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VORWORT 

Als der Verfasser dieses Buch es nach dem Zweiten W eltkrieg den 
ihm vertrauten Teil der weltpolitischen Arena iiberblickte, da 
schienen dort fiir die folgenden Jahrzehnte drei Probleme von 
erstrangiger Bedeutung zu sein: Das Verhalten der asiatischen 
Staaten zu den Aufgaben, die sich aus der eben gewonnenen 
Selbstiindigkeit ergaben, damit auch zu den beiden bestehenden 
Machtblo~en; davon handelt das Buch .Asien, Moskau und Wir". 
Zweitens die innere Entwicklung des Sowjetstaates, des Nachbarn 
im Osten, der rasch zur zweiten, der ersten schon hart nahegeriick
ten W eltmacht aufstieg; seine Erfahrungen und Oberlegungen zu 
diesem Thema fanden ihren Ausdruck im Buch .Der Sowjet
mensch". SchlieBlich, als Maos Triumph iiber Tschiang Kai-schek 
sich immer deutlicher abzeichnete: das Verhaltnis Chinas zur So
wjetunion; fiir die Welt, nicht zuletzt fiir uns Deutsche, ist es ein 
groBer Unterschied, ob der Ostblock mit einer Milliarde Menschen 
als ein fugenloser Monolith gegen uns steht oder als ein kom
plexes Gebilde mit inneren Widerspriichen. Der Untersuchung 
dieser Frage soll das vorliegende Buch dienen. 
Seit dem Siege des K_ommunismus in China hat der Autor Tau
sende von Fakten zusammengetragen, die ein Licht auf die Be
ziehungen der beiden roten Nachbarn werfen, u?rd Hunderte von 
kompetenten Beobachtern in aller Welt um ilire Ansichten be
fragt. Er hat seit Stalins Tod auf fiinf Reisen zwanzig Monate 
auf asiatischem Boden verbracht und samtliche asiatischen Staaten 
(auBer Nordkorea und Nordvietnam) aufgesucht, auch die Chine
sische und die Mongolische Volksrepublik. lnsgesamt hat er rund 
zehn Jahre - je zur Halfte - in der UdSSR und in China gelebt. 
Ein intimeres Vertrautwerden allerdings mit den inneren Reali
taten im China der allerletzten J ahre ist durch die argwi:ihnische 
Kargheit der rotchinesischen Regierung in der Erteilung von Vi
sen verhindert worden; seit 1958 wurde westlichen Beobachtern 
die Einreise nur in seltenen Ausnahmefallen gestattet. Der Autor 
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bittet daher um Verstiindnis,- wenn er die Darstellung nicht 
ebenso mit de·n fri~cheren Farben des eigenen Erlebens ausstatten 
kann wie in seinen_ beiden vorausgegangenen Biichei-n; er hat sich 
jedoch um alle err·eichbaren Aussagen glaubwiirdiger Zeugen be
miiht und die1n den letzten Jahren gewaltig angewachsene Lite
ratur mit EinschluB der russischen und englischsprachigen Publi~ 
kationen miiglichst vollstiindig herangezogen. 
Rund ein Jahrhundert lang hatten westliche Chinaforscher unter 
dem iiberwiiltigenden Eindruck der GroBartigkeit der konfuzia
nischen Kultur alien iibrigen Fragen nur ein beiliiufiges Interesse 
zugewandt. Bis in unsere Zeit blieben Staat und Kultur dieser 
einzigartigen Vergangenheit das Koordinatensystem, innerhalb 
dessen China studiert wurde. So bildete sich, weiter geniihrt von 
den vielfach oberfliichlichen Berichten westlicher Beobachter, die 
Vorstellung vom unwandelbaren China,das sich durch zweiJahr
tausende gegen alle fremden Einfliisse behauptet habe, also auch 
gegen den Kommunismus gefeit sei. Aber dem Sturz der Mon
archie im Jahre 1911 folgte nach wenigen Jahrzehnten, was man 
fiir unmiiglich gehalten hatte: der Durchbruch der Kommunisfen 
zur Macht. lmmer unabweisbarer erhob sich die Forderung nach 
einer Neuinterpretation der chinesischen Geschichte und des chi
nesischen Volkscharakters. Sie ist heute in vollem Gange. 
Ober die Sowjetunion wissen wir in der Ara Chruschtschow mehr. 
als je zuvor. Dagegen ist die Schwierigkeit der Beschaffung zuver
liissigen Materials iiber das kommunistische China der jenigen ver
gleichbar, der sich einBeobachter der Sowjetunion zur ZeitStalins 
gegeniibersah. Der Export chinesischer Zeitungen ist mit wenigen 
Ausnahmen verboten; in Hongkong werden die unter Lebensgefahr 
aus Rotchina herausgeschafften Zeitungen zu Preisen verkauft, die 
an die Bliitezeit des Opiumschmuggels erinnern. Trotzdem hiitte ein 
Mann heute allein damit genug zu tun, laufend die lnformationen 
zu verfolgen, die aus Rotchina - auch iiber den chinesischen Rund
funk - zu uns gelangen. Informationen, deren Authentizitiit nicht 
ausreichend gesichert erscheint, werden in diesem Buch bewuBt 
nicht verwendet; die Grenze zwischen Tatsachen und Vermutun
gen ist jeweils klar bezeichnet. 
Das Verschiedenartige, ja eft Widerspriichliche des Bildes der Be
ziehungen zwis.chen Peking 1md Moskau legte den Versuch nahe, 
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der politischen Analyse ein festes Fundament z1:1 gewiniJ.en, nach 
Konstanten zu such en, die - wenn auch in stetem W echselspiel -
das Verhaltnis der beiden GroBen im roten Lager heute und in 
absehbarer Zukunft bestimmen. Solche Konstanten konnen am 
zuverliissigsten im Charakter der beiden Volker selbst gefunden 
werden. Aus deren Vergleich konnen sich auch neue Einsichten zur 
besseren Erkenntnis des einen wie des anderen Partners ·ergeben; 
wie eine Farbe fiir sich allein anders aussieht, als wenn man eine 
zweite neben sie halt, so mogen auch RuBland und China, Seite 
an Seite untersucht, in einem neuen Lichte erscheinen. 
Der Verfasser hat den Stoff nicht historisch entfaltet, sondern 
nach Sachgebieten gegliedert, in dem Besireben, sowohl beim 
Vergleich •zwischen Chinesen und Russen wie auch bei der Dar
stellung der Themen, um die der Dialog zwischen Peking und 
Moskau kreist, die entscheidenden Problemzusammenhiinge deut
lich zu machen. Kennt man diese, so vermag man mit einiger
maBen sicherem Urteil dem kiinftigen Verlauf der Beziehungen 
zwischen den beiden Miichten und ihrer W eltpolitik zu folgen. 

* 
Die vergleichende Untersuchung notigte in diesem Buch zu mog-
lichst einheitlichem Verfahren in der Schreibung russischer und 
chinesischer Worter und Namen. Da sich die phonetische Genauig
keit nur mit Hilfe einer recht verwickelten Transkription errei
chen lieBe, werden sie mit den gewohnlichen Buchstaben unseres 
Alphabets wiedergeg_eben, wobei diese den dem deutschen Leser 
gewohnten Lautwert behalten; bei chinesischen Wortern ist j 
wie in Journal zu lesen. Ausnahmen wurden,(rbei Namen und 
Begriffen gemacht, fiir die sich eine bestimmte Umschrift oder 
Europiiisierung fest eingebiirgert hat, etwa bei Konfuzius (Kung 
Fu-tse) oder der Mandschu-Dynastie (in China Tsching-Dynastie 
genannt). Von der Verwendung der neuen chinesischen Lautschrift, 
die lateinische Buchstaben benutzt, diesen aber z. T. andere als 
die uns gelaufigen Lautwerte gibt, wurde abgesehen (sie wird 
nicht einmal in Peking fiir deutschsprachige Publikationen ange
wandt); wer wurde auch zum Beispiel in Beizhing das altver
traute Peking erkennen? Chinesische Personennamen sind ein
heitlich wiedergegeben; der Sippenname steht an erster Stelle, 
also Mao Tse-tung. Bei russischen Wortern wird, wenn sie das 
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erste Mal vorkommen, durch eineri (dem Russischen unbekannten) 
Akzent die Betonung angedeutet. Besonders hiiufig vorkommende 
Begriffe werden abgekiirzt (wie ZK = Zentralkomitee; KMT = .. 
Kuomintang; KP == Kommunistische Partei, Mehrzahl KPs). 
In den Anmerkungen am SchluB des Buches, auf die sich die 
Zahlen im Text beziehen, finden sich nur Quellenangaben und 
Literaturhinweise. Der Verfasser hielt es fiir notwendig, diese 
dem interessierten Leser genau zu nennen, fiir das Verstiindnis 
des Textes aber sind sie nicht Voraussetzung. Die Sinologen bittet 
ei- um Nachsicht dafiir, daB jemand, der nicht zu ihrem Kreis ge
hiirt, es unternahm, ihr Gebiet zu betreten; er ist sich bewuBt, wie 
viel er ihrer miihsamen Forschungsarbeit verdankt; viele von 
ihnen sind als Autoren einschliigiger Arbeiten in der Biblio-
graphie genannt. , 
Zu den . dort nicht Erwiihnten gehiiren zahlreiche Vertreter des 
diplomatischen Dienstes, insbesondere der Bundesrepublik, sowie 

. der Forschungsstab im US-Generalkonsulat zu Hongkong, die 
dem Autor ihre Zeit und die Ergebnisse ihres Nachdenkens zur 
Verfiigung stellten. Der Fordstiftung dankt er fiir ein 1959 ge
wiihrtes mehrmonatiges Forschungsstipendium, den Bibliotheken 
der California-, der Harvard- und der Hawaii-Universitiit so
wie des (chinesischen) Union Research Institute in Hongkong fiir 
die Erlaubnis, monatelang inmitten ihrer Biicherbestiinde zu ar- . 
beiten, und Hans Braker, Peter Knirsch, Liu Mau-tsai, Wolfgang 
Mohr, Johannes Schriipfer, Bodo J. Sperling und Natalie Tara
ssowa fiir mannigfache Anregung. Besonderen Dank schuldet er 
seinen engsten Mitarbeitern, die ihm auch bei diesem Buch half en: 
Ruth Henning fiir ihre Miihe mit Manuskript und Bibliographie, 
Hans Schneider (Freudenstadt) fiir wertvolle Mitwirkung bei 
Aufbau und Ausarbeitung des Textes, Karl-Eugen Wiidekin fiir 
die zuverliissige fachliche Unterstiitzung, sowie dem Kenner chi
nesischer Sprache und Geschichte, Joachim Glaubitz. 
Da sich der Autor bei groBen Teilen seiner Arbeit auf Neuland 
befand und daher manche seiner Ergebnisse nicht mehr als Hypo
thesen sein konnen, sind ihm sachliche Kritik und Ergiinzungs
vorschliige seiner Leser besonders wichtig. 

Stuttgart/Aachen, den 25. Mai 1962 Klaus Mehnert 
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VORBEMERKUNG 

Wer die Probleme einer Ehe verstiindlich mache·n will, wird sich 
nicht darauf beschriinken, ihren iiufieren Ablauf zu schildern -
die Daten des Ke"imenlernens, der Verlobung, der Hochzeit, der 
Konflikte und Versohnungen, der Familienfeste oder Verwand~ 
tenbesuche. Er wird vielmehr versuchen, die Ehepartner jeden 
fiir sich zu verstehen, ihre Herkunft, die Umgebung, in der sie 
aufwuchsen, .ihre Eigenarten und Gewohnheiten, ihr Tempera
ment, den Grad ihrer lntelligenz, ihre politischen, moralischen, 
religiosen Anschauungen, kurz, ihren Charakter. Dies wird erst 
recht von Belang sein, wenn sich die beiden Menschen nicht our 
zu einem Ehebund zusammengetan haben, sondern dariiber hin
aus in gemeinsamer Anstrengung ganz bestimmte - etwa wirt
schaftliche oder politische - Ziele erreichen wollen, weil dann 
niimlich gepriift werden mufi, welche Voraussetzungen der eine 
wie der andere fiir die Erreichung gerade dieser Ziele mitbringt. 

nDie" Chinesen, ndie" Russen? 
W elche Voraussetzungen haben, so betrachtet, die Chinesen 
einerseits, die Russen _andererseits in die Gemeinschaft einge
bracht, in der wir sie heute sehen? Dieser Frage ist der erste 
Teil unserer Untersuchung gewidmet. Da der Kommunismus die 
Menschen und Volker auf allen Lebensgebiet/~ in Anspruch 
nimmt, mufi hierbei der Bogen der Erscheinungen, die zu be
achten sind, weit gespannt werden. 
Ob es "die" Chinesen, "die" Russen, "die" Sowjetmenschen, 
"die" Deutschen iiberhaupt gibt - dieses Problem ist lange, aus
giebig und oftmals hitzig diskutiert worden. Der unliingst ver
storbene neuseelandische Anthropologe Felix M. Keesing hat 
den gegenwartigen Stand seiner Wissenschaft in den beiden 
Thesen zusammengefaBt 1 : Erstens, ein bestimmter Volkscharak
ter, der es von anderen Volkern unterscheidet, ist bei jedem 
Volk nachweisbar. Zweitens, dieser Volkscharakter ist a:ber keine 
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konstante, sondern eine wandelbare GroBe. Mit anderen W or
ten: Die Chi~esen .unterscheiden sich von den Russen. Und die 
Chinesen von heut~ sind anders als die ChineseI'.1' der Epoche 
des Konfuzius; der·Sowjetmensch ist nicht mehr der Mushik des" 
Reiches der Zaren. Dabei darf, obgleich es im chinesischen wie 
im russischen Reich seit langem nationale Minderheiten mit zum 
Teil scharf ausgepriigten Besonderheiten gibt, von "den Chine
sen" und "den Russen" gesprochen werden, denn in beiden hat 
ein staatstragendes und kulturell fiihrendes Volk - hier das der 
Han, der eigentlichen Chinesen also, dort das der GroBrussen -
den Gesamtcharakter der Bevolkerung entscheidend gepriigt. 
An dieser Stelle ist ein Sachverhalt klarzustellen, der fiir jeden 
Vergleich der beiden Volker von grundlegender Bedeutung ist: 
er braucht dann in den folgenden Kapiteln nicht mehr unter 
deren speziellen Gesichtspunkten behandelt zu werden. Die ethni
sche und kulturelle Zugehorigkeit Chinas zu Asien ist jeder
mann selbstverstiindlich, die der Russen zu Europa war es nicht 
immer. Schon zu Zeiten Napoleons gab es das Bonmot: "Wenn 
man den Russen kratzt, kommt der Tatare zum Vorschein", und 
in unserenTagen war vom "asiatischen Bolschewismus" die Rede; 
sein Sieg iiber die Russen wu·rde deren asiatischem "Blut" zuge
schrieben. 
Unkenntnis und Vorurteil haben auch bei diesem lrrtum Pate 
gestanden. Jahrhundertelang hatte sich die polnisch-litauische 
GroBmacht zwischen die Mitte und den Osten Europas gelegt, und 
erst der VorstoB Peters an die Ostsee und das Ende Polens mach
ten RuBland zum unmittelbaren Nachbarn des Abendlandes. 
Noch starker aber wirkte im BewuBtsein der Volker eine Barriere 
geistiger Art: die kirchliche Spaltung zwischen West und Ost, 
vorbereitet durch die Missionierung von zwei auseinanderstre
benden Zentren her, vollzogen durch das Schisma von 1054, nach 
Norden verlagert, als Moskau die Rolle des gestiirzten Byzanz 
iibernahm, verschiirft und verhiirtet durch den gegenseitigen Vor
wurf des Abfalls vom wahren Glauben. Mit der fortschreiten
den Verweltlichung des Lebens verblaBten die religiiisen Trenn
linien; aber die von Peter erzwungene Begegnung RuBlands mit 
dem alten Europa war dureh das west-ostliche Zivilisationsgefiille 
belastet und lieB dieses RuBland dem Abendliinder - zumal wenn 
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er es nur im Zeichen des Krieges betrat - als fremdar:tig, unbe
greiflich, wild, barbarisch erscheinen . 
• Asiatisch" ist nur eine neue Formel dieses Fremdheitsgefiihl~; 
ich habe sie immer bei Menschen gefunden, die weder RuEland 
noch Asien aus ·eigener Anschauung kennen. Man muE wohl 
drauEen gelebt haben, um zu wissen, wo die Grenze zwischen 
Europa und Asien Iiegt. W er etwa aus den StraBen Pekings oder 
Harbins in eine russische Kirche tritt und auch our fur die Dauer 
eines Gottesdienstes bleibt, spurt den Unterschied zwischen Asien 
und Europa nicht weniger deutlich, als wenn er in einer dieser 
Stadte eine katholische Kirche besucht. 

Die Russen sind Euro_/}iier 

Mogen auch Urheimat und Urgeschichte der Slawen zum Tei! 
noch im Dunkel Iiegen, ihre sprachliche und ethnische Zugehorig
keit zur indoeuropiiischen Viilkerfamilie ist unbestritten. Diese 
Zugehiirigkeit ist bei den Ostslawen durch die enge Verbindung 
mit Byzanz modifiziert und vertieft, nicht aber aufgehoben wor
den. Durch sie haben die Russen an der hellenistisch-christlichen 
Kultur dieses .Zweiten Rom" teilgenommen und haben dessen 
Tradition, als es von d'en Turken uberwiiltigt war, bewuBt als 
.Drittes Rom" weitergefiihrt. Die Einbriiche asiatischer Steppen
volker aber und selbst die iiber zwei Jahrhunderte wiihrende 
Fremdherrschaft des mongolisch iiberschichteten Turkvolks der 
Tataren haben geringere Spuren hinterlassen als etwa die Os
manen im Siidosten, d1e Araber im Siiden und Siidwesten Eu
ropas. 
Noch geringer war der EinfluE der asiatischen Viflker und Kul
turen, die spiiter ihrerseits in das weit ausgreifende lmperium der 
Zaren einbezogen wurden. Die Millionen Russen, die sich in 
diesen asiatischen Gebieten niederlieBen, sind Russen geblieben, 
so wenig sie grundsiitzlich vor Mischehen zuriickschreckten. Der 
Einbruch RuElands in die europiiische Geschichte bedeutet nicht 
den Einbruch Asiens in Europa, vielmehr haben die Russen die 
Grenzen Europas bis zum Pazifik und in die Steppen Mittel
asiens geweitet. Die bewuBte und im wesentlichen erfolgreiche 
Europiiisierung RuElands durch und seit Peter bedarf keiner 
Schilderung. Das russische Geistesleben seit dem achtzehnten 
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Jahrhundert ist ohne Leibniz und Voltaire, ohne Byron oder den 
schwedisch-baltendeutschen EinfluB nicht denkbar. Und wer weiB 
nicht, wie vielfiiltig RuBland <lurch Pt'.tschkin und Gogol, Dosto~. 
jewskij und Tolst6j das Empfangene wiederzugeben fiihig war! 
GewiB findet sich in der russischen Literatur auch das Erlebnis 
Asiens und seiner Menschen (vor allem des Kaukasus, in der 
russischen Romantik), lassen sich in Musik, Malerei und Archi
tektur, in Volkskultur und Kunstgewerbe asiatische Motive er
kennen. Aber das sind folkloristische Arabesken, allenfalls Sym
ptome einer Auseinandersetzung mit Asien, sicherlich nicht An
zeichen einer Asiatisierung; werwiirde in Kip lings Indien-Biichern 
.den Beweis einer Asiatisierung Englands finden wollen! 
In der russischen Philosophie lebt nicht mehr .Asiatisches" als 
in der deutschen, die sich mit Schopenhauer so bereitwillig dem 
Erbe Indiens geoffnet hat, und die russische Naturwissenschaft 
kannte nur das westliche Vorbild. Auch die Slawophilen des 

