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IN DIE BERGE UNI) AUFS LAND:

Die Umerziehung der Schuljugend in China

Die Umsiedlung von Millelschulabsolventen aufs 

Land zur Umerziehung (lurch die arbeitende Be- 

volkerung war das Thema des “Tages dor Jugend 

am 4.Mai (in Erinnerung an die Prolestdemon- 

stration der Pekinger Studenten im Jahre 1919 

gegen die Diskrimini erung Chinas hei den Frie- 

densverhandlungen in Versailles). In alien Tei- 

len Chinas wurde die Forlsetzung der Bewegung 

als ein wichtiger Bestandleil des sozialistisehen 

Aufbaus diskuliert und propagiert. In engem 

Zusammenhang damil stehl der Wiederaufbau 

der Kommunislischen Jugendliga

), deren Basisorganisation bis zur 

Ebene der Kreiskomitees in einigen Provinzen 

weitgehend abgeschlossen isl(l).

Die Massenaussiedlung der Sehulabganger aus 

den Sladlen hatte im Spatjahr 1998 begonnen 

im Rah men einer Hsia-fang-Bewegung , die da- 

mals aueh Kader und Ju ngakademiker erfafite. 

In den lelzlcn beiden Jahren war die Flut et- 

was zuriickgegangen. Dies zeigt einc Reihe von 

quantilativen Angaben aus der jiingsten Zeil 

fiir einzelne Provinzen beim Vergleich mil dem 

sporadischen Zahlen aus der friiheren Zeit. Zu- 

gleich isl dadureh jetzt cine grobe Abschatzung 

der Grohenordnung der Bewegung moglich (vgl. 

die unlenstehende Tabelle). Danaeh lage die Ge- 

samtzahl der bis Ende 1971 umgesiedelten Ju

gendlichen einer Provinz oder eines autonomen 

Sladtgebieles im Durcbschnitt hei ea.500 000 

oder fiir ganz China zwischen 10 und 15 Millio 

nen. Im Vergleich dazu gab es 1966 ii« ganz 

China 14 Millionen Mittelschiiler hei einer Jahr 

gangsstarkc zwischen 4 und 5 Millionen (2) . 

Beriic ksi< htigt man die Schliebung der Schulen 

von 1966 bis 1967, so ware von 1968 bis 1971 

mil vier jahrgangen oder 16-20 Mill. Schulab- 

gangern zu rechnen.

Auf Grund dicser sehr rohen Schatzungen lage 

damil die Verschickungsquotc insgesamt zwi

schen 50 und 95 %, wahrscheinlicb aber um 

80 % der Schulentlasscnen (3). Wie die Rclatio- 

nen der Zahlen fiir 1969 und 1971 vermu ten 

lassen (etwa fiir Hupei und Shanghai, s.Tabelle), 

nimml mbglicherweise die Quote fiir die beiden 

letzten Jahre ah. Die quantilativen Daten rei- 

chen niehl aus, dies zu erharten. Immerhin 

warnen die chinesischen Quellen vor Einfliissen, 

welche die Bewegung hintertreiben, und westli- 

che Beobachler schliefien sogar auf eine Gegner- 

schaft des gestiirzten Nachfolgers von Mao Tse- 

tung, Lin Piao, gegen die Bewegung in der Ver- 

gangenheit (4).

Die Umsiedlung von Jugendlichen aufs Land war 

bereits vor der Kulturrevolution in grobem Um- 

fang belrieben worden. Der neue Aufschwung 

soil 1968 stehl aber in dem veranderten Zusam

menhang der auf dem 9. Parteitag festgelegten 

Linie. Ilierbei ist insbesondere zu beriicksichti- 

gen: die neue Erziehungspolitik, die Kaderpoli- 

lik sowie der Wiederaufbau der Partei und der 

Kommunistisc hen Jugendliga.

