene Schliissel- 

einheiten mobilisiert, die sich beispielsweise 

auf fortgeschrittene ( t )Rcgio- 

nen, aul “mittlcre” ( f ) und auf 

zuruckgebliebcne ( & ) Regionen

beziehen. Falls diese Stichproben die gewiinsch- 

ten Erfolge mit sich bringen, werden die Er- 

fahrungen zusammengefafit und zu “Modellen” 

( 4'^ ) ausgebaut.

Von den “Schlusselgebieten” ( y*, )

werden die Ergebnisse sodann auf den Rest 

des Territoriums ( , wortlich: “Fla

che”) iibertragen.

1) Was demokratischer Zentralismus ist, wird in Art.5 

Abs.3 der Parteisatzung von 1969 definiert: Unter- 

ordnung des Einzelnen unter die Organisation, Un- 

terordnung der Minderheit unter die Mehrheit, Un- 

terordnung der unteren Ebenen unter die hohere, 

Unterordnung der gesamten Partei unter das ZK.

Damit freilich ist die zentrale Direktive noch 

lange nicht erledigt. Nunmehr gilt es namlich, 

uber den weiteren Verlauf standige Berichte 

an die Provinzbehorden und von da an das 

Zentrum zu senden. Solche Berichte entslehen 

entweder in genau fixierten Intervallen (^_

4"^ "z ' °dcr aber “zwischendrin”

( K V'l )• Manchmal entsendet die Zentrale 

auch ihre eigenen Untersuchungsteams zu den 

Provinzen, die dann Berichte ausarbeiten

) und die provinziellen Kader veran- 

lassen, sich mit ihnen moglichst haufig in Ver

bin dung zu setzen.

Manchmal erscheint es angezeigt, Aufgaben di- 

rekt der personlichen Verantwortung des 1. Par- 

teisekretars der Provinz anzuvertrauen und da- 

durch an seine Loyalitat zu appellieren. Auher- 

dem besteht noch die Moglichkeit, die Mitarbei- 

tcr oder Abteilungschefs in den Provinzen, Son- 

derdistrikten und Kreisen zu Arbeitskonferenzen 

einzuladen und sie dort besonders zu schulen (23). 

Nicht zufiillig hat gerade das System prophylak- 

tischer Uberwachung durch permanente Indok- 

trination, das man auch als inn ere Kontrolle” 

bezeichnen kann (24),seit der Kulturrevolution 

besonders an Bedeutung gewonnen. Urspriinglich 

waren es die in weiteste Bereiche ausgreifenden 

“Mao Tse-tung - Studienkurse”, seit dem Sept em

berplenum von 1970 wurden es dann die Studien

kurse fiir Kader auf “Kreis- und Regimentsebene 

und dariiber” ($^ -t. ), insbesondere

aber die Kaderschulen des 7. Mai (26), die fiir 

eine permanente Mobilisierung von Loyalitaten 

gegeniiber der Zentrale i.S. der “inneren Kontrolle” 

garantieren sollen. Flankiert werden diese Inten- 

siv-Kurse durchJaufende “Kongresse” auf Pro- 

vinzebene ({\ Xv A'z* ), durch “Konferen- 

zen” ( ), “Treffen” ( ), “Foren”

(/x- 5X ) und durch “Symposien zum Er- 

fahrungsaustausch” ( ^'1 5c )•

Durch dieses eng verflochtene Maschensystem 

von innerer und aufierer Kontrolle (27) wird si- 

chergestellt, dab die Tendenz zu “unabhangigen 

Komgreichen” keine ungesunden Dimensionen 

annimmt. Im iibrigen sollte man bedenken, dah 

auch der Nationahsmus in China heute eine Rolle 

wie nie zuvor spielt. In zentripetalem Sinne wir- 

ken sich ferner der Ausbau des Strafsen-, Eisen- 

bahn-, Telefon- und Massenkommunikationsnetzes 

aus. Immer wieder wird es zwar “Ausbruchsver- 

suche” geben, doch scheint sich, auf lange Sicht 

gesehen, die Entwicklung des Verhaltnisses zwi- 

schen Zentrale und Provinzen mehr in zentripeta

lem als in zentrifugalem Sinne auszuwirken.