. neunzehnten Jahrhunderts kiimpften nicht gegen Europa an sich, 
nur gegen das, was ihnen an Europa faul erschien; sie glaubten, 
ein besseres schaffen zu konnen, und ihre programmatische Zeit
schrift hieB .Der Europiier". Die .Eurasisten" aber, welche um· die 
Jahrhundertwende fiir das russische Volk zur Begriindung seines 
SendungsbewuBtseins einen eurasischen Mythos zu entwickeln 
suchten, sind stets eine Sekte geblieben. 
MuB man noch aussprechen, daB der Kommunismus erst recht als 
ein legitimes Kind der westlichen - einschlieBlich der deutschen -
Geistes- und Sozialgeschichte nach Rufiland gekommen ist, daB 
noch Lenin davon triiumte, Berlin, nicht Moskau, zur Haupt
stadt der Weltrevolution zu machen? Da ihm der Durchbruch zur 
Macht in RuBland und nur in RuBland gelang, da ihm und in 
bescheidenerem MaB auch seinen Nachfolgern die weitere Ent
wicklung der ldeologie zufiel und deren erste Umsetzung in die 
Wirklichkeit auf russischem Boden geschah, ist viel Russisches 
in den Bolschewismus und in den heutigen Sowjetkommunismus 
eingestromt. Aber Asiatisches? Stalins Totalitarismus findet im 
Totalitiiren unter Hitler so erschreckend viele Parallelen, daB nur 
der den Stalinismus als asiatisch bezeichnen sollte, der auch Hitler 
und Himmler zu den Asiaten zu ziihlen bereit ist. Seither aber 
hat die Oberschwemmung der Sowjetunion mit den typisch west-
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lidien Methoden und Ergebnissen wissensdiaftlidien Dt;nkens da
zu gefiihrt, daG der industrialisierte und - im Ve.rhiiltnis zum 
alten RuG!and - stark intellektualisierte Sowjetmensch in vieler 
Hinsicht noch weit europaischer ist, als es sein bauerlicher Ur
grofivater war. 
Vom Normaltyp ·des Europiiers, soweit es ihn gibt, unterscheidet 
sidi dieser Russe nicht mehr als etwa der Ungar, der Spanier, der 
Kalifornier oder der Australier. Wen sein W eg von Zeit zu Zeit 
aus Mitteleuropa" einerseits in die Sowjetunion, andererseits in 
die Vereinigten $.taaten von Amerika fiihrt, der findet auf diesen 
beiden Flanken des Abendlandes zwei Volker, die beide vorwie
gend europaisch, wenn auch natiirlich durch die Besonderheiten des 
von ihnen j eweils bewohnten Raumes und seiner Lebensbedingun
gen gepragt sind. Niemand bei uns zweif elt, daB dieAmerikaner zum 
"Westen" gehoren, und es wiirde einer sehr sorgfiiltigen Unter
sudiung bediirfen, ehe mit Sidierheit gesagt werden konnte, ob 
der Sowjetbiirger oder der US-Amerikaner, ob der Sohn des 
Wilden W estens oder des sibirischen Os tens in seinem W esen 
dem Mittel- und Westeuropiier niihersteht.2 

Ober den Sowjetmenschen eine auch nur halbwegs giiltige Aus
sage zu machen, ware dennoch verfriiht gewesen, solange Stalin 
herrschte; mit totalitarem Terror und unter den Bedingungen 
auBerster Not ist es moglich, die menschliche Natur bis zur Un
kenntlichkeit zu vergewaltigen. Und auch mit Stalins Tod endete 
der Stalinismus nicht plotzlich; es bedurfte noch einiger Zeit, 
ehe der ungeheure Drude, unter dem das Volk lebte, etwas nach
zulassen begann. Erst dann wurde eine einigermafien zuverlassige 
Analyse des Sowjetmenschen moglich, und sie ,rst alsbald von 
versdiiedenen Seiten und mit verschiedenen Methoden, aber mit 
im ganzen iihnlichen Resultaten unternommen worden. Diese 
braudien hier nur in Erinnerung gerufen, nidit aber noch einmal 
dargestellt zu werdens; der damit frei werdende Raum wird eine 
etwas ausfiihrlichere Behandlung des bei uns weit weniger be
kannten Vergleichspartners China ermoglichen. 

Das uns Europii.ern fremde China 

China lebt nodi immer unter einer Diktatur von "stalinistisdier" 
Harte. Im Vordergrund der Biihne, dem ~uge des ausliindischen 
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Besuchers stiindig anempfohlen,-erblickt man viele lediglich tem
poriire Ersche1nungen, wiihrend andere, die getarnt oder ver
driingt und daniit 4nsichtbar sind, trotzdem weiteroestehen. Die_ 
Menschen· selbst aber leben und handeln unter auEerst unnorma
len Bedingunge"n. Um auf Grund des Verhaltens der Chinesen 
unter dem kommunistischen Regime eine einigermaBen giiltige 
Darstellung des .chinesischen Sowjetmenschen" zu geben, ist dar
um der Zeitpunkt noch nicht gekommen. In fiinfzehn bis zwanzig 
J ahren wird sie vielleicht moglich sein. So lange aber konnen wir 
nicht warten. Wir miissen also die Frage nach dem kiinftigen Ver
halten der Chinesen zum Kommunismus und zu Moskau nicht so 
sehr auf Grund der letzten zwolf oder fiinfzehn Jahre als der 
letzten vierundzwanzig Jahrhunderte beantworten. 
Diese - einzig mogliche - Methode fiihrt zu einer weiteren 
Schwierigkeit. Die Interpretation der chinesischen Geschichte ist 
unter den Fachleuten noch sehr umstritten. Die Forschungen der 
Sinologen beziehen sich zudem, was aus der Natur ihrer Quellen 
durchaus verstiindlich ist, in erster Linie auf die offizielle, sozu
sagen auf die Gelehrten-Geschichte Chinas, die Soziologen aber 
kamen gewissermaBen hundert Jahre zu spiit nach China. Und 
wenn wir schon bei anderen Volkern weit mehr iiber die Schich
ten wissen, welche der schriftlichen Fixierung ihrer ldeen und 
Taten fahig waren, als iiber die stumm gebliebenen Massen, so 
trifft dies vollends bei Volkern wie den Chinesen und Russen zu, 
die bis zum Einbruch des Wes tens in ihrer Mehrheit aus An
alphabeten bestanden. Es ware also falsch, unsere Vorstellungen 
von den geistigen Fiihrungsschichten ohne weiteres auf die Vol
ker als Ganzes auszudehnen; die Worter . typisch" und .charak
teristisch" sollten nur mit Vorsicht gebraucht werden. Anderer
seits zwingt schon der iiberwiiltigende Reichtum dieser klassischen 
Oberlieferung zu einer Auswahl des wirklich Repriisentativen. 
In zweieinhalb Jahrtausenden haben diese Chinesen sehr viel 
nachgedacht, und von dem Gedachten haben sie unglaublich viel 
aufgeschrieben; kaum ein Gedanke, der iiberhaupt denkbar ist, 
diirfte hier ungedacht und unverarbeitet geblieben sein. Obgleich 
ihre geistige Entwicklung verhiiltnismiiEig stetig verlief und 
durch Einfliisse von auEen gelten gestort wurde, hat sie ihre Dia
lektik, weist auch sie einen Pendelschlag auf zwischen extremen 
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Ansichten - zwischen Idealismus und Materialismus zum Beispiel 
oder zwischen Thesen wie .Der Mensch ist gut" und .Der 
Mensch ist bi.ise" oder zwischen .Der Staat ist fiir die Menschen 
da" und dem Gegenteil: .Der Mensch ist fiir den Staat da". 
Wenn schon Lenins neununddreiBig Biinqe Stalin und Trotzkij, 
Chruschtschow und Mao in ihren Auseinandersetzungen als gei
stiges Arsenal dienen konnten, so liiBt sich anhand der Millionen 
von Biinden, welche zur chinesischen Geistesgeschichte zu rechnen 
sind, erst recht fast' alles beweisen; es ist darum nicht erstaunlich, 
daB die Interpretation uneinheitlich ist. 
Eine vergleichende Untersuchung kann erst recht nicht a:lles ver
werten, was die Chinesen im Laufe ihrer Geschichte irgendwann 
einmal gedacht oder gefiihlt oder getan haben. Der Leser mi.ige 
also keine Enzy~Jopiidie des chinesischen (oder russischen) Volkes 
erwarten. Die verwirrende Vielfalt kliirt sich, wenn man aus der 
iiberwiiltigenden Fiille von Verhaltensweisen, Denkformen und 
Denkinhalten diejenigen nimmt, die sich durchzusetzen vermoch
ten und als bestiindig erwiesen. Und auch hier konnen wir nur 
eine Auswahl beriicksichtigen. 

Unausweidiliche Entwicklung? 

Die Aufgabe dieses ersten Teiles, der als Ganzes zu betrachten 
ist, sol!, in einer knappen Formel zusammengefaBt, darin be
stehen, uns Unterlagen zu verschaffen zur Priifung folgender 
Fragen: 
W elche Schliisse ergeben sich aus dem Vergleich der Chinesen 
mit den Russen fiir das heutige und das kiinftige Verhiiltnis der 
beiden Volker und Miichte? rfr 

- Wie steht es um die Widerstandskraft - oder Anfiilligkeit - des 
chinesischen und russischen Volkes gegeniiber dem Kommunismus 
gestern, heute und morgen? 
Und vor allem: 1st es richtig, daB der chinesische (bzw. russische) 
Kommunismus die logische Kronung der chinesischen (bzw. rus
sischen) Geschichte bedeutet, oder haben diejenigen recht, die 
ihn in radikalem Widerspruch zu allem sehen, was chinesisch 
(bzw. russisch) ist? Die These vom Kommunismus als der Fortset
zung, ja der Kulmination der Geschichte dieser beiden Volker 
wird nicht nur von der kommunistischen Fiihrung, von Stalin, 
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Chruschtscho'\\,'. und Mao verfochten, sondem auch - natiirlich mit 
anderen Argumenten und anderen Vorzeichen - _yon manchen 
westlichen Beobachtem wie etwa dem franzosischen Universal
historiker Amaury· de Riencourt, wenn er schreibt: "Der Triumph 
des Marxismus in China bedeutet in sehr groBem Umfang eine 
Riickkehr zur Vergangenheit" oder: "Der Marxismus ... stellte 
die traditionelle Denkweise Chinas wieder her." Riencourt, der 
selbst alles andere als ein Kommunist ist, bezeichnete den chine
sischen Kommunismus als "psychologisch vorausbestimmt" .4 Ahn
lich einseitig urteilt ein indischer Beobachter: "Wenn man das 
Mao-Evangelium an die Stelle des Konfuzius-Evangeliums setzt, 
so entspricht das der [chinesischen] Tradition." 5 

In der zweiten These, die den absoluten Gegensatz des Kommu
nismus zum W esen Chinas und RuBlands vertritt, treffen sich die 
chinesischen und russischen Gegner des Kommunismus (Tschiang 
Kai-schek etwa und die fiihrenden Kopfe der russischen Emigra
tion) mit Ausliindem, die - als Kaufleute oder Missionare - das 
alte China (bzw. das alte RuBland) kennenlemten und die iiber
zeugt sind, daB die ihnen menschlich liebgewordenen Volker das 
kommunistische Regime ausschlieBlich unter dem Zwang brutal
sten Terrors ertragen und mit ungeduldiger Sehnsucht die Stunde 
erwarten, in der sie "entschlossen an dem edlen Kampf fiir Frei
heit und Oberleben teilnehmen" .8 

Die Wirklichkeit entspricht (wie wir sehen werden) keiner dieser 
beiden Thesen; sie ist komplizierter, darum auch interessanter, 
und noch offen fiir vielfiiltige Moglichkeiten. 



l.Kapitel 

DER MENSCH 

Im ersten Teil des Buches verbindet sich psychologische 
mit soziologischer Betrachtung. Das erste Kapitel ver
sudit, ein Bild des Menschen zu zeichnen, ,,des" Chine
sen in erster Linie, da er weniger bekannt ist, und 
die~en am Schlufi des Kapitels ,,dem" Russen gegen
iiberzustellen. Das Gefiihlsleben beim Chinesen wird 
verstiindlicher aus seiner auffallenden Umweltbezo
genheit, sein Denken aus der Eigenart seiner Sprache 
und Schrifl. In mehr als einer Hinsicht ist der Russe 
sein Gegenpol. 

Der Chinese lebt von seinem ,,Gesicht" 

In dem zwolfstockigen Hochhaus, in dem wir den groBten Teil 
unserer Schanghaier Jahre verbrachten, waren wir nicht die ein
zigen Europaer. Einige Etagen tiefer wohnte eine russische Fami
lie von besonders stiirmischer W esensart. Manchmal ging es dort 
hoch her - der Vater briillte, er werde die Familie noch heute um
bringen (oder verlassen), die Kinder heulten, die _Frau bekam 
Weinkrampfe. Wer wollte, konnte es miterleben, denn alle Woh
nungen desselben Stockwerks miindeten auf die Kiichenveranda, 
die die Riickseite des Hauses umzog; dort versammelten sich bei 
jeder solchen Szene die chinesischen Diener der et'itopaischen Fa
milien und auch manche andere chinesische Bewohner des 
Hauses, um sich die Sensation nicht entgehen zu lassen; man ge
noB sie wie ein fremdarliges Theaterstiick. 
Ein starkerer Gegensatz der Temperamente ist in der Tat schwer 
vorstellbar. Dort die vielberufene - oder beriichtigte - ,,breite 
Natur" des Russen mit ihrer alles Menschliche umfassenden 
Spannungsweite, ihrer Neigung zu jahem Wechsel extremer 
Stimmungen und unbekiimmerter, oft explosiver AuBerung, hier 
das dem Abendlander ratselhafte Gesicht des Fernen Ostens, das 
in seinem stetigen GleichmaB nichts mehr vom ,,Spiegel der 
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Seele" hat. Zu zeigen, was innerhalb der Familie vorgeht, wiire 
nicht schicklich - dann eben verlore man sein "Gesicht". "Der 
Baum lebt von seiner Rinde, der Mensch von seii:iem Gesicht".,. 
sagt ein chinesische; Sprichwort. 
Schon hier alSD stoBen wir auf einen Sachverhalt, der fiir das 
Verstiindnis des Chinesen als Individuum ebenso entscheidend ist 
wie fiir das der sozialen und politischen Gemeinschaftsformen, in 
denen er seit Jahrtausenden lebt, ja der den Versuch einer indi
vidualpsychologischen Deutung ohne sozialpsychologisches Fun
dament zu einem aussichtslosen Unternehmen machen wiirde, an 
dessen Ende das Gefiihl der Fremdheit, der Unverstiindlichkeit, 
damit aber auch der Ratlosigkeit, wie ihm zu begegnen sei, nur 
noch starker geworden ware. Als Aristoteles den Menschen als 
zoon politikon, als Gemeinschaftswesen, definierte, ahnte er nicht, 
daB in einer hochentwickelten Kultur schon ein so klassisch reines 
Modell dieser Idee existierte, wie es in der hellenischen Welt 
nirgends zu finden war. War der Abendliinder zu allen Zeiten 
geneigt, aus der polaren Spannung des Menschseins eher dem 
Individuum als der Gemeinschaft, eher der Freiheit als der Bin
dung den Vorrang zu geben und den Individualismus bis zum 
Egoismus, Hedonismus, Solipsismus, den Liberalismus bis zum 
Anarchismus zu treiben, so ist umgekehrt der Chinese in einem 
Ausmafi umweltbezogen, "situationszentriert" (um es mit der 
Formel eines chinesischen Soziologen zu sagen1), von dem wir 
Europiier uns schwer eine Vorstellung machen, das wir aber 
gleichwohl, als Vorbedingung jeden Verstehens, erst einmal hin
nehmen miissen. 
Nicht nur in seinem Handeln, auch in seinem Denken und Fiih
len emanzipiert sich der Chinese keinen Augenblick von dieser. 
Umwelt, bleibt er in dem doppelten Koordinatennetz personlicher 
Beziehungen, die ihn ebenso mit den Zeitgenossen verbinden wie 
mit denen, die vor ihm waren und nach ihm sein werden. Sein 
Blick ist nach aufien, nicht nach innen gewandt; nicht in seinem 
Gewissen, sondern in der vermutlichen Wirkung auf die Um
welt sucht er die Norm seines Handelns. Ein chinesischer Ge
lehrter bemerkt zum Thema Korruption, das uns noch beschiif
tigen wird, da es in der chinesischen Geschichte, vor allem der 
Neuzeit, eine fatale Rolle gespielt hat : 
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.Die Handlungen des Chinesen im Rahmen der Qesellschaft sind 
nicht unabhangige einzelne Alcte, sondern eher zusiitzliche Eintra
gungen auf einem Jangen Kontoblatt, das die Beziehungen zwischen 
zwei Personen oder zwei Familien verzeichnet. Da jede einzelne 
Handlung durch schon bestehende Beziehungen bedingt ist, kann sie 
leicht ... den Anschein des Nepotismus oder Giinstlingswesen·s ha-
ben." 2 • 

Stets die Umwelt im Blick 

Amerikanische Anthropologen haben als gedankliche Hilfskon
struktion fiir das Verstiindnis von Volkern die Unterscheidung 
von Scham und Schuld verwendet, wobei Scham (shame) das Ge
fiihl der Schande ist, das wir anderen gegeniiber haben, Schuld 
(guilt) ein G'efiihl vor uns selbst. Also: .Scham erfordert-ein Pu
blikum, das von der Missetat weiB, wahrend Schuld ohne ein 
Publikum in der Psyche wirkt." 3 Anders gesagt: Im Zeichen der 
Schande fiihlt sich der Mensch nach einer Fehlhandlung weniger 
deshalb beunruhigt, weil er Unrecht getan hat, als weil dies von 
anderen bemerkt wurde. 
Die Soziologin Ruth Benedict, Verfasserin eines brillanten Bu
ches iiber Japan, hat dort Ausspriiche wie diese gefunden: Man 
entwickelt Selbstachtung wegen der anderen. Gabe es die ande
ren nicht, brauchte man sich nicht selbst zu achten. Die Angst vor 
Schande ist die Wurzel der Tugend. Sie zieht daraus fiir Japan 
die Folgerung: 

• Wo Scham die stiirkste BuBe ist, empfindet der Mensch keine Er
leichterung, wenn er seinen Fehler ausspricht, und sei es einem 
Beichtvater gegeniiber. Solange sein schlechtes H<J"Jideln nicht an die 
Offentlichkeit kommt, braucht er sich nicht be!astet zu fiihlen. Die 
Beichte erscheint lediglich als der Weg, sich Verlegenheiten zu be
reiten. Kulturen, in denen die Scham eine wichtige Rolle spielt, ken
nen daher die Beichte nicht, auch nicht vor den Giittern." 4 

In diesem Sinne !assen sich China wie Japan, das lange Zeit 
unter dem geistigen EinfluB Chinas stand, als .Scham-Kulturen" 
den wesentlich vom Christentum gepragten .Schuld-Kulturen" 
gegeniiberstellen. In der Tat hat ein Chinese die vergleichsweise 
geringen Erfolge derchristlichenMission in China auch damit er
kliirt, daB sie, besonders in ihrer protestantischen Variante, alles 
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auf das persiinlicheGewissen abstellt, welches in China, wo Scham 
schwerer wiegt als Schuld, wenig entwickelt war.5 Entsprechend 
linden manche Soziologen in der Heranbildung ei~er Schuld- _ 
Kultur durch das Christentum einen der Griinde fiir die geistige, 
damit auch die zivilisatorische Dynamik des Abendlandes, wiih
rend sie andererseits in China: - und in Asien weithin - im Vor- · 
rang der Scham vor der Schuld einen ausgesprochenen Faktor 
sehen, der zum Konformismus, zum Nichtauffallenwollen erzieht 
un.d die Bereitschaft zum reformerischen, gar revolutioniiren Her
vortreten hemmt.e 