Im Vordergrund der neuen Erziehungspolitik 

stehen die Dezentralisierung der Schulen, die 

Offnung der Schulen fiir Angehorige der Arbeiter 

klasse und die Neuregelung der Zulassung zu 

den Hoehschulen (5). Leillinie dieser Polilik ist 

tie ben der Vermill lung von Bildung an alle 

Schiehten der Bevblkerung und der Abschaffung 

von Bildungsprivilegien die radikale Abkehr von 

einer einseitig theoretisehen Ausbildung zugun- 

sten einer Personlichkeitsbildung, die Thcorie und 

Praxis gleichermafsen umfafit, zur g'genscitigen 

Durchdringung bring! und dure h ein gcschultes 

polilisches Bewulslsein zu einer Einheit werden 

liifit. In das neue Erziehungskonzept werden die 

Inlellektuellen und Kade r, die das bisherige Er- 

ziehungssystem durchlaufen haben, riickwirkend 

einbezogen. Diese Umerziehung geschieht fiir 

die Kader in den sogen. “7.Mai-Schulen” (6) und 

fiir die Millelschulabsolventen (lurch die Umsied- 

hingsaufs Land. Die Zicle des Lernprozesses wer

den umschrieben mil: Vereinigung von Theoric 

und Praxis, Verbindung von Revolutionar und 

Faehmann in einer Person und Umbildung der 

eigenen Weltanschauung. Erreieht werden soli 

das Ziel dadureh, dab die angesproehenen Gruppen 

sic h mil den Arbeilern und Bauern zusammen- 

s< hlieften und von ihnen lernen (7).

Als Aspekl der Kaderpolitik isl die Umsiedlung 

aufs Land insofern von Bedeulung, als den Jugend 

li< hen die Moglichkcit gegeben wird, sieh zu be- 

wahren und nach und nach Leitungsfunklionen 

zu iibernehmen. Stufen dieses Prozesses sind: 

Aktivisl fiir das Lernen und Propagieren der Ge 

danken Mao Tse-tungs; vorbildliches Kommune- 

milglied im Stile von Tachai; Teilnahme an wis- 

sensehafllichen Experimenten in der Landwirt- 

schafl; Barfuharzl, Gemcindelehrer oder Rund- 

funksprecher; Vorarbeilcr, Statistiker oder Mit 

glied des Revolutionskomitees, bei besonderer 

Empfehlung aueh Aufnahme in eine Hochschule. 

Der Jugc'ndliehe gilt als “revolutionarer Nachfol- 

ger” und soil die dafiir notwendigen Fiihrungsei- 

genschaflen erwerben, die ihm die Schulbildung 

allein niehl vermitteln kann. Das negative Vorbild 

ist der sogen. “Drei-Tiiren-Kader”, der aus der 

Tiir seines Vaterhauses in die Tiir der Schule und 

von da durch die Tiir des Amtes geht, in dem er
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dann bis zur Pensionierung sitzt. Von daher ge- 

sehen ist die Umerziehung Toil der Durchsetzung 

eines neuen Rekrutierungsverfahrens von Fiih- 

rungskraften, die frei von Uberheblichkeil und 

Opportunisms tatsachlich von der Basis her 

her a n ge. wa eb sen si n d.

Die poliliscbe Fiihrung der Umerziehungsbcwe- 

gnng lag anfangs weitgehend beim Militar, wur- 

de nach dem 9. Parteitag jedoch zunchmcnd von 

den wiederhergestellten Parteiorganisationen 

iibernommen, welche mittels eigens dafiir aufge- 

stellter Ausschiisse die administrative Durchfiih- 

rung seitens der Revolutionskomitees und der 

Massenorganisationen lenkte. Nunmehr wird das 

eigenlliche Instrument der Partei fiir die Arbeit 

unter den .Jugendliehen mehr und mehr mit der 

Durchdringung der Bewegung mit den Zielset- 

zungen der Partei belraut: die Kommunistische 

Jugendliga als “Organisation der fortschritlli- 

chen Jugend unter der Fiihrung der Partei”, 

“helfende Hand der Partei”,‘Briicke zwischen 

der Partei und den Massen” (8). Dies geschieht 

in dem Mabe, in dem diese Organisation, die 

in der Kulturrevolution zerschlagen worden 

war, sieh wieder konsolidiert. Die Bildung von 

KJL Komitees auf Kreisebene ist weil fortge- 

sehritten. Erfolgsmeldungen liegen aus den 

Provinzen Anhwei, Kuangtung und Kuangsi 

vor; die Bildung eines Provinzkomitees ist al- 

lerdings noeh nicht bekannt geworden (9).

Die KJL gilt dariiber hinaus als Reservoir fiir 

den Parteinaehwuehs. Das erweitert die oben 

genannte Stufcnleiter des Bewahrungsaufstiegs 

um zwei Sprossen: Aufnahme in die KJL und 

schlieblich in die Partei. Auch hierfiir liegen eine 

Reihe von Zahlen vor, die sehr grob erkennen 

lassen, dab etwa jeder zehnte Jungkommunist 

in die Partei aufriickt (vgl. Tabelle).