Bleiben die Planeten auf ihren Bahnen? Trotz 

alledem also: ja. We
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PEKINGS INDOCHINA-POLITIK AM VORABEND DES WAFFENSTILLSTANDES

Angesichts des allgemeinen Tauwetters in den in- 

ternationalen Beziehungen scheint der Krieg in 

Vietnam zu einem geradezu fossilen Anachronis- 

mus geworden zu sein. Seine Anfange gehen fiir 

den durchschnittlichen Beobachter in graue Vor- 

zeiten zuriick, und man begreift nur scnwer, wes- 

halb er eigentlich auch heute noch andauert, ob- 

wohl docn inzwischen der alte Ost-West-Gegen- 

satz liingst einem Polyzentrismus gewichen ist, 

obwohl ferner Peking inzwischen aus seiner Iso

lierung herausgetreten ist, Nixon seine Besuche 

in Moskau und China durchgefiihrt hat, Nord- 

und Siidkorea sich an den Verhandlungstisch ge- 

setzt und die BRD sowie die DDR ihre gegensei- 

tigen Beziehungen durch Verhandlungen abge- 

steckt haben.

Vor allem die mittelbar oder unmittelbar betei- 

ligten Grobmachte haben sich dieser Frage zu 

stellen, und es ist kein Zweifel, dab sie alle an 

einer mbglichst raschen Beendigung des Indochi- 

nakrieges interessiert sind.

- Am dringcndsten herrscht dieser Wunsch auf- 

seiten dor USA vor, die nun schon langer im 

Vietnamkonflikt verwickelt sind als je in irgend- 

einem anderen Krieg der amerikanischen Ge- 

schichte, die ferner auf dem Kriegsschauplatz 

45 000 Menschen und iiberdies ihren morali- 

schen Ruf verloren haben. 6,2 Mio. t Bomben 

(im Zweiten Weltkrieg waren es 2 Mio. t) ha

ben das Blatt nicht wenden konnen, zumal der 

Krieg nun auch die Innenpolitik Washingtons 

in Mitleidenschaft gezogen hat: Was der spani- 

sche Krieg fiir die Vater, war der VietnamKrieg 

fiir die Jugend; die amerikanische Regierung 

bekam diesen Protest zu spiiren, und ein Presi

dent mubte sich sogar vor ihm zuriickziehen.

Im Rahmen der “Vietnamisierung” des Krieges 

gait es deshalb, moglichst schnell einen “chren- 

naften Verhandlungsfrieden” als Minimalziel 

anzustreben. Nixon wahlte dazu eine dreifache 

Strategic: Er begann zuniichst, seine Fiihler nach 

Moskau und Peking auszustrecken, lieb gleich- 

zeitig die Bombenangriffe iiber Nordvietnam 

wiederaufleben und hot schheblich Ililfe beim 

Wiederaufbau Vietnams an, in der - von morali- 

schen Einsichten flankierten - Erkenntnis, dab 

Wirtschaftshilfe immer noch billiger sein wird 

als die weitere Fortsetzung des Krieges.

- Auch Moskau, der Hauptwaffenlieferant Ha- 

nois, wiinscht moglichst bald Frieden. Denn 

Hauptgegner in Asien ist heute nicht mchr Ame- 

rika, sondern China. Moskau hatte den Angriff 

Nordvietnams auf den Siiden im Marz dieses 

Jahres mibbilligt, wenngleich es seinen Tadel 

nicht offen zum Ausdruck brachte. Immerhin 

bringt der Vietnamkrieg nach wie vor gewalti- 

ge wirtschaftliche Lasten mit sich, ohne dab 

noch wesentlicher politischer Profit dabei 

herauskame.

- Auch fiir China schlieblich kommt der Krieg 

immer teuer zu stehen. Peking deckt nicht we- 

niger als 20% des nordvietnamesischen Kriegs- 

bedarfs. Alles in allem hat es sich seit dem En- 

de der fiinfziger Jahre in Vietnam mit nicht we- 

niger als rd. 3 Mrd. DM engagiert (1), eine Sum- 

me, die fiir ein selbst noch im Entwicklungspro- 

zeb stehendes Land bis an den Rand der wirt- 

schaftlichen Leistungsfahigkeit geht. Uberdies 

sind seit der Verminung nordvietnamesischer 

Hafen im Mai 1972 die beiden siidchinesischen 

Bahnverbindungen nach Vietnam permanent 

iiberlastet, ein Umstand, der gerade im wirt-