Ungern allein · 

An dieser Stelle interessiert uns zuniichst die Wirkung dieser 
Umweltbezogenheit auf den Einzelmenschen. Wie stark sie auch 
nach den Erschiitterungen der letzten Jahrzehnte geblieben ist, 
zeigten die Ergebnisse einer Befragung von einhundertachtzig in 
USA lebenden Chinesen durch amerikanische Psychologen und 
Soziologen nach dem Zweiten Weltkrieg. Chinesen treffen - so 
stellte man fest - Entscheidungen nur ungern ganz von sich aus; 
sie ziehen es vor, im Einvernehmen mit ihrer Familie oder wenig
stens mit Freunden zu handeln, getreu der alten Volksweisheit: 
"Zu Hause muB man sich auf seine El tern verlassen, in der Fremde 
auf seine Freunde." Gem bedienen sie sich bei ihren Handlun
gen eines Mittelsmannes (nicht nur bei der Anbahnung von Ehe
verhandlungen), schon um sich nicht einer Absage ins Gesicht 
auszusetzen. Auch sachliche Entscheidungen werden vorwiegend 
persiinlich empfunden, da sie Faden zwischen den Beteiligten und 
damit Verpflichtungen schaffen. Ein Sinn fiir allgemeine Ver
pflichtungen, wie etwa Biirgerpflichten gegeniiber einem anony
men Staat, ist kaum vorhanden, um so mehr fiir die konkreten -
gegeniiber der Familie oder gegeniiber Leuten, mit denen man 
sonst Beziehungen unterhiilt.7 
Personlich habe ich es noch in den Bedriingnissen erfahren, die 
der Ausgang des Zweiten Weltkrieges auch iiber die im Ausland 
lebenden Deutschen gebracht hat, welch auBerordentliche Bedeu
tung und auch Haltbarkeit ·persiinliche Beziehungen in China be
sitzen. In den Monaten rnich der japanischen Kapitulation, in 
denen die China-Deutschen weithin schutz- und rechtlos waren, 
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konnte man sie geradezu in zwei Gruppen teilen: dle einen ver
fiigten iiber zuverlassige chinesische Freunde und konnten daher 
im ganzen unbesorgt sein - die anderen waren auf sich selbst 
angewiesen und wu£ten von einem Tag zum anderen nicht, was 
aus ihnen werden wiirde. 
Dazu ein Erlebnis 'aus jiingster Vergange~heit. Im Sommer 1960 
beschiiftigte ich in Hongkong anderthalb Monate lang einen chi
nesischen Assistenten, der mir bei der Durchsicht von Zeitungen 
und Broschiiren aus dem kommunistischen China behilflich war. 
Seine Mitarbeit war mir insofem besonders wichtig, als er nicht 
lange zuvor aus Rotchina geflohen war; er konnte sich daher weit 
besser als langjahrige Emigranten im rotchinesischen Jargon zu
rechtfinden und mir viele Ausdriicke und Begebenheiten erkla
ren, die einem Hongkong-Chinesen unverstandlich gewesen wa
ren. Dieser junge Mann, der unter Risiko fiir Leib und Leben 
dem kommunistischen China entronnen war, vermied es, sich in 
seinen Worten gegen das ihm verhaBte Regime festzulegen, und 
versuchte statt <lessen, seine Einstellung sich und anderen als eine 
Art von "dritter Position" verstandlich zu machen. 
GewiB nicht in jedem einzelnen Fall, wohl aber auf das Ganze 
gesehen mag ein anderer Beobachter recht haben, wenn er 
schreibt: "Im Westen fragen die Menschen, wenn sie einen Kon
flikt erleben: Was wollen die beiden Parteien, und welche von 
ihnen hat recht? In China aber lautet die Frage: Wer wird ver
mutlich gewinnen, und .was muB ich tun, um mich mit ihm gut 
zu stellen?" s Es war ein Chinese, der die Feststellung traf: 
"W enn ein Chinese opportunistisch handelt, um den Erfordernis
sen einer bestimmten Situation gerecht zu werden/ .Sraucht er sich 

· vor seinem eigenen Gewissen nicht zu entschuldigen." 9 

Der Bambus biegt sich - um wieder aufzustehen 

Der chinesische Opportunismus au£ert sich mit einer Unbedenk
lichkeit und Unbefangenheit, die etwas Entwaffnendes hat, zu
mal er sich mit einer ausgepragten Niichternheit und gewitzten 
Lebensklugheit paart. Den gehemmten und stets auf Grundsatze 
hedachten Deutschen fehlt sogar der passende Ausdruck dafiir. 
nRealismus" ist zu schwach und zu vage; am niichsten kommt 
dem Gemeinten der englische Begriff "matter-of-factness". Wozu 
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sich uber Dinge erregen, die man doch nicht iindern kann! So
lange der Sturm uber das Land braust, biegt sich der Bambus; ist . 
die Stille zuriickgekehrt, richtet er sich wieder empo--;.. 
An einem Nachniittag im Somme~ 1957 besuchte ich in Peking 
eine Durer-Ausstellung, in der Drucke der bekanntesten Werke 
des Nurnberger Meisters (aus Ost-Berlin geliehen) gezeigt wur
den. Unter den vielen Besuchern fiel mir eine junge Chinesin 
auf; durch ihre Haltung und ihr fast elegant zu nennendes Kleid 
unterschied sie sich von dem Grau in Grau der anderen chinesi
schen Frauen. Sie stand allein vor einem Bild und lachte vor sich 
hin. Neugierig warf ich einen Blick auf das Objekt ihres Amuse
ments; es war eine Skizze, die Diirer fiir irgendeine seiner 
groBeren Arbeiten gezeichnet hatte - nichts als ganz gewohnliche 
Kopfkissen in jeweils etwas anderer Form und Schattierung; 
sicher ein sonderbares Bild fur Chinesen, die das Skizzieren 
nicht kennen. Ich hatte dieses Blatt wohl schon friiher gesehen, 
ohne daB es mir komisch vorgekommen war; jetzt aber muBte 
ich auch lachen. So wurden wir bekannt, und ich fiihrte die junge 
Dame ein Weilchen von Bild zu Bild, uber Durer, Nurnberg und 
Deutschland erziihlend. 
Wir verabredeten uns fiir den niichsten Tag zu einem Spazier
gang durch die Verbotene Stadt. Sie hatte, als sie kam, ein Paket 
in der Hand, und ich erbot mich, es fiir sie zu tragen. Dann· 
schlenderten wir durch die Hofe und Palaste der alten Kaiser
stadt. lch erfohr, daB die junge Dame Lan Er hieB, aus einer 
Familie einstiger Hofbeamter stammte und durch die kommu
nistische Revolution alles verloren hatte, uber,dies wegen ihrer 
Herkunft als politisch nicht zuverliissig galt und daher keine or
dentliche Stellung finden konnte. lch hatte inzwischen auch sehen 
konnen, daB ihr Kleid - sie trug dasselbe wie am Vortage - aus 
billigem Stoff war und schadhafte Stellen aufwies. Aber sie lieB 
kein Wort der Kl age laut werden und erziihlte vergniigt, daB sie 
ihre freie Zeit mit der Betrachtung schoner Kunstgegenstiinde 
und eigenem Malen iiberaus angenehm verbringe. Einige ihrer 
eigenen Bilder habe sie in dem Paket mitgebracht, um sie mir 
nachher zu zeigen. 
Plotzlich fiel mir auf, und ·es wurde mir siedend heiB dabei, daB 
ich das mir anvertraute Paket nicht mehr bei mir hatte, und dann 
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erinnerte ich mich auch, wo ich es, um die Hiinde fiir die Kamera 
zu befreien, hingelegt hatte. lch bat Lan Er zu warten und rannte 
zu der bewuBten Stelle - das Paket war fort. Ich lief hierhin und 
dorthin, zur Verwaltung der Verbotenen Stadt, zu den Wachen 
am Nordtor, zum Siidtor - niemand wuBte etwas. Schuldbeladen 
und schweiBgebadet langte ich schlieBlich wieder bei Lan Er an. 
Sie saB auf einer Bank und machte mich, als sei nichts gewesen, 
auf den ungewi:ih.nlich schi:inen Blick aufmerksam, an dem sie sich 
ergi:itzte: ein Teich mit Lotosblumen, alte Biiume, rote Mauern, 
goldgelb glasierte Ziegeldiicher, und iiber allem der beriihmte 
blaue Himmel Nordchinas. Aber ich hatte fiir derlei kein Auge 
und warf mir unverzeihliche Nachliissigkeit vor. Da sagte Lan 
Er, ohne die"Stimme zu heben: "Regen Sie sich doch nicht so auf. 
Es ist nichts. Erst wenn Sie sich aufregen, wird der Verlust un
angenehm." Verdutzt und beschiimt hielt ich inne; dann spazier
ten wir weiter, ohne daB noch mit einem Wort des Paketes ge
dacht wurde. Dbrigens - tags darauf ging Lan Er ins stiidtische 
Fundbiiro; dort war ihr Paket unversehrt abgegeben worden. lch 
hatte mich tatsiichlich ganz iiberfliissig aufgeregt. 
Ein durchaus antikommunistisch eingestellter Chinese sagte mir 
1959 allen Ernstes, mit einer beruhigenden Handbewegung: "Das 
wird voriibergehen; die Herrschaft der Mandschus hat nicht ein
mal dreihundert Jahre gedauert." Auch der Chinese hat sein 
Nitschewo; es gibt sogar zwei Wendungen dafiir: ·Mei kuanhsi 
(wi:irtlich: Keine Beziehung) und Mei fatse (Kein Ausweg). 
Die Beweglichkeit und Anpassungsfiihigkeit der Chinesen, die es 
ihnen erlaubt, mit pli:itzlichen Oberraschungen eben,W wie mit einem 
auf J ahre anhaltenden iiuBeren Druck f ertig zu werden, kennt j eder, 
der auch nur kurze Zeit in ihrem Lande gelebt hat. lch babe immer 
wieder den Eindruck gehabt, daB sie es geradezu genieBen, un
erwarteten Aufgaben gegeniibergestellt zu werden. Unsere chine
sischen Hausangestellten waren niemals gliicklicher, als wenn statt 
der angesagten vier Giiste deren zwolf zum Essen auftauchten; 
sie iiberboten sich in emsiger Geschiiftigkeit und phantasievollen 
Einfiillen, wie raschen Einkiiufen iiber die StraBe, Anleihen beim 
Koch der "Zwei-Stock-tiefer-Familie", Umstellung des Meniis, 
Strecken der vorhandenen Speisen <lurch tarnende Saucen und 
iihnlichen Tricks. 
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Pfiffig, skeptisdz, ironisdz - audz in ernster Situation 
Als dann in. den.sdiwierigen Jahren der Besetzung groBer Teile_ 
Chinas . die Japaner durdi imrner neue Vorsdiriften die Bewe
gungsfreiheit dei' diinesisdien Bevolkerung einengten, sdiien es 
oft, als verblasse deren Arger dariiber vor dem sportlidien Ehr
geiz, durch noch griiEere Findigkeit mit jedem neuen Hindeniis 
fertig zu werden. Die Rationierung des Grundnahrungsmittels 
Reis beispielsweise wurde durch die Besatzungsbehiirden so or
ganisiert, daE an den fiir die Ausgabe angesetzten Tagen jeder 

··Bereditigte zusammen mit seiner Ration einen Stempel mit unab-
wasdibarer Tusdie auf die Hand erhielt; wer an die Reihe kam, 
mt.illte erst die Hiii:ide vorweisen, und nur wenn er nodi keinen 
Stempel hatte, wurde sein N apf gefiillt. An sidi keine sdilechte 
ldee, Lebensmittelkarten iiberfliissig zu madien, nur giinzlidi 
ungeeignet fiir China. Denn natiirlidi gab es schlaue Chinesen, 
die eine chemisdie Liisung zum Abwaschen der Tusche kannten. 
W o immer Schlangen vor Reisliiden standen, hockten auch die 
"Chemiker" mit ihren Schemelchen auf offener StraEe. Wer 
ihnen zahlte, dem entfernten sie den Stempel; so konnte man sich 
gleidi wieder in die Reihe stellen und hatte obendrein noch SpaE 
dabei. 
Bemiiht, seinem Volk den Spiegel vorzuhalten und es zugleich 
auch westlichen Lesern verstiindlich zu madien, sagt der geist
volle chinesische Schriftsteller Lin Yutang geradezu: "Es gibt 
nidits auf der Welt, was einen Chinesen in Rage zu bringen 
vermiichte. Siinde, Habgier und Korruption reizen uns nur zum 
Ladien, und hohe und sdiiine Ideale komrnen uns erst recht 
liidierlich vor." Er spricht von "unserer Neigung, alles und jedes 
ins Komisdie zu ziehen, unserer Unfiihigkeit, irgend etwas ernst zu 
nehmen, selbst wenn es um die Rettung unseres eigenen Landes 
geht".10 
Das gilt, meint Lin Yutang, sogar bei Trauerfiillen. Da hole man 
zum Beispiel x-beliebige Leute von der StraBe; · stecke sie in 
priichtige Trauergewiinder und lasse sie hinter dem Sarge gehen, 
um den Leichenzug zu vergroBern. Man wasdie ihnen nicht ein
mal die Gesiditer, denn damit niihme man das Ganze vie! zu 
ernst. Und wenn man wisse, daB die Sdiwiegertoditer bei der 
Beerdigung ihrer selten geliebten Schwiegermutter auf ein be-
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stimmtes Zeichen laut zu heulen und auf ein anderes ebenso 
plotzlich damit aufzuhoren habe, konne kein M~nsch emsthaft 
an ihre Trauer glauben. Aber was bleibe dem Chinesen bei dem 
iibersteigerten Formalismus des ganzen Lebens anderes iibrig, als 
die Dinge von der heiteren Seite zu nehmen! 
Das mag nun mit der Einseitigkeit des· Moralisten. gesehen sein; 
aber wer hiiufiger Zeuge chinesischer Totenfeiem gewesen ist, 
weifi aus eigener Anschauung, wie weitgehend die Gefiihle der 
Trauer durch aufiere Geschiiftigkeit und einen mit besonderen 
Instrumenten - .. urspriinglich zur Abwehr der Diimonen - erzeug
ten Liirm iibertont werden. Ebenso wird auch der Vorgang des 
Todes selbst ohne Erregung oder wesentliches Mitgefiihl aufge
nommen. Nicht in RuB!and, wohl aber in China habe ich erlebt, 
daB Leute an einem Sterbenden schwatzend und lachend vor
iibergingen. 

Der fehlende »Niichste" 

Diese Fiihllosigkeit, mit der Chinesen aller Bildungsgrade dem 
Leiden ihrer Mitmenschen zuzusehen vermogen, hat begreif
licherweise vor allem die christlichen Missionare emport. Sie 
waren es auch, die gegen das Verkriippeln der Frauenfiifie wie 
gegen die bis in unser Jahrhundert hineinreichende Einrichtung 
der Haussklaven den Kampf aufnahmen. In den Notzeiten des 
Zweiten Weltkrieges, als Hunger und Seuchen umgingen, habe 
ich miterlebt, daB es vor allem die spiirlichen cbristlichen Or
ganisationen waren, welche Nahrung, Obdach, iirztliche Hilfe 
gewiihrten und morgens die wiihrend der N acht Verstorbenen von 
den Strafien holten. Der samaritische Zug iYr in China sehr 
schwach entwickelt: die Abneigung gegen Scherereien aller Art, 
die sich aus der Betreuung von Fremden ergeben konnten, ist ge
wohnlich viel starker als die Bereitschaft zur Niichstenhilfe. 
Noch anderes ist dabei im Spiel als bloBe Bequemlichkeit. Wenn 
jemand leidet - ob er krank ist oder arm oder sonst ungliick
lich -, dann ist mit ihm irgend etwas nicht in Ordnung; man liiBt 
sich besser gar nicht erst mit ihm ein, um nicht in den Bannkreis 
dieser Unordnung zu geraten. Sich etwa dem Dienst an den Lei
denden zu weihen, war ein dem Chinesen fremder Gedanke. 
Hiefie das nicht,sich inDinge zu mischen,fiir derenLosung allein 
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Sippe und Familie zustiindig sind? "Wenn ein Mann seine Todi.
ter in ein Freudenhaus verkauft", sdi.reibt ein di.inesiscber Sozio
loge, "dann ist das_ nadi. di.inesisdi.er Ansidi.t aussdilieBlich seine. 
Sache, die keinen a:nderen etwas angeht." 11 

Die Ge- und Verbote der Ethik betreffen vor allem das Verhal
ten zur Familie und deren Mitgliedern, aucb zu Genossen in der 
gleichen Sekte, kaum je zum nicht verwandten "Niicbsten". Re
former, wie Mo-tse, die fiir die Liebe zu allen Mensdi.en (statt 
nur zu Verwandten und Freunden) eintraten, vermocbten sich auf 
die Dauer nidi.t durdi.zusetzen. Meng-tse, der groBeErneuerer des 
Konfuzianismus, machte vielmehr geltend, eine allgemeine Men
schenliebe werde sich ungiinstig auf kindliche Pietiit und staatliche 
Gerechtigkeit auswirken;wederVater nochFiirst zu haben,sei die 
Art der Tiere.12 Noch weniger konnte natiirlicb die Lehre des 
Lao-tse mit ihrem Leitgedanken des "Nidi.t-Handelns" eine so
ziale Gesinnung begriinden. Von Yang Tsdi.u, einem Gesinnungs
genossen Lao-tses, sagte man: Konnte er zum Wohltiiter der gan
zen Welt werden, indem er sich ein einziges Haar ausrisse, er 
tiite es nidi.t.13 

DaB in breiteren Volkssdi.ichten ein stiirkeres Bediirfnis nadi. 
mensdi.licher Wiirme bestand, als sie die Lehren der Philosophen 
zu geben vermochten, scheint das Vordringen des Buddhismus 
vom dritten bis neunten J ahrhundert zu zeigen; aber auch er , 
wurde chinesisch umgewandelt, "sinisiert", und biiBte dabei ge
rade jene spezifisdi.en Ziige der Alliebe ein, die ihn vielen Eu
ropamiiden bei uns so anziehend macben. Dabei ist noch zu be
denken, daB im besonderen die Karma-Lehre dem Mit-Leiden 
nicht nur forderlich sein konnte: der Leidende biiBt ja fiir seine 
eigenen, in einem friiheren Leben begangenen Taten. Allenfalls 
liiBt sidi. in der Verehrung der Kuan-yin eine etwas andere Ein
stellung zum Leiden, einBediirfnis nach gottlichem Mitleid find en. 
Auch in der klassisdi.en Literatur gibt es wenig, was dem Mit
Leiden dichterischen Ausdruck giibe, und nichts, was mit der 
sozialutopischen Literatur Europas vergleichbar ist. Der groBe 
Roman "Die Riiuber vom Liang Schan-Moor" 14, der um 1500 
entstand, schildert zwar die Taten (und Untaten) der Riiuber
bande in dramatischer ReAlistik, bleibt dabei aber hochst niich
tern und kann allenfalls im negativen Sinn sozialkritisdi. genannt 
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werden: Die Schuld am Riiuberunwesen liegt bei der Ungerech
tigkeit der Beamten; die Moral: Ein guter Riiuber· ist besser als 
ein schlechter Beamter. 
Es ist eine besondere Fiihigkeit des Chinesen, sich iiber Unange
nehmes hinwegzusetzen und, was sein inneres Gleichgewicht 
storen konnte, von sich abzustoBen. Kavalam Panikkar, Indiens 
letzter Botschafter bei Tschiang und erster bei Mao, der China, 
auch dem roten China, gewiB freundlicher gesinnt war als dem in 
seinen Biichern so kritisch betrachteten Westen, meinte einmal: 
.Die Chinesen geraten iiber Grausamkeiten nicht in Erregung 
wie wir. Sie wiirden einem Menschen nicht anders den Hals ab
schneiden als einem Frosch." 15 