In dem Mabe, wie die Bewegung “In die Berge 

und aufs Land” ( “J7 4) ) Teil

einer grundlegenden Umstrukturierung ist, die 

seit dem 9.Parteitag die innere Ordnung Chinas 

ergriffen bat, mub sie naturgemab auf Wider - 

stand stoben. Die Jugendliehen selbst, fiir die 

die Umstellung auf die neuen, harten Lebens- 

bedingungen auberst schwierig sein mub, sind 

teilweise verzweifelt oder geben sieh opportu- 

nistisch: Manche betraehten die Umsiedlung als 

eine Art Strafe, andere sehen sie als eine Mbg- 

liehkeit, auf Umwegcn nach oben zu kommen, 

wieder andere glaubcn sieh in einer hoffnungs- 

losen Saekgasse. Diese Hallungen werden auf 

politiscbem Wege angcgangen durch die Identi- 

fizierung mit kctzeriscben Ansiclhtcn im Stile 

von Liu Shao-eh’i oder auf mensehli< hem Wege, 

indem die Eltern aufgerufen werden, ihren Kin- 

dern mit aufmunterndem Zuspruch zu helfen 

(10). Auf der anderen Seite a her kommen die 

Sehwicrigkeiten auch von den Gruppcn, in die

sieh die Jugendlichen integrieren sollen. Viel- 

fach werden sie zuriickgewiesen, links liegen 

gelassen oder sogar ausgebeutet. Ein Bcricht aus 

der Provinz Chekiang etwa zeigt, dab in einer 

Kommune erst jetzt gleiche Bezahlung bei glei- 

cher Arbeitsleistung der Jugendlichen durchge- 

setzt werden konnte (11).

Trotz und viellcicht gerade wegen dieser Schwie- 

rigkeiten, deren Uberwindung ja der Zweck der 

Umerziehung ist, wird diese Politik fortgesetzt 

und zu einer langfristigen Einrichtung werden, 

weil sic eingebettet ist in ein umfassendes sozia- 

listisches Enlwicklungsprogramm: Sie ist “not- 

wendig fiir den Aufbau des Sozialismus, ein we- 

sentlicher Bestandteil von Mao Tse-tungs Linie 

der proletarischen Revolution und eine tiefgrei- 

fende gesellschaftliche Umwalzung” (12). Die 

Integration der jugendlichen Intellektuellen mit 

den Arbeitern und Bauern ist und bleibt nach 

dem locus classicus fiir die Jugendbewegung 

“das Kriterium dafiir, ob einer Revolutionar ist 

oder nicht” (13). Deshalh heibt es, die Umsied

lung aufs Land sei “nicht eine voriibergehende 

Umverteilung der Arbeitskrafte oder eine politi- 

sche ad hoc-Mabndhme, sondern ein langfristiger 

strategischer Kurs der Partei unter den Bedingun- 

gen der Diktatur des Proletariats” (14). vh

Zu diesem Artikel s.a. Tabelle S.25

1) BBC, 11.5.72

2) Robert D.Barendsen, “Planned reforms in the pri

mary and secondary school system in Communist 

China” in: Stewart E.Fraser (ed.), Education and 

Communism in China, pp.151*166. Die Mittelschule 

unterteilt sieh in zwei Janre Unterstufe mit Abgangs- 

moglichkeit und zwei Jahre Oberstufe. Die Schiiler- 

zahT" in beiden Stufen verhalten sieh wie 2:1, daher 

umfafit ein Jahigang etwa ein Drittel der Gesamt- 

zahl.

3) Als einzige Provinz gibt Honan fiir Ende 1968 den 

Anteil der Verschickten mit 80 % an. BBC 2911 

(X.1968)

4) Vgl. CNA, 881 (19.5.72), p.5

5) Vgl. CHINA aktuell, Febmar 1972

6) Vgl. in diesem Heft “Neue Kaderpolitik im Zeichen 

der Direktive vom 7.Mai 1966”

7) Siehe u.a. BBC 13.5.72

8) BBC 20.4.72

9) Siehe oben Anm.5

10) Siehe oben Anm.9

11) ibid.