Ma{J und Kunst des ~-infachen Lebens 

Den Inder, der aus der buddhistischen Tradition des Mit-Lei
dens mit allen Geschopfen herkommt, muBten Beobachtungen 
solcher Art besonders schockieren. Der Psychologe sieht in der 
unbestreitbaren Gefiihlsschwiiche und oft -kiilte des Chinesen, 
seiner Insuffizienz im emotionalen Bereich nur die negative 
Kehrseite jener charakteristischen Niichternheit, die es ihm so 
sehr erleichtert, mit dem Leben fertig zu werden und seinen 
MiBlichkeiten mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Extreme 
Gefiihle und Haltungen liegen den Chinesen nicht. Sie lieben den 
Mittelweg, den KompromiB, den allseitig annehmbaren Ausweg. 
"Wenn du einen Zoll bekommst, nimm nicht eine Elle", heiBt ein 
Sprichwort. Es gilt-oder galt vor dem kommunistischen Einbruch
als unschicklich,einen Gegner zum..i\uBersten zu treiben; die For
mel .Bedingungslose Kapitulation" war dem trad-itionellen Chi
nesen unbekannt. Hier liegt, so glaubt ein chinesischer Soziologe, 
einer der Griinde fiir den jahrhundertelangen Stillstand der chi
_nesischen Entwicklung; denn .Konflikte gebiiren nicht nur mensch
liche Tragodien, sondern auch den menschlichen Fortschritt" .16 

Nach innen aber, als eine das Wesen des Menschen nicht nur 
priigende, sondern durchdringende Macht, wirkt dieses Denken 
notwendig antiimpulsiv und antiemotional. Der unerschi.itter
liche Gleichmut, mit dem der Chinese eigenes wie fremdes Un
gliick hinzunehmen weiB, ist <loch wohl nicht nur eine durch Vor
sicht und Erziehung gebotene Maske, hinter der sich anders nicht 
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zu bandigende Leidenschaften -verbergen. Er tritt dem Leben von 
vomherein nicht .mit dem Anspruch auf personliche Entfaltung 
gegeniiber, der di;:m Abendliinder - wenn auch oft unbewuBt _ 
selbstverstiindlich- ist, leidet darum auch nicht, mindestens weni
ger, wenn ihm dessen Erfiillung verweigert wird; es fiillt ihm 
nicht schwer, in seiner Umgebung aufzugehen. 
Es gehort zu den bleibenden Eindriicken meiner in China ver
brachten Jahre, wie der Chinese, auch wo er seine Tage in einer 
uns vollig unbekannten Armut verbrachte, ein gliicklicher Mensch 
zu sein vermochte. Die Kunst des einfachen Lebens, die Fahigkeit, 
die kleinen Freuden des Daseins zu genieBen und die Note und 
Sorgen zu vergessen, beherrscht er in vollendeter Natiirlichkeit. 
Die malerischen, mit soviel Hingabe (und Liirm) begangenen 
Festlichkeiten, die heiteren Familienpicknicks zwischen Tempel
mauem, die schwatzhaften Leichenbegiingnisse, die vertraulich
kindliche Verehrung des Kiichengottes - dies und vieles andere 
gehort seit unvordenklichen Zeiten zum Wesen, fast ist man ver
sucht zu sagen: zum Charme des chinesischen Volkes. Es gibt nie
manden, der eine W eile in China gelebt hat und der nicht voll 
ware von Erlebnissen solcher Art; wo immer alte .Ostasiaten" 
sich irgendwo in der Welt wiedertreffen und ihre Erinnerungen 
austauschen, kehren sie wieder. Ganze Biicher sind mit solchen 
Beobachtungen gefiillt worden, darunter die in vielen Sprachen 
und riesigen Auflagen veroffentlichten Erlebnisse des franzosi
schen Arztes Gervais.11 
Was dem Leser in solchen Erinnerungsbildern begegnet, sind je
doch mehr als harmlos-liebenswiirdige Anekdoten, die den Ernst 
des Lebens gefiillig verschleiern. Chinesen wissen nicht nur heiter 
zu leben, sondern auch gelassen zu sterben, .mit philosophischer 
Ruhe und dem Ausdruck der Verklarung", wie es eine so intime 
Kennerin Chinas und seiner Menschen wie Lily Abegg be
zeugt.18 Den Chinesen trug auch im Tode das BewuBtsein, Glied der 
aus grauer Vorzeit in feme Zukunft reichenden Sippe zu sein. Er 
sah ihn schon vor sich, den kleinen Erdhiigel auf dem Familien
acker, unter dem er ruhen wird, inmitten der Sohne und Enke!, 
die weiter die Felder bestellen, und oft hatte er sich schon lange 
vor seinem Tode, mit dtfrchaus sachlichem Interesse fiir Qualitat 
und Preis, seinen eigenen Sarg ausresucht. 
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Der - fur viele erschreckende - chinesische Flei/J 

Dieselbe Grundhaltung heiterer Gelassenheit begegnet dem 
fremden Besucher, wenn er die Chinesen im Alltag der Arbeit 
beobachtet. Einem Chinesen kiime es nicht in den Sinn, sie als 
gottlichen Fluch; als Strafe des Abfalls und Stigma der Vertrei
bung aus dem Paradies zu betrachten. Auch wo sie hart ist, ihn 
bei geringer Bezahlung bis zur Erschopfung in Anspruch nimmt, 
wird sie ihm weder zum Problem der gottlichen Gerechtigkeit 
noch zum Mafisfab sittlicher Leistung. Man hat die Chinesen 
nicht zu Unrecht das fleiBigste Volk der Erde genannt. Die Lange 
ihres Arbeitstages war von jeher das Staunen - oder der Schrek
ken - ihrer Nachbam wie der fremden Besucher. Von fruh bis 
spat sieht man sie bei der Arbeit, ob auf dem Felde, in der 
Werkstatt oder im Laden. Nie scheint ihr Eifer zu erlahmen, 
noch die Sorgf alt, mit der sie bei der Sache sind, etwa mit der 
Hand Stuck fiir Stuck Reissetzlinge pflanzend oder Raupen vom 
Kohl lesend. Nicht anders der geistig Tiitige: Im Jahre 1889 be
teiligten sich an den Provinzpriifungen von Futschou neun Kan
didaten, die iiber achtzig, zwei, die iiber neunzig Jahre alt waren, 
und in Anhui gar fiinfunddreiBig iiber achtzig und achtzehn iiber 
neunzig; "sie unterzogen sich", nach dem Bericht des Gouver
neurs, "der insgesamt neuntiigigen Tortur und schrieben Auf
siitze, welche in ihrer Diktion vollig exakt waren und keine An
zeichen von Alterssc:hwiiche aufwiesen." 19 

Dieser FleiB hat jedoch nichts gemein mit jener fiir den Westen, 
vor allem die Deutschen und Angelsachsen, charakteristischen 
Werkbesessenheit, die, iiberall eine "Aufgabe" vermutend, jede 
Sache "um ihrer selbst willen tun" will und d1!! sich im Nach
kriegsdeutschland, auf der Flucht vor der inneren Auseinander
setzung mit dem Geschehenen, zu nervoser Unrast gesteigert hat. 
Wenn amerikanische Eltem stolz von der Tiichtigkeit ihrer Kin
der berichten, die fiir zehn oder zwanzig Cents im Haushalt mit
arbeiten oder als Zeitungsjungen schon die Organisationsgabe 
des kunftigen Unternehmers erkennen !assen, bemerkt der chine
sische Beobac:hter kuhl: "Die Vorstellung, bei den eigenen Eltem 
Geld zu verdienen, erscheint dem Chinesen als Iiicherlich." 20 

Die historische Erkliirung fiir den chinesischen FleiB Iiegt wohl 
in jahrtausendelangem Kampf mit der Natur und den Bedriing-
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nissen einer oft harten Geschichte; in ihm hat sich die ange
borene Vitalitiit qes Chinesen bis heute bewiihrt, wobei sein 
alter Familiensinn ihm zu Hilfe kam. Fiir andere wird dieser 
FleiB leicht zum xi=gernis, fiir die lndonesier etwa, unter denen
Hunderttauserrde von chinesischen Familien <lurch ihre unabliis
sig tiitige Emsigkeit auffallen, oder fiir die russischen Studen
ten beim Anblick ihrer unermiidlichen, gleichsam Normen driik
kenden chinesischen Kommilitonen an den Sowjethochschulen. 
Freilich, ehe die Kommunisten diesem FleiB eine Note fanatischer 
Verbissenheit zubrachten, lieB er sich mit Lebensfreude durchaus 
vereinen. Es war sozusagen ein heiterer Fleill; man lebte auch in 
China nicht, um zu arbeiten, sondem arbeitete, um zu leben, und 
war durchaus bereit, die Friichte der Arbeit behaglich zu genie
Ben, wenn man am Ziel war. Die Kunst des Lebensgenusses reicht 
von der materiell-sinnlichen Welt - man denke an die erlesenen 
Angebote der chinesischen Kiiche - bis in die hiichsten Sphiiren 
der iisthetischen Verfeinerung; nicht nur in der Kunst, sondem 
auch in der Gestaltung des tiiglichen Lebens, in einem Kult der 
Schiinheit, wie ihn kaum ein anderes Volk mit solcher Hingabe be
trieben hat; nur das japanische lieBe sich noch im gleichenAtem
zug nennen, und <lessen Kultur ist von China beeinfluBt. 
Was das abseitige Lebensgebiet der speziellen Genufimittel, ins
besondere der Rauschgifte, betrifft, so hat hier ein scharfsinniger 
Chinese einen neuen Hinweis auf die Abneigung des Chinesen 
gefunden, aktiv aus seiner Umwelt herauszutreten: der Chinese 
ziehe das einschliifernde Opium vor, der Amerikaner <las auf
pei tschende Marijuana. 21 

Sagar die Liebe ist etwas anders 

Wie aber steht es um die elementarste Grundkraft des Trieb
lebens, um Eros und Sexus? Lieber als westlichen Beobachtern, 
die allzu leicht der Versuchung des Pikanten und Sensationellen 
erliegen, vertrauen wir uns auch hier dem chinesischen Zeugen 
selbst an, der dieses Stiidc chinesischer Wirklichkeit von innen 
her kennt und besser als der einfiihlendste Romanautor nachzu
empfinden vermag: 

.Jahrhundcrtelang haben ·cs die Chinesen als Tei! der natiirlichen 
Ordnung angeschen, daB Verlobung und Heirat von den Eltern ar-
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rangiert wurden. Jahrhundertelang haben es chinesische Liebende 
verrnieden, ihre Zuneigung in der Offentlichkeit zu zeigen; weder 
in der Offentlichkeit noch privat habcn sie jene irn Westen so 
iiblichen Ziirtlichkeiten zur Schau gestellt. Wenn ein Mann sagte, 
er liebe ein Miidchen, bedeutete diese Erkliirung gewohnlich, daB 
irgend etwas nicht ganz in Ordnung war: Wenn eine Frau jemandem 
gesagt hiitte, sie liebe einen Mann, so hiitte sie das zum gefallenen 
Miidchen gestempelt. Das gesellschaftliche Verhalten der Chinesen 
ist der natiirliche Ausdruck einer Lebensweise, in welcher indivi
duelle Gefiihle den Erfordernissen der Gruppe untergeordnet wer
den miissen; also muB auch das Geschlechtliche und alles, was darnit 
zusarnmenhiingt, auf die Bezirke des Lebens beschriirikt sein, die 
ihrn von der Gesellschaft zugewiesen sind ... Wenn der Chinese 
liebt, ist .. seine Liebe nur eine unter anderen Verpflichtungen, zu 
denen_ vor allern seine Verpflichtungen den Eltern gegeniiber ge
horen.• 22 

Neben und vor der ehelichen Gemeinschaft, in der, sofern sie 
monogam war, aus der Gewohnheit meist eine Liebe erwuchs, 
die sich von der in unseren langjiihrigen Ehen nicht wesentlich 
unterschied, gab es jene besonderen Bezirke des Sexus. Das alte 
China kannte eine hochentwickelte Hetiirenkultur und verstand 
sich, die Perversion eingeschlossen, auf jede Form des Genusses. 
Man hat in unseren Tagen sogar allen Ernstes versuch.t, den 
grausamen Brauch der Verkriippelung des weiblichen FuBes dar
auf zuriickzufiihren, daB die dadurch bewirkte Veriinderung des 
Ganges auf den chin.esischen Mann einen erhohten Reiz aus
iibte.2s 

Aber der frei schweifende Gem.ill ist eine, die PWcht der Familie 
gegeniiber eine andere Sache. Gerade weil es im Rahmen des 
chinesischen Familiensystems mehr auf Dauer und iiuBeren Zu
sammenhalt der Familie als auf. das Gluck des einzelnen ln
dividuums ankam, war eine Trennung von Erotik und Sexualitiit 
sehr wohl moglich, auch schon in der klassischen Literatur. In 
dem im achtzehnten Jahrhundert entstandenen Roman .Der 
Traum der roten Kammer" verkorpern Pao-yii und Blaujuwel 
das ideale Liebespaar, und doch kommt es zwischen ihnen nie 
zu einer Vereinigung; _es tut der Liebe auch keinen Eintrag, daB 
Pao-yii Beziehungen mit zahlreichen Frauen, darunter Dienst
magden, und sogar mit einem Schauspieler hat.24 
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Man hat die Vermutung ausgesprochen, die verhiiltnismiiBig ge
ringe Zahl von Sexual-, iiberhaupt von Gewaltverbrechen in 
China sei damit zu erklaren, daB die Chinesen i; ihrer Gebor.~ 
genheit <lurch den Zusammenhalt d~r Sippe weniger als die An
gehorigen anderer Volker das Bediirfnis empfinden, sich durch 
Gewalthandlungen vor sich selbst zu beweisen; Menschen im 
Westen dagegen, die in Verbrechen wiihlen wie der amerikani
sche Autor von Romanen des "Sex-and-Murder" -Typs, Mickey 
~pillane, seien von einem Gefiihl der inneren Unsicherheit und 
des Argwohns allen Mitmenschen gegeniiber besessen.25 

Einein kiirzlich erschienenen, auf detailliertem Quellenstudium ge
griindeten und durchaus seriosen Werk iiber die Sexualgeschichte 
Chinas26 entnehme ich, daB in der erotischen Literatur Chinas 
(wie iibrigens auch lndiens27) schon seit der vorkonfuzianischen 
Zeit ein Thema im Vordergrund stand : die Verhiitung des Sa
menverlustes beim Beischlaf (sofern keine · Zeugungsabsicht be
stand) , weil angeblich die Umleitung des zuriickgehaltenen Sa
mens ins Gehirn eine Verliingerung des miinnlichen Lebens zur 
Folge habe. 1st es zu weit hergeholt, wenn man in dieser pseudo
medizinischen Rechtfertigung der extremsten Form von Zuriick
haltung ein Symptom fiir die Abneigung des Chinesen gegen das 
ungehemmte Sichmitteilen sieht? 

Zehntausende von Schriflzeichen - eine Welt fur sich 

Haben wir bisher die Psyche des Chinesen vorwiegend in seinem 
Verhiiltnis zu seiner natiirlichen Umwelt zu erfassen versucht, 
so gilt es nun, den miichtigen gesc:hichtlichen Faktor ins Auge zu 
fassen, der ihn - zuniichst in der gebildeten Oberschicht, durch 
sie hindurch aber auch, in freilich schwer bestimmbarem Aus
maB, das Volk selbst - weit starker als abendliindische Volker 
bestimmt : seine Sprache und Schrift. 
China hat sich dem Fremden nie bereitwillig geoffnet. Die 
Sc:hwierigkeit seiner Sprache (und Sc:hrift) ist spridiwortlic:h ge
worden. Aber auc:h wer sie gut kennt oder die Barriere rnit 
Hilfe von Obersetzungen zu iiberwinden versuc:ht, findet noch 
nic:ht den Zugang zum inneren Wesen. Der Chinese selbst hilft 
uns dazu wenig, denn seiner Natur liegt die Analyse nic:ht, am 
wenigsten Selbstanalyse, da er sich ja durch die Jahrtausende 
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als Mensch schlechthin empfand, nicht als Sohn dnes Volkes un
ter vielen miteinander vergleichbaren. Andere Volker haben 
zwar versucht, die Chinesen zu verstehen, aber lange Zeit mit 
den· viillig unzureichenden Mitteln der allgemeinen Impression 
( unzureichend · vor allem, weil sie dem Chinesen sehr voreinge
nommen gegeriiibertraten und ihn am MaBstab des Normaleuro
paers maBen, genauer noch: an dem des europaischen Normal
christen oder richtiger: ldealchristen). Das Buch iiber den Chi
nesen, das wir einer individual- oder volkspsychologischen Auf
nahme seines .Charakters bier zugrunde legen kiinnten, gibt es 
noch nicht. 
Bei niiherem Zusehen ist es aber nun gerade die chinesische 
Schrift, die uns in ihrer radikalen Andersartigkeit gegeniiber 
alien uns vertrauten Sprachen und Schriftformen interessante 
Aufschliisse ermiiglicht. Wahrend der fast sechs Jahre, die ich 
insgesamt in China verbrachte, babe ich mich mit der chine
sischen Sprache und Schrift befaBt - zu wenig, um sie zu lemen, 
aber genug, um von ihr eine Vorstellung zu bekommen. Die 
griiBte Schwierigkeit - wie fiir jeden - war diese: Mit seinen 
Zehntausenden von Schriftzeichen halt das Chinesische unter den 
W eltsprachen den Rekord an Zeichenreichtum; zugleich aber 
halt es den Rekord an Lautarmut. 
Die chinesische Sprache bedient sich auch heute immer noch der 
schon Jahrtausende alten Schriftzeidien, die nicht - wie unser 
(und das russisdie) .. Alphabet - Laute, sondem ganze Wort
inhalte (Begriffe) wiedergeben. Ein Chinese, der Zeitungen und 
Bucher lesen will, muB von den insgesamt 40 000 bis 50 000 Zei
chen immerhin einige tausend kennen. (Die koUlmunistischen Re
formen kiinnen sich erst in der Zukunft auswirken.) Lautlich ent
spricht jedem Zeidien eine einzelne Silbe - kung, tang, mao usw.; 
denn alle Grundwiirter - also abgesehen von den zahlreichen Zu
sammensetzungen, die folgerichtig mit mehreren Zeichen ge
schriebcn werden - sind im Chinesisdien einsilbig. Nun ist klar, 
dafi cs unvergleichlich mehr Zeichcn (Wiirter) als Silben geben 
muB. Daraus folgt, dafi diese Silben zum gro.Bten Tei! mehrdeu
tig sind; einzelne kiinnen zehn, fiinfzig, ja aditzig und mehr ver
schiedene Bedeutungen und also auch Schreibungen haben. So 
bedeutet, je nach Zusammenhang, die Silbe Ii Sitte, Meile, Karp-
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fen oder Pflaume. (Aussichtslos, unser "Teekessel" -Ratspiel, in 
dem wir j<1. Worte, mit mehreren Bedeutungen verwenden, auf 
chinesisch . zu spielen!) Um die Moglichkeit der Unterscheidung_ 
zu erhohen, sind verschiedene Tone entstanden; dieselbe Silbe 
hat je nach Ton eine verschiedene Bedeutung. 
Es ist also gewohnlich erst der Zusammenhang, der innerhalb · 
der moglichen Bedeutungen auf die richtige fiihrt. W enn ein 
Chinese dazukommt, wiihrend sich zwei andere mitten in einer 
U.nterhaltung befinden, vermag er dieser nicht gleich zu folgen; 
erst wenn er herausgefunden hat, daB die beiden - beispielshal
ber - von Lebensmittelpreisen sprechen, weiB er, daB sie mit yii 
.Fisch" und nicht .Eclce" oder .Vergniigen" meinen. Erhalt der
selbe Chinese aber einen Brief, in dem von Fischen die Rede ist, 
so konnen solche Zweifel nicht auftreten, denn das Schriftzeichen 
fiir Fisch ist vollig eindeutig; es kann nichts anderes als Fisch 
heiBen . 

. Schon das liiBt die entscheidende Bedeutung der Schriftzeichen 
erkennen; sie sind aber zugleich das wichtigste Mittel, die Ein
heit der chinesischen Kultur, ja des chinesischen Reiches zu erhal
ten: so weit der chinesische EinfluB reicht, sind sie iiberall die
selben, wiihrend sich die Sprachen und Dialekte stark unterschei
den. Ein Mann aus Peking kann sich mit einem Mann aus Kan
ton, der nur Kantonesisch spricht, nicht unterhalten, wohl aber 
konnen die beiden ohne weiteres korrespondieren, so wie ein 
Deutscher, der kein ltalienisch versteht, genau weiB, was ein 
ltaliener meint, wenn dieser "2 X 2 = 4" auf einen Zettel 
schreibt. 

In jedem Schriflzeichen lebt Geschichte 

Die chinesische Schrift ist also im Gegensatz zu der dem Euro
piier liingst selbstverstiindlichen Lautschrift wesentlich Wort
schrift und damit auch der alten Bilderschrift am niichsten ge
blieben; nur zur Wiedergabe von Fremdwortem - erst aus dem 
Sanskrit, spater aus dem Mongolischen und Mandschurischen -
wurde sie auch als Lautschrift beniitzt. Fiir uns sind die Buchstaben 
nebensachliche lnstrumente; wir konnen uns auf den lnhalt des 
Geschriebenen konzentrieren, so wie wir uns beim Essen den 
Speisen widmen und keine Gedanken an Messer und Gabel ver-
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schwenden. Dem Chinesen aber wird durch das Zeichen das Bild 
des gemeinten Dings unmittelbar ins Gediichtnis gerufen. Ob er 
dariiber nachdenkt oder nicht, sein Auge nimmt es in sich auf, es 
schwingt in seinem Denken mit und ruft weitere Assoziationen 
hervor. Das gilt sogar fiir abstrakte Begriffe: Das Zeichen fiir 
"denken" beispielsweise setzt sich aus Strichen zusammen, in 
denen auch das Zeichen fiir "Herz" steckt, was wiederum ein 
Licht auf die chinesische Mentalitiit wirft. Nicht nur beim Lesen 
eines Wortes, a~ch beim Horen, ja sogar beim stummen Denken 
sehen die gebildeten Chinesen die entspreclienden Schriftzeichen 
mit ihrem geistigen Auge. 
Das kann auch in der Propaganda von Bedeutung sein. Als um 
1920 der Kommunismus ins Chinesische eingefiihrt wurde, be
niitzte man das chinesische kung = gemeinsam und bildete dar
aus Kung-tschan = gemeinsam produzieren = Kommunismus. 
Es gibt aber noch ein anderes kung, in anderem Ton gesprochen 
und mit einem ganz anderen Zeichen geschrieben, das den ge
bildeten Chinesen an die aus uralter Vorzeit stammende Vor
stellung von einem Goldenen Zeitalter erinnert, davon bildete 
man Kung-sche = Kommune.28 Die Volkskommunen haben in 
China 1958 Bedeutung erlangt. Hiitte Mao auch erst 1958 das 
Wort Kommunismus ins Chinesische iibertragen, so hiitte er 
vielleicht dieses traditions- und gefiihlsreiche kung = Goldenes 
Zeitalter dem farblosen kung = gemeinsam vorgezogen; vor 
vierzig Jahren dachte man noch nicht an solche Finessen. 
Aber an Wortspielen hatten die Chinesen seit Urzeiten und bis 
heute ihre Freude. So pflegte zum Beispiel der

1
p runder der KP 

Chinas, Tschen Tu-hsiu, seinen bilrgerlichen z tfilorern den Kom
munismus schmackhaft zu machen, indem er sie mit folgender 
Fonnel beruhigte: bisher sei das Kapital se-yu (privat) gewesen, 
hinfort solle es kung-yu (offentlich) sein. Man brauche also nur 
das Zeichen se durch das Zeichen kung zu ersetzen, und aus 
Kapitalismus werde (Hokuspokus, miichte man sagen) Kommu
nismus.2e 
An der Herausarbeitung der Schriftzeichen waren Jahrtausende 
hindurch unziihlige Generationen beteiligt, bis aus Bildern, sagen 
wir, eines Baumes oder zweier Hiinde, Schriftzeichen oder Be
standteile von Schriftzeichen wurden (die heute freilich nur noch 
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wenig Ahnlichkeit mit ihren Urformen haben). Weder verlief 
dieser ProzeA einheitlich, noch ist er je abgeschlos~en gewesen; 
auch in jµngster Zeit, unter den Kommunisteii, wurden an den
Schriftzeichen einsdmeidende Manipulationen zum Zwecke ihrer 
Vereinfachung - vorgenommen. (Nicht zu verwechseln mit dem 
unabhangig davon laufenden EntschluB zur zusiitzlichen Ver-· 
wendung lateinischer Buchstaben.) So ergab sich zwangsliiufig 
ein gewjsses MaB an Unklarheiten bei der Verwendung alter 
Schriftzeichen fiir neu in den Gesichtskreis riickende Gegenstiinde 
und Begriffe, wie sie vor allem die moderne Entwicklung in 
groBer Zahl mit sich bringt. 
Ihre Sonderstellung unter den Wortern haben bis heute die 
Zahlworter behauptet. Wiihrend dem europiiischen BewuBtsein 
die alte Zahlenmystik fast giinzlich entschwunden, allenfalls 
noch in rudimentiiren Resten aus Marchen oder Aberglauben 
bekannt, im sprachlichen Alltag jedenfalls nur noch die reine 

. Reihungs- und Ordnungsfunktion der Zahlen iibriggeblieben ist, 
hat sich in China die Numerologie iippig entwickelt (vgl. S. 281 f. ). 
Die Zusammenfiigung der Worter zum Ganzen eines Satzes re
gelt die dem europiiischen Schiiler so wohlbekannte Grammatik 
mit ihrem Formenreichtum. Lernte er Chin.esisch, so kiinnte er 
insofem wenigstens aufatmen, denn das Chinesische besitzt keine 
Formenlehre (Morphologie). Dasselbe Wort kann Substantiv, 
Adjektiv, Verb und Adverb sein, und in keiner dieser Funktio
nen wird es flektiert; nur seine Stellung im Satz gibt dariiber 
AufschluB, unterstiitzt von einigen wenigen Partikeln. Die Stel
lungsregeln ihrerseits aber sind nicht absolut giiltig, sondern 
konnen aus stilistischen, also subjektiven Griinden auch einmal 
durchbrochen werden. Die indoeuropiiischen Sprachen dagegen, 
mit der Vielzahl ihrer Flexionsmittel und der Strenge ihrer 
syntaktischen Regeln, schlieBen solche Freiheiten nahezu aus und 
zwingen dazu, den Sachverhalt priiziser, kompromiBloser zu for
mulieren, als dies im Chinesischen miiglich ist. 

Schrifl, und Sprache als formende Kriifl,e 

So werden durch Schrift und Sprache beim Chinesen, positiv wie 
negativ, andere geistige Kriifte besonders beansprucht als beim 
Europaer. Er braudit Tausende von Stunden (als Angehoriger 
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eines geistigen Berufes sein ganzes Leben) dazu, urn ·nur des Le
sens und Schreibens kundig zu werden - und zu bleiben! Dieser 
LernprozeB, der sich mit nichts im Abendland vergleichen laBt, 
entwickelt einerseits sein Gedachtnis, die Aufnahmefahigkeit sei
nes Auges auch fiir winzige Details, seinen asthetischen Sinn in 
erstaunlichem AusmaB, aber andererseits fiirdert er nicht die 
Fiihigkeit des logischen, zergliedernden und verkniipfenden 
Denkens, das sei_t den Griechen und Romern die feste Tradition 
Europas geworden ist. Wie soll sie geiibt werden, wenn die 
Rede, der Satz···nur durch Anreihen unflektierter Worter ent
steht! Die Syntax der indoeuropaischen- Sprachen dagegen, mit 
ihrer Ober- und Unterordnung von Wortern und Satzteilen, die 
in einem bestimmten, durch Endungen und Konjunktionen aus
zudriickenden Verhaltnis stehen, bietet in jedem Satz ein Stiick 
Denkschulung an. 
Der Sinologe Wolfram Eberhard hat denselben Unterschied so 
formuliert: "Wiihrend die Denker der subordinierenden Spra
chen [z. B. der russischen] zu einer ,vertikalen' Logik (Ursache
Wirkung) kommen, fiihrte das Chinesische zu ,horizontaler', d. h. 
mit Parallelismen arbeitender Logik." 30 Ein franzosischer Orien
talist fand in iihnlicher Weise das Prinzip der chinesischen 
Denkstruktur in der Addition: 

.Diese Addition ist nie etwas anderes als cine einfache Nebenein
anderstellung, die die Eigentiimlichkeit der verschiedenen in der 
Addition zusammengefaBten Dinge bestehen liiBt und unterstreicht. 
Nie ist sie eine aus abstrahierender Tiitigkeit hervorgehende will
kiirliche Gleichstellung von Dingen, die systemati~ das Unterschei
dende vernachliissigt, um nur das Gemeinsame zu bewahren." 31 

C. G.Jung, der in Zusammenarbeit mit dem Sinologen Richard 
Wilhelm das chinesische Denken zu verstehen versuchte, nennt 
es .synchronistisch" und verteidigt das synchronistische Denken 
mit der Feststellung, daB .es psychologische Parallelerscheinun
gen gibt, die sich kausal schlechterdings nicht aufeinander be
ziehen !assen, sondern in einem anderen Geschehenszusammen
hang stehen miissen" .s2 
Lily Abegg, die als scharfe Beobachterin den groBten Teil ihres 
Lebens in Ostasien verbracht hat, legt den Nachdruck auf die 
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Wirkung der chinesischen Schrift, die .<las Denken im antigram
matikalischen, das heiBt im antilogischen und auch. antidiskur
siven Sinne beeinfluBt", wiihrend die abendliindischen Schrift- .. 
und Sprachformen zu einem diskursiven, von einer Vorstellung 
zur anderen fo;tschreitenden und gedanklich zusammenhangen
den Denken fiihrten. Sie verweist auf das Eigenleben der · 
Schriftzeichen und vergleicht den schreibenden Chinesen mit 
einem Dominospieler, der aus den ihm zur Verfiigung stehenden 
Dominosteinen, hier Schriftzeichen, jeweils diejenigen aussucht, 
die ihm am besten passen. Hiiufig werde ein Schriftzeichen ge
wiihlt, nicht weil es den beabsichtigten Sinn am schiirfsten wie
dergibt, sondem weil es den Schreibenden <lurch seinen iisthe
tischen oder symbolischen Wert reizt .• In diesem Fall sind mehr 
gefiihlsmiiBige und kiinstlerische Griinde maBgebend, denn <lurch 
die Benutzung gerade dieses Zeichens wird eine besondere Stim
mung hervorgerufen." Sie kommt zu dem Schlulk 

.Die Beziehungen zwisdien der Sdirift und dem Denken Chinas sind 
wediselseitig gewesen; die diinesisdie Psydie hat sie gesdiaffen, uird 
aus einem Bediirfnis hat sic an ihr festgehalten. Einmal gesdiaffen, 
besaB sic im Gegensatz zu den Budistabensdiriften unabhiingig von 
der Spradie ein Eigenleben fiir sich. Sie hat einem eisernen Geriist 
oder einem Korsett vcrgleidtbar dahin gewirkt, den Konservatismus 
der ihrem Wesen nadt an und fiir sidt sdton konservativen dtine
sischen Kultur zu stiirken und zu gcwiihrleisten." ss 

In der Tat gehiirt die Einsicht in die Wechselwirkungen zwi
schen Sprache und Denken zu den Grunderkenntnissen der mo
dernen Sprachwissenschaft. Einerseits haben Volker und Kulturen 
ihre eigenen, unverwechselbaren Formen sprachlichen Ausdrucks 
geschaffen. Diese aber entfalteten ihrerseits eine priigende Kraft 
auf den Menschen: er ist .auf Gnade und Ungnade der Sprache 
ausgeliefert, welche das Ausdrucksmittel seiner Gesellschaft ist" _s4 

China denkt anders 

Mir selbst ist die chinesische Abneigung gegen Logik und Syste
matik in lebhafter Erinnerung von den fiinf Jahren, in denen ich 
in Schanghai eine Zeitschrift zu redigieren hatte. Die Manu
skripte der chinesischen Mitarbeiter, sofern diese nicht <lurch die 
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westliche Schule gegangen waren, reihten einfach ohne logischen 
oder kausalen Zusammenhang Fakten bzw. Gedanken anein
ander, ohne aus dieser Addition auch nur eine Summe zu ziehen; 
fiir ei~e in westlicher Sprache erscheinende Zeitschrift mufiten 
die meisten vi:illfg neu geschrieben werden. Ein Manuskript iiber 
den modernen Film etwa oder iiber neuerschienene Biicher glich 
einem Katalog; es wurde kein Versuch unternommen, die Filme, 
bzw. Biicher, nach Thematik, Bedeutung, politischer Einstellung 
der Verfasser oder was immer sonst iibergeordnete Gesichts
punkte batten sein ki:innen, zu ordnen und <lurch den roten Faden 
einer These oder auch nur einer Hypothese zusammenzufassen. 
Mao Tse-tung bezeichnete einmal die chinesische Eigenart als 
.mechanische· Einordnung der Materialien nach Rubriken in der 
Manier einer altchinesischen Apotheke" .35 

Eine andere persi:inliche Erfahrung mag zeigen, wie man schon 
bei Kindern diese Verschiedenheit europaischen und chinesischen 
Denkens erleben kann. Das bekannte Spiel, bei dem einer sich 
etwas ausdenkt, das dann die anderen zu raten haben, nannten 
meine Moskauer Spielgefahrten, mit denen ich vor dem Ersten 
W eltkrieg aufwuchs, .Abstrakt oder Konkret?", weil unweiger
lich schon die erste Frage der Ratenden festzustellen suchte, ob 
das zu ratende Wort einen abstrakten Begriff oder einen kon
kreten Gegenstand meinte, erst dann wurde systematisch weiter
geforscht, bis das Geheimnis enthiillt war. Spieler, welche ihre 
Fragen besonders logis.ch und methodisch zu stellen vermochten, 
wurden am meisten bewundert; die Unterscheidung zwischen kon
kret und abstrakt steckt dem Europaer ebenso i"fff Blut wie die 
Neigung, iiberall, also auch im Spiel, logisch uni~ystematisch zu 
sein. 
Als ich Jahrzehnte spater chinesischen Kindern dasselbe Rate
spiel beibrachte, konnten wir nicht mehr mit der vertrauten Frage 
beginnen. Sie interessierte die jungen Chinesen gar nicht, war 
ihnen auch kaum verstandlich - von denen abgesehen, welche in 
westlichen Schulen ausgebildet wurden. Die von den kleinen 
Chinesen gestellten Fragen waren ganz unsystematisch, sprangen 
ohne ersichtlichen Grund hier- und dorthin, wurden "warmer", 
d. h., kamen der Li:isung schon nahe, entfernten sich dann wieder 
und trafen pli:itzlich den Nagel auf den Kopf. 
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Nicht anders erlebt man den erwachsenen Chinesen im Gespriich, 
selbst in der sachli.chen Diskussion. Er entwickelt seine Meinung 
nicht in l!)gischem .Aufbau, sondern triigt sie in im~er neuen An::: 
liiufen bald von_ dieser, bald von jener Seite vor. Sein Denken 
ist ein "Umzingelungs- oder Umklammerungsdenken", um noch 
einmal Lily Abegg zu zitieren; sie vergleicht chinesische Gedan~ 
ken mit Pfeilen-, die zuniichst in unbestimmter Richtung durch
einanderfliegen und sich erst dann einer bestimmten Mitte - dem 
Denkziel oder dem Denkresultat - zuwenden, wenn sie diese 
Mitte wittern.36 Dies jedoch m,jt einer Fiihigkeit der Konzentra- 
tion, die der Europiier bei gleichem Verfahren, ohne den 
Ariadnefaden des logischen Zusammenhangs, nie zu erreichen 
vermochte. 
Bei meinen chinesischen Studenten auf Hawaii und in Schanghai 
habe ich hiiufig beobachtet, daB sie bei schriftlichen Arbeiten erst 
des liingeren unbeweglich neben ihren bereits schreibenden und 
radierenden westlichen Kommilitonen saBen und dann den Auf
satz, wenn er in ihrem Kopf fertig war, in groBer Geschwindig
keit und gleichsam ohne nachzudenken herunterschrieben. Diese 
Verhaltensweise reicht vom banalsten Alltag bis in die hochsten 
Sphiiren geistiger Arbeit: Ein chinesischer Koch braucht Stunden 
fiir Beratung, Einkauf und sonstige Vorbereitung, wiihrend das 
Kochen selbst nur Minuten in Anspruch nimmt. Und der chinesi-. 
sche Maler kennt weder Skizze und Studie noch Obermalung und 
sonstige Korrekturen am sich formenden Bild; er fiihrt es in allen 
Einzelheiten gewissermaBen im Kopf aus, dann erst wirft er es 
mit raschen Pinselstrichen auf das vollig weiBe Blatt; jeder Strich 
muB "sitzen", dennnachtriiglich darf nichts mehr geiindert werden. 
Solche Konzentrationsleistungen sind ihrerseits die Frucht plan
miiBigen und geduldigen Trainings. Ein angelsiichsischer Psycho
loge vermerkt, daB die Methode des chinesischen Lernens, niim
lich die stiindige Wiederholung vorgegebener Merksiitze, von 
der Annahme ausgeht, daB auf diese Weise die Lehren schlieB
Iich in das Wesen der Lernenden eingehen. Er nennt das "einen 
ProzeB allmiihlicher Integration auBerer Modclle und person
licher Erfahrung <lurch Wiederholung" .37 Ober die Bedeutung 
dieser Methode fiir die "Gehimwiische" wird in Teil II noch zu 
sprechen sein. 
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AbschlieBend darf noch die aufschluBreiche Tatsache erwiihnt 
werden, daB sich eine Denkform der magischen W eltansicht - die 
dem Europiier ganz fremd geworden ist - in China bis in die 
ji.ingste Vergangenheit (nati.irlich nicht bei den Kommunisten) 
erhalten hat: das Deeken in Entsprechungen, mit dem man ·auch 
naturgesetzliche ·zusammenhiinge erfassen wollte. Die chinesische 
Medizin zum Beispiel griindete sich auf Analogiereihen wie 
diese (so daBWind,Saures undZorn dieLeber beschweren usw.): 

Ost - Wind - Holz - sauer - Leber - Muskeln - Zorn 
_ West -Trodcenheit- Metall - scharf - Lungen - Haare - Sorge38 

So war es auch nicht ungewohnlich, wenn ein Kranker statt des 
Arztes einen Geschichtsschreiber konsultierte.39 Dergleichen er
scheint nur uns als ungereimte Spielerei; fiir den Chinesen ist es 
die Konsequenz der Verbundenheit aller Dinge im Kosmos, der 
Wechselbeziehung zwischen dem GroBten und Kleinsten, dem 
Makro- und dem Mikrokosmos, zwischen Naturgeschehen und 
menschlichem Handeln. Der Chinese denkt komplementiir (H. 
Wilhelm40), ganzheitlich (L. Abegg41), ,,universistisch" (de 
Groot 42). ,,Ein einziges Prinzip geniigt, um alles zu verstehen." 
(Konfuzius43) 