12) She Wen,“Chien-ch’ih Mao chu-hsi chih-yin ti ch’ing- 

nien yiin-tung ti fang-hsiang” (An der vom Vorsitzen- 

den Mao aufgezeigten Orientierung der Jugendbewe

gung festhalten), Kuang-ming jih-pao, 5.4.72, p.2

13) Mao Tse-tung, “Die Orientierung der Jugendbewe

gung” (4.5.1939) in: Ausgewahlte Werke, IL, pp. 

279*288, hier p.285

14) Siehe oben Anm.2



CHINA aktuell -25-
MAI 1972

AUF DAS LAND VERSCHICKTE MITTELSCHJJLABSOLVENTEN x)

Provinz bis Ende bis 1970 bis 1969 bis Ende KJL KPCh

1971 1968

Anhui xx)
450 000

260 000 26 000

Fukien 100 000

Heilungkiang XX^
>) 200 000

190 000

Honan > 400 000
400 000

Hunan >200 000
200 000

Hupei 580 000 400 000

Kansu > 70 000 70 000 35 000

Kiangsi XX^
>> 500 000 500 000

Kiangsu > 300 000
300 000

Kirin xx) >400 000 4(H) 000
15 000 1 800

Kuangsi
150 000 7 000 200

Kuangtung X00 000

Liaoning xx) > 800 000 800 000

Shanghai x-xx) 800 000 500 000

Shensi 170 000 1 000 300

Szechuan
> 300 000

250 000 14 000 14 000 500

Yunnan X5L) 

Hopei

400 000 140 000

11 700 1 500

Peking 14 000 1 600

x* Die Zahlen sind allesamt aus Provinznachrichten entnommen, die in BBC passim enthalten sind.

Das Zeichen oder vor der angegebenen Zahl bedeutet “grober als” bzw. “wesentlich grober als”. 

Seine Vcrwendung ergibt sieh aus den Zahlenangaben fiir friihere Jahre.

xx) Provinzen, die Umsiedler von auberhalb aufnehmen, besonders aus den autonomen Stadtgebieten Peking 

und Shanghai.

xxx) Schulabsolventcn aus Shanghai gingen nach.Anhui, Heijnngkiang, in die.Innere Mong^lei, nach Kiangsi, 

Kirin, Kueichou, Yunnan; aus Peking naeh Yenan, Heilungkiang, in die Innere Mongolei, nach Kirin, 

Liaoning, Shansi, Yunnan. Normalerweise bleiben die Verschickten in ihrer Heimatprovinz; cine Aus- 

nahme ist Szechuan, das Lente nach Yunnan schickt.

Das Zeichen } oder vor der angegebenen Zahl bedeutet ‘grober als’ bzw.‘wesentlich grober als’. 

Seine Vcrwendung ergibt sich aus den Zahlenangaben fiir friihere Jahre.

DIE NEUE KADERPOLITIK IM ZEICHEN DER DIREKTIVE VOM 7. MAI 1966 (la)

Geht man von der EindringJichkeit der Diskus- 

sioncn, von der Fiille des anfallenden Materials 

und von der Intensitat des organisatorischen 

Reintegrationsprozesses aus, so verspricht das 

Jahr 1972 ein jahr der wiedercingesetzten 

“alten Kader” zu werden. Eine nene Biirokra- 

tisierung im Zuge dieser Ent wicklung wiirde 

jedoch Maos Programm einer permanenten 

Revolution, das gerade wiihrcnd der Kulturre- 

volution wieder besonders wirksam geworden 

war, ernsthaft in Gefahr bringen. Es hiingt also 

vieles davon ab, wie das Funktionarsproblem 

gelost wird.

Maos Antwort auf die Frage, wie sich die Ge

fahr einer Rebiirokratisierung bannen lasse, ist 

in der klassischcn “Direktive vom 7.Mai 1966” 

niedergelegt, die urspriinglich nur den Inhalt 

eines Briefes an Lin Piao bildete und die deshalb 

immer nur in Bruchstiicken veroffcntlicht wur- 

de. (1). Diese Weisung enthalt in nuce die ge- 

samte maoistische Gesellschaftsstrategie, em- 

pfiehlt sie doch eine rigorose Einebnung aller 

Unterschiede zwischen Arbeitern, Bauern, In- 

tellektuellen, Soldaten und Funktionaren. 

Funktionare z.B. sollen zwar hauptsachlich ihre 

administrativen Aufgaben wahrnehmen, miissen