Das russische Temperament - ein scharfer Gegensatz 

Blicken wir an dieser Stelle, wo die Betrachtung sich von den 
Denkformen zu den Denkinhalten wendet, noch einmal zuriick, 
so fiillt im emotionalen wie im rationalen Bereich der Unter
schied, ja der Gegensatz der Chinesen und Russen unmittelbar 
ins Auge. Der Russe, solange er noch er selbst sein durfte, war 
mehr vom Gefiihl als vom Verstand und vom ~illen bestimmt, 
mehr zum Triiumen als zum Handeln, mehr zum Leiden als zum 
Widerstand, mehr zu liebenswiirdiger Faulheit als zu zielbewuB
ter Arbeit bereit. Zurn BewuBtsein erwacht, litten oft gerade die 
Besten unter der Unfiihigkeit, von ihren tiefgriindigen und lei
denschaftlichen Diskussionen den Weg zur entschlossenen Tat zu 
finden, und empfanden sich als .iiberfli.issige Menschen". Und 
Lenin schalt noch nach seinem Sieg: .Der russische Mensch ist 
weich, . . . der russische Mensch ist ein Schlappschwanz, eine 
Memme . . . Wir haben keine Diktatur, sondem einen Sau
haufen."" 
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Dieses affektive und impulsive, •im Reden und Handeln nicht zur 
Riicksicht ;iuf die Umwelt geneigte russische Temps:rament ver
kiirpert u;iter den europiiischen Viilkern am stiirksten den Gegen~· 
pol zu der niichteriien Lebensklugheit, zu der des Eingebunden
seins in diese Omwelt stets bewuBten Beherrschtheit des Chine
sen, jedenfalls des gebildeten Chinesen. Leidenschaftlicher, in
briinstiger als der Westen hat RuBland die Botschaft vom Vor
rang der Seele vor dem Leibe, des lnnen vor dem AuBen, des 
ewigen Heils vor dem weltlichen Nutzen aufgenomrnen und den 
Typus des introvertierten Menschen noch im Massenzeitalter 
durch groBe Dichter zu unvergleichlicher Radikalitiit ausgepriigt, 
damit aber auch fiir Heilslehren und Utopien sehr anderer Art 
und Herkunft einen breiten Fundus von schwiirmerischem, zur 
Selbstaufgabe driingendem ldealismus, ja von gliiubigem, dem 
Extremen ergebenem Fanatismus bereitgestellt. 
Wie aber hiitte der gleiche Typus im Reich der Mitte gedeihen 
sollen, bei dem Volk der liingsten geschichtlichen Tradition und 
des stiirksten in der Geschichte der Menschheit bekannten Behar
rungsvermogens, das stets in der Vergangenheit und Gegenwart 
statt in der Zukunft gelebt, das den Geist der Skepsis und des 
Relativismus, die Weisheit des Sowohl-Als-Auch und das Ethos 
des MaBes entwickelt hat! 
DaB der christliche Dualism us durch die unerbittliche Konfrontie
rung mit dem Absoluten eine neue Dynamik gesetzt, den euro
piiischen Geist zu immer neuem Aufbruch bohrenden Suchens und 
tiitiger W eltgestaltung angetrieben hat, ist oft gesagt worden; 
auch die Robustheit des "big business" hat uns Max Weber als 
verweltlichtes Puritanertum begreifen gelehrt. Das in Bellas zu 
einer ersten Vollendung gereifte Denken Europas nahm durch 
das Prinzip der Dialektik die entschiedene Wendung zur ldee 
des unabliissigen und gesetzmiiBigen Fortschrittes. DaB sie in der 
extremen Form des Marxismus als erstes Land RuBland erobern 
konnte, das doch weder die strenge Zucht des riimischen Geistes 
erfahren noch den neuen Aufbruch der Renaissance und des 
Humanismus mitgemacht hatte und von der Aufkliirung nur in 
der hiichstenBildungsschicht beriihrtworden war, erscheint mir nur 
als neuer Beweis fiir die Sfiirke des gemeineuropiiischen Erbes. 
Es ist ein Irrtum, daB diese ldeologie {im Unterschied zu vielen 
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Praktiken ihrer Jiinger) den Russen aufgezwungen werden 
muBte; ich fand wiihrend der friihen dreiBiger Jahre kaum Zei
chen grundsiitzlicher Ablehnung ihrer Formeln, oft aber ein 
lebhaftes und lernbegieriges lnteresse. Die Meinung, daB der 
dialektische Pro~eB notwendig vom Kapitalismus iiber den · So
zialismus zum Kommunismus fiihre, ist in der Sowjetunion heute 
nicht mehr auf die aktiven Kommunisten beschrankt. 
In China fehlten_, wie wir sahen, auch diese Voraussetzungen. 
Nicht nur die Dialektik, sondern das kausale Denken iiberhaupt, 
die SchluBverfahren der strengen Logik, das Wechselspiel von 
Analyse und Synthese, von Erkenntnis und praktischei: Am~en
dung sind westlicher Import und miissen in planmiiBiger Erzie
hung angeeignet werden, wenn der Vorsprung des Westens - und 
das heiBt ·auch: der Sowjetunion - eingeholt werden soll. Wer 
indessen den FleiB, die Zahigkeit und Geduld des Chinesen kennt, 
wird sich hiiten, ein .unmoglich" auszusprechen; warum sollte in 
China nicht unter anderem Vorzeichen dasselbe gelingen, was 
knapp ein Jahrhundert vorher das japanische Volk in wenigen 
Jahrzehnten erreichte? 
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2. Kap i te I 

DAS ERBE 

Die historisch gewachsene Kultur der Russen und der 
Chinesen hat sick aus einer Vielzahl van Faktoren 
gebildet. Hier werden var allem zwei betrachtet, die 
sick als Schlussel zum Verstiindnis der beiden so ver
schiedenartigen Volker erweisen: deren Einstellung zur 
Natur (damit auch zur Naturwissenschafl) und zt, Gott. 

I. DER BLICK AUF DIE WELT 

Der Kommunismus ist in Theorie und Praxis, in seinen ge
schichtlichen Wurzeln wie vollends in seiner heutigen Machtent
faltung our zu begreifen aus seiner engen und bewuBten Verbin
dung mit der "industriellen Revolution". Der Maschine hat er in 
der Friihzeit der russischen Revolution geradezu Tempel gebaut, 
und aus dem roten China kommen ahnliche Zeugnisse des Glau
hens an dieErlosung durch den technischen Fortschritt,man denke 
nur an den - fast kiinnte man es nennen - Kult, den Millionen 
zur Zeit des Grofien Sprungs im Jahr 1958 mit den iiberall im 
Lande entstehenden und schlieBlich so enttiiuschenden "Volks
hochofen" treiben muBten. 

Die russische W issenschafl halt sturmisch auf 

Der revolutionare Charakter der jiingsten Epoche in der Ge
schichte der Russen und Chinesen tritt our noch deutlicher her
vor, wenn wir das geistige Erbe ins Auge fassen, das sie in diese 
Entwicklung eingebracht haben. Beide hatten bis zur Begegnung 
mit dem Wes ten den Schwerpunkt ihres geistigen Lebens auf 
ganz anderen Gebieten als auf denen der Wissenschaft und der 
Technik. 
Die Sowjets haben zwar schon friih begonnen, ihre Geschichte 
dahin zu korrigieren, daB alle bedeutsamen Entdeckungen und 
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Erfindungen zuerst in RuBland gemacht wurden. Die Intensivie
rung des Sowjetpatriotismus im Zweiten Weltkrieg hat diesem 
Bemiihen neuen Auftrieb gegeben, und noch heute sind zahl
reiche Gelehrte in der U dSSR am Werk, die ,, vaterliindische 
Naturwissenschaft~ miiglichst weit zuriickzuverfolgen und so ihre 
Eigenstandigkeit zu beweisen. Aber der Erfolg war gering: Sogar 
die offiziiise Gesamtdarstellung der russischen Naturwissenschaft 
vor 19171, die seit 1957 von der Akademie der Wissenschaften 
in Moskau veriiffentlicht wird, laEt auf den einhunderteinund
achtzig, der Zeit vor Peter dem GroEen gewidmeten Seiten noch 
keine eigenenAnsiitze der modernen Naturwissenschaft und Tech
nik erkennen; diese beschriinkten sich auf Dbersetzungen mittel
und westeuropaischer Schriften. Daran iindert auch nichts der Triclc, 
die von den Zaren im neunzehnten Jahrhundert eroberten, isla
misch-arabisch beeinfluEten Gebiete Zentralasiens in die Sowjet
geschichte einzubeziehen und so die schon im Mittelalter hochent
wickelte arabische Wissenschaft fiir sich zu reklamieren. 
Bis in die erste Halfte des achtzehnten Jahrhunderts war der 
russische Beitrag noch bescheiden. Er setzt ein mit M. W. Lomo
nossow, der nach einem Studium in Deutschland, besonders in 
Marburg bei dem Philosophen und Mathematiker Christian 
Wolff in den Jahren 1736-1741 , in rascher Folge mit der erup
tiven Kraft des Genies eine Fiille naturwissenschaftlicher wie 
geisteswissenschaftlicher (iibrigens auch dichterischer) Werke her
vorgebracht hat. 
Der Aufschwung der Mathematik, fiir die das russische Volk eine 

. besondere Begabung mitbrachte, ist vor allem dewrlangjahrigen 

. Wirken des Schweizers Leonhard Euler zu danken, der - mit nur 
einer groEeren Unterbrechung - von 1727 bis 1783 in St. Peters-
burg lebte. Euler, von dem der groEe Laplace sagte: ,, Wir lern
ten all es, was wir wissen, von ihm", machte die Mathematik zum 
Riiclcgrat der kurz vor seinem Eintreffen in RuBland eriiffneten 
Akademie der Wissenschaften. Aus dieser Schule kamen seit der 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts russische Mathematiker von 
internationalem Rang. Sie wurden staatlich besonders gefordert, 
so daE man die Mathematik geradezu die russische ,,Regierungs
wissenschaft" nennen konnte. 2 

Was weiter folgte, weiE heute die Welt. Die Russen haben zwar 

49 



aus historisch verstandlichen Grunden die Schwelle von der alten 
zur modernen Wissenschaft spater betreten als die Volker West-_ 
und Mitteleuropii{s; nachdem sie sie aber iiberschritten hatte_n, 
sind sie verhaltnismaBig rasch zu ebenbiirtigen Kollegen der 
westlichen Forscher aufgeriickt und haben die aus dem Westen 
kommenden Anregungen n'icht nur iibernommen, sondem schiip
ferisch weiterentwickelt. "Dreifiig Jahre saE llja Muromez [einer 
der beliebtesten Volkshelden RuBlands], ohne sich zu riihren, auf 

·· einem Fleck. Als er aber dreiBig geworden war, da begann er, 
fest seine Beine zu setzen, und verspiirte in sich eine gewaltige 
Kraft." 3 

In China ging die Naturbetrachtung andere Wege 

Noch spater ist China in die gleiche Entwicklung eingetreten. Es 
gibt freilich Leute, die meinen, es babe schon im Neokonfuzia
nismus, wenn nicht gar in den Lehren des Lao-tse die ldeen 
unserer Zeit iiber die Einheit von Materie und Energie gekannt 
und sei damit dem Westen um Jahrhunderte voraus gewesen.4 

Aber das ist nicht ernst zu nehmen; ebenso konnte man friihe 
Naturphilosophen oder Mystiker der europaischen Geschichte 
nachtraglich als verkannte Atomphysiker hinstellen. 
An technischer lntelligenz fehlt es dem Chinesen so wenig wie 
dem Russen. Sie hat ihn auf vielen Gebieten schon vor Jahrtim
senden zu Hochstleistungen gefiihrt, die im gleichzeitigen Europa 
undenkbar waren und von den Griechen gewiB unter die Welt
wunder aufgenommen worden waren, batten sie n~r von ihnen 
erfahren. Manche ihrer Bewasserungsanlagen und FluBdamme, 
die vor zweitausend Jahren gebaut wurden, funktionieren heute 
wie eh und je. Einem Marco Polo, der aus einem damals beson
ders fortgeschrittenen Teil Europas kam, erschien das China des 
dreizehnten Jahrhunderts als eine hochentwickelte Wunderwelt. 
Es kannte den Buchdruck, kannte das SchieBpulver, den KompaB 
lange vor Europa, das diesen sicher, jene wahrscheinlich von ihm 
iibernahm. Und das sind nur einzelne herausragende Beispiele; 
das Monumentalwerk des Briten Needham, das zum ersten Mal 
eine systematische Darstellung der chinesischen N aturwissenschaft 
und Technik untemimmt, wird sieben Bande umfassen.6 
Aber zwischen Marco Polo und unseren Tagen ist nicht viel 
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Neues hinzugekommen. Bis tief ins neunzehnte Jahrhundert hin
ein blieb im wesentlichen alles beim alten, und · so ware ·es ver
mutlich auch heute noch, wenn nicht der Ansto.B aus dem Westen 
erfolgt ware. Jahrtausende lebten die Chinesen am Stillen Ozean, 
ohne zu erforschen, wie weit er sich dehnt, welche Ufer ihn jen
seits begrenzen, wiihrend die Europiier ihn, kaum daB er erreicht 
war, auch schon iiberquerten, und mit dem. Pulver fiillten sie vor
wiegend Feuerwerkskorper. Nicht daB die Chinesen zu friedfertig 
waren; sie waren gar nicht friedfertig, und ihre Geschichte tont 
wider von Kriegsgeschrei. Aber ihr Verhalten zu den Kraften der 
Natur war eher spielerisch, und es fehlte ihnen an jener iiber
wiiltigenden und systematischen Neugierde, die in Europa seit 
dem Ende des Mittelalters bestand - ob zum Nutzen der Mensch
heit, steh'f bier nicht zur Diskussion. Seit Jahrtausenden batten 
die klugen Chines en den Dampf kochenden W assers gesehen, 
aber keiner von ihnen ist auf die Idee verfallen, diese Naturkraft 
nutzbringend zu verwenden, sonst wiiBten wir es sicher, denn 
ihre Chroniken hielten alles fest, was auch nur entfernt bemer
kenswert schien. Ihren Erfindungsgeist befliigelte das praktische 
Bediirfnis der Stunde; ihre Neugier endete da, wo dieses befrie
digt war. 
Wohl hat es auch in China im Verlauf der letzten zweieinhalb 
Jahrtausende Ansatze wissenschaftlichen Denkens gegeben: Die 
sogenannte dialektische Schule der chinesischen Phil~sophie im 
vierten vorchristlichen Jahrhundert schien eine Entwicklung in 
dieser Richtung anzubahnen; die als Neomohisten bekannten An
hanger des Mo-tse haben im folgenden Jahrhundert als Logiker 
n~ue W_ege z~ besch~eiten versucht. I~ ihren

1
J-Verken finden sich 

Satze w1e: .Die Beshmmung des Gew1chts der Dinge nennt man 
Wagen. Dieses Wiigen besteht nicht darin, herauszufinden, ob die 
Dinge richtig oder falsch sind. Es be~teht darin, sie richtig zu 
wagen." 6 

B_ei n~here":1 Z~sehen abe~ zeigt sich, daB auch diese Feststellung, 
die eme obJektive, moraltsch neutrale, in unserem Sinne natur
wissenschaftliche Aussage zu enthalten scheint im iibertragencn 
Sinne zu verstehen war, das hei.Bt, das Abwiigen von Motiven 
und damit wieder das Verhalten des Menschen betraf. Die Lei-
denschaft des exakten Wagens Messens Za"'hl E · • , ens, xpenmen-
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tierens, ohne die die moderne Naturwissenschaft nicht existieren 
konnte, ist typisch ~bendlandisch. 
Am weitesten in der Richtung auf eine .angewandte" Wissen:: 
schaft ging Hsiin-tse, der im dritten vorchristlichen Jahrhundert 
die revolutionar wirkenden Verse schrieb: 

.Ihr riihmet die Natur und sinnt ihr nach. 
Was ziihmt und regelt ihr sie nicht? 
1hr spiirt ihr nach, singt ihren Preis; 
Was kontrolliert ihr ihren Gang nicht, eudt zurn Nutzen?" 7 

Und·zweihundert Jahre spii.ter hat sich Wang Tschung in seinen 
Kritischen Aufsii.tzen in einer nicht unmodern anmutenden Weise 
gegen den herrschenden Ab

0

erglauben gewandt.8 Doch ist es stets 
nur bei Ansii.tzen geblieben. Der konservative Geist der Chinesen 
hat sich prompt gegen diese Neuerer gewandt und ihnen die 
Moglichkeit der Entfaltung genommen. 

Mit der Natur harmonieren, nicht sie beherrschen 

Dabei geht es nicht nur um Aberglauben, so zahlebig dieser auch 
scheinen mag. Noch vor zwanzig Jahren habe ich es in China 
erlebt (zudem in der am meisten verwestlichten Stadt des Lan
des), daB sich die mit groBen Kosten fiir die Chinesen neu ge
schaffene Deutsche Medizinische Akademie (die bisherige war in 
den Kiimpfen mit den Japanern zerstort worden) beinahe als 
grandiose Fehlinvestition erwies; die Studenten verlieBen sie 
nach wenigen Tagen fluchtartig, da es dort spuke. Jahrzehnte 
zuvor, als Schanghai noch eine kleine Siedlung war, hatten 
sich hier, damals noch auBerhalb der Stadtmauern, zahlreiche 
Graber befunden. Als die Stadt wuchs, war auf dem Gelii.nde 
eine Spielholle entstanden. Das hatte, so wurde nun erklii.rt, die 
Gcister der einst dort Bestatteten so erziirnt, daB sie immer noch 
rumorten. Taoistische Priester haben sich tagelang geister
beschworend in dem Gebiiude aufgehalten, ehe die Studenten 
zuriidckehrten. Dariiber hinaus ergab sich noch ein besonderes 
Problem fiir das Deutsche Generalkonsulat, iiber das das Unter
nehmen finanziert wurde: Es fand sich in seiner nach den Grund
sii.tzen des Reichsrechnungshofes eingerichteten Buchhaltung keine 
Rubrik, in der die nicht unerheblichen Kosten der Geister
beschworung untergebracht werden konnten! 
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W elche Schwierigkeiten sich etwa beim Bau vein Eisenbahnen, 
StraBen, Fabriken oder Lagerhiiusem ergeben kohnten, weil erst 
die zustiindigen Geister und magischen Kriifte des gewiihlten 
Geliindes beriid,;sichtigt werden mufiten, davon wissen die .Old 
China Hands~, wie die lange in China lebenden Europiier ge
nannt wurden,. ein Lied zu singen. 
Aber dies war nur, auf der Ebene der Volksreligion, Ausdruck 
einer viel weiteren und tieferen Weltanschauung: jener uralten 
Idee des Zusammenhangs aller Dinge im Ganzen des - den Men
schen und sein Handeln mit einschlieBenden - ·Kosmos, dessen 
Harmonie auch dem gebildeten Konfuzianer tabu war. Wenn er 
ihn zu erforschen suchte, geschah es, um sich ihm einzufiigen, in 
Obereinstimmung mit ihm zu handeln, nicht um ihn zu beherr
schen ode~ gar ihn zu veriindern. Wenn Meng-tse sagte: . Ich 
hasse das Festhalten an einer einzigen Sache, weil dadurch zwar 
die eine Sache hochgehalten wird, die hundert anderen aber ver
nachliissigt werden" 9, so ist auch dieser konservative Grundsatz 
nur zu verstehen aus der kosmisch begriindeten Sittenlehre eines 
Konfuzius: 

.Die Kraft der Sitte ist es, durch die Himmel und Erde zusammen
wirken, durch die die vier J ahreszeiten in Harmonie kommen, durch die 
Sonne und Mood scheinen, durch die die Sterne ihre Bahnen ziehen, 
durch die die Strome fliefien, durch die alle Dinge gedeihen, durch 
die Gut und Bose gescbieden werden, durch die Freude und Zorn 
den rechten Ausdrudc finden, durdi die die Unteren gehordien, durdi 
die die Oberen erleuchtet sind, durdi die alle Dinge trotz ihrer Ver
iinderung nicht in Verwirrung kommen. Weicht man von ihr ab, 
so geht alles zugrunde." 10 

f(f 
Konfuzius geht aus von dem umfassenden, Himmel und Erde, 
Gotter- und Menschenwelt durchwaltenden Prinzip des Tao, das 
er - im Gegensatz zum vulgiiren Taoismus des Diimonen- und 
Zauberglaubens - zu einer im Kosmischen verankerten Sitten-, 
Gesellschafts- und Staatslehre weiterentwickelt hat. In immer 
neuen Variationen wiederholten die chinesischen W eisheitslehrer 
den Satz : Himmel und Erde und die zehntausend Dinge sind eins. 
Von alters her strebt der Chinese nach Harmonie, und dieses 
Wort (ho) erscheint in Namen von Personen, Orten, Paliisten, 
Tempeln, StraBen.11 Hau.fig wird der klassische Satz zitiert: .Las-
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set Gleichgewicht und Harmonie in Vollendung bestehen, so 
wird gliickliche Ordnung im Himmel und au£ Erden sein, alle 
Dinge werden ge~iihrt werden und bliihen." 12 

Philosophie des praktis chen Lebens, nicht Erkenntnis des Unerkennbaren 

Es kann nicht .t\ufgabe dieses Buches sein, in den groBartigen Bau 
der klassischen Philosophie Chinas einzufiihren, der sich den 
Leistungen des Abendlandes wiirdig zur Seite stellt; es fehlt 
heute nicht an handlichen und allgemein verstandlichen Darstel
lungen, in denen der interessierte Leser zuverliissige und auf 
dasWesentliche konzentrierte Unterrichtung finden kann.1s Hier 
kommt es auf die priigende Wirkung an, die sie auf das Denken 
und Handeln, auf die geistige, gesellschaftliche und politische 
Entwicklung des chinesischen Volkes, mindestens in seiner Ober
schicht, ausgeiibt hat. Sie muBte, zumal bei dem durchaus beherr
schenden EinfluB des Konfuzius und seiner Schiilef (und spiiteren 
Fortsetzer} eine eindeutig, ja einseitig bewahrende, eine nicht nur 
antirevolutioniire, sondern schon antireformerische sein. W enn 
der Mensch fiirchten muB, durch falsches Handeln nicht nur· die 
Ordnung seiner menschlichen Umwelt, sondern auch das Gleich
gewicht der Natur zu storen, wird er noch weit bedachtsamer, 
vorsichtiger, wenn nicht iingstlicher handeln, als wenn ihm nur 
das Strafgesetz oder die MiBbilligung der Nachbarn im Wege 
ist - auch wenn er sich nicht mit Lao-tse zum Ideal des Nicht
handelns (Wu wei) bekennt. Der statische Charakter der chine
sischen Kultur und Geschichte, der China als den polaren Gegen
satz zur Dynamik des W estens erscheinen liiBt, hat hier seinen 
eigentlichen Grund. 
Hinzu kommt ein Zweites: Diese Philosophie, und wieder mit 
Vorrang die konfuzianische, ist ausgesprochen den Fragen des 
taglichen Lebens zugewandt, also pragmatisch. Fiir die Meta
physik wie fiir die Erkenntnistheorie hat sie wenig Interesse, und 
selbst die Logik ist nur schwach-entwickelt.14 In der Substanz ist 
also diese Philosophic fast gleichbedeutend mit Ethik. Fung 
Yu-Ian, der letzte groBe Historiker der chinesischen Philosophic, 
verzichtet im Index seines grundlegenden W erkes bezeichnender
weise au£ das Stichwort Ethik, da die chinesische Philosophie 
ohnedies iiberwiegend die Ethik betreffe.15 
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Das Denken hat nach dieser Auffassung grundsiitzlich dem Han
deln, und zwar dem Handeln in der Gemeinschaft, zu dienen; 
gerade Konfuzius sah hier nach generationenlangen politischen 
Wirren seinen geschichtlichen Auftrag. Mehr als zwei Jahrtau
sende vor Karl Marx (und ein gutes Jahrhundert vor Platon) hat 
er gefordert, die Philosophen miiBten"die Welt veriindem; Den
ken, Wissen als Selbstzweck wird abgelehnt. "W enn ein Mann 
die dreihundert Oden auswendig kennt, aber trotz dem AusmaB 
seiner Gelehrtheit nicht weiB, wie er sich verhalten soil, wenn 
ihm ein staatlicher Auftrag anvertraut wiirde, ... welchen prak
tischen Wert hat sie dann?" 1e 
Das Denken begrenzt sich selbst am praktisch Erreichbaren .• Das 
Unerkennbare zu erkennen, <las Unerreichbare zu erreichen, 
... das sind Dinge, die ich nie versuchen wiirde." Auch dieser Satz 
wird vcm Konfuzius berichtet.17 Wern fallen hier nicht die Worte 
aus dem Faust ein: .Ein Kerl, der spekuliert, / ist wie ein Tier 
auf diirrer Heide / Von einem bosen Geist im Kreis herumge
fiihrt, / Und ringsumher liegt schone griine Weide!" Aber gerade 
der unstillbare Drang nach dem unerreichbar Scheinenden, das 
Erkennenwollen um seiner selbst willen, die "reine", zweckfreie 
Forschung - sie sind es, denen Wissenschaft und Technik ihre 
stolzesten Triumphe verdanken. 

Das Rechte ist auch das Niitzliche 
Es hieBe nun freilich den Meister griindlich miBverstehen, wollte 
man seine Sittenlehre utilitaristisch nennen. Nicht was dem Ein
zelnen, sondern was der Gemeinschaft niitzt, ist das Rechte. Die 
konfuzianische Ethik ist Sozialethik. Dem .ijµch der Sitte" (Li 
Tschi) konnte als Motto der in ihm enthaltene Satz voranstehen: 
.Die Sitte diimrnt die Entstehung der Unordnung ein, wie der 
Damm das Kommen des W assers eindiimmt." 1s Man muB also 
das Rechte tun, ob es einem selbst niitzt oder schadet. Vielleicht 
konnte man sagen: Wie die Griechen die Begriffe .schon" und 
.gut" zur hoheren Einheit der DKalokagathia" verschmolzen, so 
waren fiir Konfuzius <las Rechte und <las (im hoherenSinne) Niitz
liche bis zu einem gewissen Grade identisch. 
Eine solche Einstellung allerdings erwartete er nicht von jedem. 
Sein lapidarer Satz: .Der Edie weiB, was recht, der Gemeine 
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weiB, was niitzlich ist" ,19 ko~te dem Reimspruch Storms als 
Vorlage gedient h_aben: .Der eine fragt, was kommt danach? / 
Der andere fragt nur, ist es recht? / Und also untefscheidet sich / 
der Freie von dem,-Knecht. " ·-
Im Grunde ab-~r war Konfuzius durchdrungen von der Oberzeu
gung, daB die Menschen durch Unterweisung zu besseren Men
schen, sicher zu -besseren Mitmenschen, und damit wohl auch zu 
gliicklicheren Menschen, gemacht werden konnten; insofern hat 
man ihn manchmal nicht zu Unrecht mit .unserem" zehn Jahre 
nach seinem Tode geborenen Sokrates verglichen. Als Grund
regel lehrte Konfuzius ein halbes Jahrtausend vor Christus: "Tu 
anderen nichts, wovon du nicht willst, daB sie es dir antun" 20, 

und es ist bezeichnend fiir seine niichterne Einschiitzung des Men
schen, daB er seine Aufforderung - im Unterschied zu Christus -
negativ formulierte. 
Und <loch zieht sich durch die chinesische Philosophie eine opti
mistische Grundstimmung. Wenn man von dem Skeptiker Hsiin
tse und der sogenannten legalistischen Ideologie des dritten vor
christlichen Jahrhunderts absieht, gilt der Mensch als von Natur 
gut oder j edenfalls zum Gu ten erziehbar. Vor all em der grofie Kon
fuzianer Meng-tse hat viel zum Sieg dieser Auffassung beigetra
gen. W enn einer sieht, wie ein Kind im Begriff ist, in einen 
Brunnen zu fallen, sagte er, so wird er Entsetzen und Mitgefiihl_ 
empfinden; dies wird ganz von selbst geschehen, und nicht, weil 
er sich mit den Eltern des Kindes gut stellen oder von den Nach
barn gelobt werden witt.21 
Diese natiirliche Veranlagung zum Guten muB, so lehrte Meng
tse, und so glauben viele Chinesen, durch eine Erziehung zum 
Guten ergiinzt werden, die im Sinne eines aufgeklarten Egois
mus wirken und den Menschen verstandlich machen soll, daB das 
Recbte zu tun dem Menschen gemaB ist und daB es daher zu 
seinem Gliick beitragt. "Wenn Du willst, daB ein Kind den 
Dialekt des Staates Tsi lernt, schicke es nach Tsi. W enn Du Deine 
Tugend entwickeln willst, halte Dich unter tugendhaften Miin
nern auf. " 22 

Auch die Begierden sind fiir Meng-tse nichts an sich Schlechtes, 
wenn man sie richtig versteht und lenkt. Der 1962 auf Taiwan 
verstorbene Denker Hu Schi bezeichnet .die individuelle Vollkom-
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menheit, die durch geistige Schulung erlangt wei,-den kann", als 
das wahre Ziel der Menschen.23 Diese Schulung besteht, anders als 
bei Sokrates, in der Aneignung und Beherrschung bestimmter 
Formeln, Regeln und Sitten, durch langes Lemen (oder lange 
Versenkung), aber der Glaube an die Erlernbarkeit der Tugend 
ist beiden gemeinsam und unterscheidet sie radikal vom Men
schenbild der christlichen Theologie. 
Trotz ihrer philosophischen Begriindung fehlt der chinesischen 
Sittenlehre die absolute Verbindlichkeit. Konfuzius selbst hat die 
von ihm gelehrten Maximen als relativ bezeichnet: "Ich kenne 
weder ein starr~s ,Du darfst' noch ein ,Du darfst nicht'." 24 Das 
Gewicht seiner Autoritiit und einer zweieinhalbtausendjiihrigen 
Tradition h,at seinen Lehren zwar einen Schein des Ahsoluten 
gegeben;_ nach ihrem Ursprung aber sind sie an den praktischen 
Erfordernissen menschlichen Zusammenlebens orientiert und auf 
Einsicht und guten Willen statt auf gottliche Offenbarung ge
griindet. Statt die Gotter als die eigentlichen Stifter und Hiiter 
des Sittengesetzes anzurufen, hat der Konfuzianismus diese selbst 
in unpersonliche kosmische Kriifte oder ethische Prinzipien auf
gelost. 
Dem abendliindischen, und das hieB auf lange, dem christlichen 
Betrachter, muBte sich in der Begegnung mit dieser Welt, bei al
lem Respekt vor ihrer geistigen Intensitiit, die Frage stellen, oh 
hier iiberhaupt noch von dem gesprochen werden kiinne, was ihm 
als die stiirkste Macht seines Daseins seit langem ·vertraut war: 
von Religion. 

((/ 

2. UNO JENSE!TS DIES ER WELT? 

Der Streit, ob die Chinesen eine Religion haben oder nicht, ist so 
alt wie das Erscheinen der ersten Europiier in China. Eine ein
heitliche Antwort ist angesichts der scharfen Scheidung zwischen 
Masse und gebildeter Oberschicht nicht miiglich. Betrachten wir 
daher zuniichst gesondert die Oberschicht. Nimrnt man diese als 
Ganzes und beriicksichtigt man nur die Grundstriimungen, von 
denen sie getragen wurde, so ergibt sich fiir die letzten zweiein
halb Jahrtausende folgendes Bild: 
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Konfuzius lii/Jt die Fra~e nach den Giittern off en 

Der urspriinglich durchaus vorhandene Begriff eines hochsten 
Gottes {$chang-ti) yerfliichtigt sich zunehmend zu -einer anony-_ 
men Kraft, des Tao zum Beispiel; aus dem Gegeniiber verschie
dener Gottheiten wird das Wechselspiel weltbestimmender Prin
zipien wie dem des miinnlichen und weiblichen (Yin und Yang); 
Konfuzius spricht zwar noch hiiufig vom "Himmel" (Tien); aber 
wiihrend dieses Wort friiher nur ein anderer Name der Gottheit 
s1::lbst war, ist es fiir ihn lediglich eine Art von unpersonlicher 
Kraft im W el tall. 
Gab es sie iiberhaupt, die Gotter? Konfuzius erkliirte, nichts iiber 
sie zu wissen, und bekriiftigte diesen Agnostizismus mit dem 
Satz: "Zu sagen, daE man eine Sache nicht kennt, wenn man sie 
tatsiichlich nicht kennt, das ist Kenntnis." 25 Er empfahl eine vor
sichtige Distanz : "Verehre die Geister, aber gehe ihnen aus dem 
Wege, das ist Weisheit." 26 Man solle, war sein praktisch-skep
tischer Rat, handeln, als ob es sie giibe, und das Buch der Sitte 
verlangt, man solle die traditionellen Opfer auch weiter dar
bringen27, so wie man Mitmenschen gegeniiber hoflich sei, nicht 
weil man "etwas davon hat", sondern weil es sich so gezieme. 
Dariiber hohnte der aufgekliirte Humanist Mo-tse: "Zu glauben, 
es giibe keine Geister, und doch Opfer darzubringen, ist, als 
lerne man die Zeremonien der Gastfreundschaft, wo es keinen 
Gast gibt, oder als mache man Fischnetze, wo es keine Fische 
gibt." 28 Fiir Konfuzius hatten eben die im alten China einen 
so breiten Raum im Leben einnehmenden Opfer, die Riten und 
Zeremonien, eine vorwiegend ethische Bedeutung; indem sie den 
Menschen mit den Gesetzen des Universums in Einklang brach
ten, sollten sie ihn disziplinieren und zu moralischem Handeln 
erziehen. Aus dieser volkspiidagogischen Absicht erkliirt sich die 
beherrschende Bedeutung, welche seit Konfuzius, besonders im 
"Buch der Sitte", dem Zeremonienwesen eingeriiumt wird.29 

Auch dem Ahnenkult gab Konfuzius einen vorwiegend ethischen 
Sinn; er bildet die Grundlage der moralischen Erziehung, indem 
er die kindliche Ehrfurcht fordert und in festeFormen bringt und 
den Sippenzusammenhalt ins Ethische erhebt. W enn das Volk 
auf die Totenbriiuche adite und seiner Ahnen im Opferdienst 
gedenke, werde sich die Volksmoral der Trefflichkeit zu-
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wenden, lehrte er.30 Und Hu Schi erkliirt aus der heutigen 
Sicht: .. 

Konfuzius .suchte eine neue moralische Bindung, ohne den Riidcgriff 
auf Cotter, zu schaffen. Die stiindige Riidcsicht auf die Pflicht, nie das 
geheiligte Erbe der Eltern zu entehren, galt ihm als ausreichende 
moralische Bindung fiir das rnenschliche · Verhalten. '.. Die El tern 
nehmen auf diese Weise den Platz Gottes oder der Gotter ein." 31 

In Chinas geistiger Schicht - kein leidenschaflliches Suchen nach Gott 

So werden Gott und Gotter, ohnedies zu bloBen Schemen ver
blaBt, auch in ihrer sozialen Funktion fast entbehrlich. Dem· 
chinesischen lntellektuellen haben sie nie etwas bedeutet; er hat 
fiir die existentielle Macht des Religiiisen gar kein Organ. Das 
leidenschaftliche Suchen nach einem Zugang zu Gott und Jen
seits, nach Erlosung und Heiligung, das in RuBland - wie im 
ganzen Abendland - die besten Geister unabliissig beschiiftigte, 
ist ihm - immer von Ausnahmen abgesehen - unbekannt. Die von 
Christen als absolut erfahrene Spannung zwischen Gott und 
Welt, die von der W olga bis zum Atlantik das Thema nicht our 
der religiosen, sondem der ganzen Geistesgeschichte gewesen ist, 
war in China seitKonfuzius kaum noch zu spiiren. Nichts zeigt das 
deutlicher als das Wort Tsiao, das sowohl .Lehre" (besonders 
religiiise Lehre) wie . Erziehung" bedeutet und so Religion, Erzie
hung, Kultur als ein Ganzes umfaBt. Ein genauer Kenner der 
Geistesgeschichte seines Volkes, Tschan Wing-tsit, in den dreifiiger 
Jahren mein Kollege an einer amerikanischen Universi-tiit, urteilt: 

.In der indischen, persischen und wcstlichcn Literatur gab es groB
artige Forrnulierungen der rcligiiisen Beziehung l(u Gott. In der 
chinesischen Literatur hingegen fehlen diese bis auf wenige und 
vereinzclte Ausnahmen . . . Es hat in der chinesischen Geschichte 
iiberhaupt nur relativ wenige religiiise Fiihrer gegeben. Nicht cine 
einzige Persiinlichkeit aus der fiinfundzwanzig Jahrhunderte alten 
Geschichtc des Konfuzianismus kann als religiiiser Stifter angespro
chen werden. Sicherlich gibt cs groBe buddhistische und taoistische 
Priester. Aber die meisten von ihnen Jebten vor dem zwolften Jahr
hundert, und seit dieser Zcit ist die Zahl der bedeutendcn Manner 
auf rcligiiisem Gebiet i=er rnehr zuriidcgcgangen. In der neueren 
chinesischen Geschichte sucht man vergebens einen Ramakrishna 
oder auch nur einen Kagawa.• 32 
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Im Vergleidi. mit der europaisdi.en Entwicklung konnte ma~ 
sagen: Aufklarung und Rationalismus siegten in China bereits in 
der Mitte des erste._n. vorchristlichen J ahrtausends, mit dem Erfolg, 
daB die· gebildetc Oberschicht Chinas nie wieder einer Offen
barungsreligian zu folgen vermodi.te. Sofern der di.inesisdi.e In
tellektuelle an Gotter glaubt, tut er es nur in einem hodi.st vagen, 
sozusagen verdiinnten metaphorisdi.en Sinne. Er spridi.t vom 
Himmel, vom Absoluten, vom Weltgesetz und natiirlich von dem 
mit einem Wort nicht iibersetzbaren, auch das Mensdi.enleben 
umgreifenden Ordnungsprinzip des Tao (etwa: Der Sinn, der 
- redi.te - Weg). "Unsterblichkeit" kennt er nur ,im iiberperson
lichen Sinne; er lebt fort in seinen Kindern und Enkeln, als Glied 
in der Kette der Generationen, oder, noch unbestimmter, als Teil 
des als Einheit gedachten und darum unvergiinglichen Kosmos. 
Sogar in seiner Sprache findet die Seele keinen Raum, und die 
Idee ihrer Unzerstorbarkeit hat er "grundsatzlidi. atifgegeben. 
Diese Frage wurde ein fiir allemal im sedi.sten Jahrhundert ent
schieden." 33 (Gemeint ist die Sdi.rift des Gelehrten Fan Tsdi.en 
iiber die Zerstorbarkeit der Seele, in der sidi. die geistreidi.e, aber 
eben auch nur geistreidi.e Argumentation findet, daB es Seele ohne 
Korper ebensowenig geben konne wie Sdi.arfe ohne Messer.34) 

Welt ohne Satan 
Die Leidenschaft der Ekstase, die mystische Sehnsucht nach Ver~ 
einigung mit dem Gottlichen ist dem Chinesen fremd, und da er 
kein Jenseits kennt, verspiirt er auch nidi.t das Bediirfnis, sidi. im 
Diesseits darauf vorzubereiten. Audi wenn er sich, wie dies hau
fig gesdi.ah, in die Abgesdi.iedenheit zuriickzog, war die Absicht, 
sein Leben (nidi.t im grob materialistisdi.en Sinn, sondern in 
dem des veredelten Hedonismus eines Epikur) genuBreidi. zu ver
brizagen - oder auch nur, um einem bestimmten Herrsdi.er, einer 
bestimmten Dynastie den Riicken zu kehren.35 

Der Askes.e bedarf er schon deshalb nicht, weil er den Begriff 
der Siinde, vollends der Erbsiinde, nicht kennt. Der witzige Lin 
Yutang bemerkt kopfschiittelnd und ironisch: "Man kann aus 
einem Menschen keinen Christen madi.en, ohne ihn vorher glau
ben gemacht zu haben, daB er ein Siinder ist." 36 Was dem Chri
sten ein Vergehen gegen Gottes Gebot ist, das ist fiir den Chine-
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sen eine Verletzung der guten Sitten (damit freilich • auch eine 
Storung der sozialen Ordnung und des Gleichgewichts aller 
Dinge). Fiir die Konfuzianer ist im Grunde das Bose eine soziale 
Erscheinung .• Alle Sittenlosigkeit entsteht aus Mangel", heiBt es 
· in einem apokrypp.en konfuzianischen Dialog aus der Han-Zeit.i17 

Immerhin gab es auch die Vorstellung, daB die gute Tat belohnt 
wird, wenn nicht im eigenen Leben, so jedenfalls in den Nacb
kommen. Aber es gab weder einen Himmel fiir die Frommen 
noch eine Holle als Strafort der Bosen. Das satanische Element 
ist in der chinesiscben Religiositat nicht zu finden, damit also 
auch nicht der Appell an den Menschen, sich im Kampf mit ihm 
zu bewiihren. Die Holle hat erst der Buddhismus eingefiihrt, und 
nicht nur eine, sondern gleich achtzehn.ss Aber an der optimisti
schen Grundhaltung des Chinesen hat das wenig geandert. 

Fur das Volk - Magier und Schamanen 

Auch in der Volksreligion, soweit wir sie zu erkennen vermogen, 
ist dieser ethische Grundzug bedeutsam. So fiillt auf, daB bei 
den am weitesten verbreiteten Sekten praktische Tugendgebote 
iiberwiegen: kindliche Pietat, Respekt vor dem Alter, Dankbar
keit, Dienstbereitscbaft und Treue; Geduld, Neidlosigkeit, Duld
samkeit; MaBhalten bei Alkoholgenufi und Spiel; tatige Mit
arbeit bei Gemeinschaftswerken: Pfl.anzen von Biiumen, Bau von 
StraBen, Unterrichtung der Ungebildeten.se Um aber ihre innere 
Starke, ihre Widerstandskraft gegeniiber Atheismu·s und Mate
rialismus abscbatzen zu konnen, wissen wir iiber die chinesische 
Volksreligion noch zu wenig. 1hr Studium sei ffi' geradezu er
scbreckender Weise ver.nachlassigt worden, klagt ein chinesischer 
Philosoph und Religionswissenschaftler; seit der J ahrhundert
wende sei iiber die chinesische Volksreligion kein einziges Buch 
mehr erschienen.4o 
Die alteren Darstellungen4t bieten das Bild einer geradezu un
geheuerlichen Vielfalt von krausestem Geister- und Aberglauben, 
magischen Briiuchen, wie sie vor allem den Bediirfnissen der 
landwirtschaftlichen Arbeit und des Lebens in der GroBfamilie 
entsprechen (wie Erntezauber oder Krankheitszauber), vermischt 
mit taoistischen, buddhistischen und konfuzianiscben Gedanken, 
jeweils in deren vulgarer Form. Alles Fremde wurde dabei sini-
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siert. Der Faiµiliensinn des Chinesen zeigte sich, wenn der indi
sche Kanna-Gedanke (der Mensch empfiingt in_der niichsten 
Wiederg.eburt fiir seine Taten Lohn oder Strafe) auf die Familie 
ausgedehnt (die. guten und biisen Taten des Einzelnen wirken 
sich bei seinen- Nachkommen aus) und also eine Art von Kanna
Sippenhaftung _eingefiihrt wurde, und sein historischer Simi, 
wenn Yama, der buddhistische Hollenfiirst, mit einem kaiser
lichen Beamten in eine Gestalt zusammenwuchs.42 

Diese Volksreligion kennt keine klaren Abgrenzungen, keine 
feste Organisation, abgesehen von der taoistischen Kirche der 
ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt, die mit Beginn der 
Tang-Zeit (um 600) wieder verfiel. Die Kulthandlungen der 
Kaiser hatten vorwiegend zeremonielle Bedeutung und mit der 
Volksreligion nur noch wenig gemein. Der chinesische Bauer be
kannte sich nicht als Buddhist oder Taoist; sondern er verehrte 
die Gotter, Geister und Tempel aller nur denkbaren Art und Her
kunft und suchte gegen Naturkriifte und Diimonen Hilfe, wo er 
sie gerade fand; er konnte innerhalb einer Woche aus verschie
denen Anliissen taoistische Priester, dann buddhistische Monche 
bemiihen; dazu natiirlich die eigenen Ahnen verehren. Die im 
Volke wirkenden Magier und Schamanen bedienten sich - schon 
um vor der staatstragenden Gebildetenschicht einige Legitimi
tiit zu gewinnen - auch der Begriffe der klassischen Philosophie, 
aber diese wurden riicksichtslos vulgarisiert. Zwischen dem Zau
berglauben des "Taoism~s" und dem Tao-te-tsching, <lessen Ver
fasser der legendenumwobene Lao-tse gewesen sein soll, besteht 
ein noch geringerer Zusammenhang als zwischen dem Vulgiir
buddhismus und den urspriinglichen Lehren des Buddha; man 
sollte daher den nun einmal auf die Volksreligion festgelegten 
Begriff des Taoismus venneiden, wenn von der Philosophie des 
Lao.!1:se die Rede ist. 
Besonders weitreichende Moglichkeiten bot jener schon vorkonfu
zianische Glaube an den Zusammenhang zwischen allen Din
gen, also auch zwischen dem Menschen und der auBermensch
lichen Natur. Diese Entsprechung wurde von den Schamanen 
ins Absurde getrieben und zu einem ausgekliigelten, aber je
der realen Grundlage entbehrenden System von Beziehungen 
ausgebaut, etwa zwischen den .fiinf Planeten" und den .fiinf 
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Organen des Menschen". Unziihlbar war die Fiille der ma
gischen Krafte, die bedacht werden muBten, der aus den Schrift
zeichen und Analogiereihen (vgl. S. 45) abgeleiteten Vorstellun
gen: Wer an einer Krankheit leidet, in deren Schriftbild das 
Zeichen Ratte enthalten ist, muB eine. Katze verzehren, weil 
ja Katzen Ratten fressen; keinesfalls darf man ein Messer an 
einem Brunnen wetzen, weil die Zeichen fiir Messer und Brunnen 
zusammen das Zeichen fiir Enthauptung ergeben.43 

Ganze Heerscharen von Priestern erniihrte die Geomantik (Ge
heimwissenschaft von der Ertle), die in keinem iilteren Reisebuch 
iiber China fehlt und in der Tat eine nirgends sonst iri der Welt 
bekannte Bedeutung besaB. Die Geomanten wuBten Bescheid 
iiber die Geisterwelt der Berge, Fliisse, Baume, Graber, ja fast 
jedes Quadratmeters Ertle, und gaben bei allen Bauten, ob groB 
oder klein, ihr ( entsprechend honoriertes) Gutachten ab. lhre 
Kollegen, die Chronomanten, wurden bei allen halbwegs wich
tigen Unternehmungen zur Berechnung des richtigen Zeitpunk
tes engagiert. 
Man konnte angesichts der ausgepriigten Diesseitigkeit dieser 
Vorstellungen und Kultbriiuche geradezu von einem handfesten 
Materialismus sprechen. Die Masse des Volkes verehrte vor al
lem diejenigen Geister oder Gotter, die sich bei der Gewahrung 
von Wohltaten, wie Kindersegen, Reichtum, Gesundheit, be
wahrt batten; speziell der Kunst der Lebensverlangerung dienten 
verschiedene hochdifferenzierte Systeme von Zauberriten. Die 
Gebete glichen oft geschiiftlichen Transaktionen: Wenn du, Gott, 
mir das und das gibst, tu ich das und das fiir di$ .- Die entspre
chenden Gotter waren ja gleichsam von Amts wegen fiir Regen 
oder Gesundheit verantwortlich und wurden schlecht behandelt, 
wenn sie die in sie gesetzten Erwartungen enttiiuschten. Nicht 
ohne Grund hat man die chinesischen Gotter mit groBen Beamten 
verglichen.44 Und ihre Priester und Monche praktizierten - bei 
all er Verschiedenheit ihres geistigen U rsprungs - eine hochst 
weltliche, auf das W ohlbefinden in diesem Leben zielende Magie. 
Sie waren nicht vie! mehr als kultische Funktionare und haben 
nichts von der Weihe des Mittlers zum Gottlichen. Echte religiose 
Sehnsucht konnte bier keine Befriedigung finden, sie wandte sich 
- in den letzten Jahrzehnten mehr denn je - weg von Priestern 
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und Kliistern zu Laien und religiiisen (zum Teil geheimen) Ge
sellschaften. 
Die hei:rschende Schicht wurde von solchen Ereignissen auch des
halb iiberras<itt, ~eil sie die Bediirfnisse der Masse nach religiii
ser Geborgenheit und Schutz vor den Naturgewalten unbefrie
digt gelassen und sich auf eine vornehme Distanz zuriickgezog~n 
hatte. Den vorkonfuzianischen Glauben betrachtete sie als un
ordentlich, ja bis zu einem gewissen Grade · als anstiiBig. Eine 
Ausrottung der Zauberei versuchten die konfuzianischen Gebil
deten nicht. Sie fanden sie zwar veriichtlich, aber in einzelnen 
Punkten auch akzeptabel, freilich nur, solange deren Vertreter 
nicht in Staatsgeschiifte und Verwaltung (oder gar in hohere 
Staatsstellungen!) eindrangen. Die hier entstandene Kluft sollte 
sich nicht mehr schlieBen. Man darf mit Sicherheit annehmen, 
daB sie zum Sturz der alten Oberschicht wesentlich beigetragen 
und schlieBlich den Kommunisten den Einbruch in die Massen 
erleichtert hat. 
Nicht zu unterschiitzen in seiner psychologischen Auswirkung ist 
auch das Fehlen einer kirchlichen Ordnung - wie sie das christ
liche Europa entscheidend gepriigt hat -, mit Gottesdienst und 
Sakrament als gemeinsamem Erlebnis, mit das Jahr gliedernden 
kirchlichen Festen, mit einem ausgeformten Glaubensbekenntnis 
und einem gottlichen Stifter, von dem her eine kirchliche Hier
archie erst verbindliche Autoritiit gewinnt. Vor allem aber fehlt 
dem chinesischen lntellektuellen, was dem allem zugrunde liegt: 
der Glaube an die ausschlieBliche Wahrheit einer bestimmten, 
der eigenen, Religion. Die Chinesen sind geradezu das klassische 
Volk der Glaubensvermischung, des Synkretismus. Bezeichnend 
und auch fiir die Gegenwart bedeutungsvoll ist das Schicksal des 
Buddhismus in China. 

Buddhismus - durch China verwandelt und China wandelnd 
Der Buddhismus fand in China den stiirksten Widerhall zu einer 
Zeit, da der Konfuzianismus eine Phase der geistigen Ermiidung 
durchmachte und der Niedergang des Han-Reiches, das um die 
Zeitenwende bestand, weithin ein Gefiihl der Unsicherheit her
vorgerufen hatte. Er setzte sich in China schon in einer Form 
durch, die mit den Lehren des Buddha nicht mehr viel gemein 
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hatte, sondem zur Volksreligion geworden war. Den chine
sischen Massen war er auch wegen seiner Wiedergeburtslehre 
willkommen, die dem leidenden Gerechten als Entschiidigung 
eine gliicklicheZukunft,seinenHerren und Peinigern aberStrafen 
verhieB. Lange Zeit war der Buddhisµms die stiirkste geistige 
Kraft in China. ·rm sechsten Jahrhundert erlebte er seinen Hohe
punkt, in der Mitte des neunten aber kam es zu Verfolgungen 
unter Kaiser Wu-tsung, von denen er sich nie mehr ganz er
holte, wohl auch weil gleichzeitig in Indien die geistigen Quel
len des Buddhismus versiegten. 
Die alte Oberschicht hatte begonnen, sich wieder zu formieren; 
in intensiver Auseinandersetzung mit dem Buddhismus (und der 
Volksreligion des Taoismus) erstarkte die traditionelle Philoso
phie: der Konfuzianismus erlebte seine Wiedergeburt. Obgleich 
diese vor rund tausend Jahren einsetzte, nennen wir sie immer 
noch Neokonfuzianismus; dieser hat in der Gestalt, in der er im 
zwolften Jahrhundert seine endgiiltige Form fand, Jahrhun
derte iiberdauert (iibrigens auch bis 1905 die Themen fiir die 
Beamtenexamen geliefert); im neunzehnten Jahrhundert hat er 
in einer durch den Zusammenprall mit dem Westen bestimmten 
geistigen Bewegung, einem zweiten Neokonfuzianismus sozu
sagen, eine nochmalige Erneuerung erfahren. 
lndessen war der Neokonfuzianismus so wenig eine bloBe Neu
belebung des alten wie die europaische Renaissance eine ein
fache Wiederholung der Antike. Vielmehr sind in ihm Buddhis
mus und Taoismus verarbeitet. Bei Eintritt in den chinesischen 
Lebensbereich hatte sich der Buddhismus schon durch die bloBe 
Obersetzung seiner Begriffe veriindert. Fiir "v'lfIIkommenheit" 
beniitzten die chinesischen Obersetzer das Schriftzeichen fiir 
.rund"; "Wesen" iibersetzten sie mit .Augapfel", ~wahre Na
tur" mit "urspriingliches Gesicht", das Sanskrit-Wort Sila (Cha
rakter, Wesen, gute Fiihrung) mit .kindlicher Unterwerfung und 
Gehorsam" und fiir .Nirwana" setzten sie ihr altes "Nicht
handeln".45 
Fiir das, was aus dem Buddhismus alles in chinesischen Hiinden 
werden kann, als Beispiel ein heiteres Erlebnis aus den Tagen des 
Zweiten Weltkrieges : In Schanghai, wo wir damals wohnten, 
herrschte schon em empfindlicher Mangel an Nahrungsmitteln. 
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Der Seeweg war durch die Vemichtung der japanischen Han
delsmarine fast vpllig ausgeschaltet, und aus dem von Guerillas 
aller Art unsicher _gemachten Inneren gelangte nur wenige War,.e 
in die Stadt, in der, die japanische Gamison eingerechnet, an die 
sechs Millionen Mensch.en lebten. Die Geduld und Disziplin, mit 
der die Bevolkerung alle Entbehrungen ertrug, war ebenso er
staunlich wie die Phantasie, mit der immer wieder ein W eg ge
funden wurde, sie ertraglich zu machen. Eines Tages erzahlten 
mir meine chinesischen Freunde lachend die Geschichte von einem 
neuen "Tschan": 
Das japanische Militiir hatte in einem Lagerhaus am Hafen eine 
Reserve von Zucker angelegt, die es streng bewachte. Was die 
Japaner nicht wiillten, war, daB plotzlich an vielen Stellen des 
Hafenviertels, in Hinterhofen, auf Diichem und Veranden Bie
nenkorbe auftauchten, deren Volker den Zudcer mit groBer Em
sigkeit iiber die Kopfe der Wach.en hinweg aus dem Hafen in 
die Waben ihrer Besitzer schafften. Die eigentliche Pointe aber 
liegt in dem Ausdrudc Tschan, mit dem meine Bekannten den 
Trick bezeichneten: er ist nichts anderes als das chinesische Wort 
fiir einen buddhistischen, aus lndien selbst stammenden Begriff, 
der urspriinglich etwa die Bedeutung "religiose Erleuchtung" 
hatte. (Auf japanisch wird das Schriftzeichen Sen-englischZen
gelesen und bezeichnet den 'heute im Westen so viel diskutierten 
Zen-Buddhismus.) Bei den Chinesen nun hat das Wort im Laufe 
der Zeit weitgehend den Sinn einer "Erleuchtung" hochst welt
licher Art gewonnen, etwa wie wir davon sprechen, daB einem 
"ein Licht aufgeht" oder ein "Gedankenblitz" kommt. Die Mei
ster dieser besonderen Rich.tung des Buddhismus sind bekannt fiir 
ihre listigen und skurrilen Streiche, bei denen das Bose stets den 
kiirzeren zieht. So konnte es kommen, daB der Bienentridc gegen 
die ~Japaner scherzhaft mit einem einst heiligen und tiefsinnigen 
Wort charakterisiert wurde. 40 

Aber diese "Obersetzung" des Buddhism us aus dem Abstrakten 
ins Konkrete ist nur die eine Seite des Vorgangs. Wohl hatte sich 
der indische Buddhismus - soweit er nicht in eigenstandigen 
chinesischen Formen, vor allem dem Zen, weiterlebte - im Meer 
des chinesischen Geistes aufgelost, das heiBt, seine Identitiit weit
gehend eingebiiBt; aber er hatte dieses Meer dabei auch ver-
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iindert. Der Neokonfuzianismus hatte in starkem Umfang ideelle, 
spekulative, selbst metaphysische Elemente aufgenommen; er be
saB nun eine Kosmologie, nachdem er in die indische Vorstellung 
vom · unaufhorlichen Entstehen und Vergehen der W elten die 
traditionell-chinesischen Prinzipien des Yin und Yang als be
wegende Kriifte eingebaut hatte. Auch der im spiiteren Buddhis
mus so beherrschende Zug der tiitigen Hingabe, nicht nur an die 
Mitmenschen, sondem an alle Mitgeschopfe, hat in China An
siitze zu sozialem Verstiindnis und sozialer Gesinnung entstehen 
!assen, die in der natiirlichen chinesischen W esensart keineswegs 
angelegt sind. 
Auf den Islam braucht hier nicht eingegangen zu werden, da er 
im wesentlichen nur bei den nichtchinesischen Volkerschaften 
durchzudringen vermochte. Ober die Aufnahme des Christen
turns in China dagegen ist einiges zu sagen, soweit diese auf die 
chinesische Mentalitiit selbst ein bedeutsames Licht wirft. 

Audz das Christentum versudzte sich anzupassen 

Die christliche Mission hat, in jahrhundertelangem, redlichem 
Bemiihen, in China nur sehr begrenzte Erfolge gehabt - warum? 
Offenbar deshalb, weil das Christentum nach seinem Wesen den 
Preis einer so weitgehenden Sinisierung, wie sie der Buddhismus 
erfuhr, nicht zahlen konnte. An Versuchen in dieser Richtung hat 
es nicht gefehlt. Die j esuitischen Missionare des 17. und 18. Jahr
hunderts, mit dem ersten groBen Sinologen Matteo Ricci an der 
Spitze, paBten sich nicht nur iiuBerlich, in Sprache, Kleidung, 
Lebe~swe_is~ _der chinesischen Umwelt an, sondew,_ _erlaubten so
gar die Smmerung des Namens Gott (zu Schang-ti) und setzten 

_ sich dafiir ein, den Ahnenkult und selbst die Verehrung des Kon
fuzius in Kauf zu nehmen. Man konnte sagen, sie hiitten Mao 
Tse-tungs Formel "Verbindung der allgemeinen Wahrheiten des 
Marxismus mit den nationalen Besonderheiten Chinas" vorweg
genommen, wenn man an die Stelle von Marxismus das Wort 
Christentum setzt. Ganz bewuBt wand ten sie sich nicht an die Mas
sen, sondern an die geistige Fiihrungsschicht, und mit sicherem 
Instinkt erkannten sie, daB diese nicht gegen die Grundtendenzen 
der chinesischen Tradition gewonnen werden konnte. Aber die 
Dominikaner und Franziskaner gingen gegen diese Haltung der 
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Jesuiten vor. Des Haders zwischen de"ii Orden miide und in wach
sendem Argwohn gegen ihre Absichten entzog das Kaiserhaus 
ihnen im achtzehnten Jahrhundert sein Wohlwollen und wurde 
schlieBlich zu ihrenrGegner. 
Sehr aufschlu¾eich sind auch die neuen Methoden, mit denen 
fiihrende chinesische Protestanten die in China nach dem Zusam-. 
menbruch der japanischen Okkupation und vor der Machtergrei
fung Maos gebotene neue Chance zu niitzen versuchten. Vor 
dem Union Theological Seminary, der bekannten New Yorker 
protestantischen Hochschule, hielt 1946 der chinesische Christ 
F.C.M.Wei eine auch in Buchform erschienene Vortragsreihe.47 

Die Kirchen empfahl er, nicht in der Stadt zu errichten, sondern 
.auf einem Hiigel zwischen schiinen schattenspendenden Biiumen", 
und zwar .im Baustil der iirtlichen Ahnentempel, Klubhaus und 
Kirche in einem. Die Atmosphiire einer Familie sollte dort herr
schen. Es muB ein Ort sein, zu dem die Menschen gem kommen, 
wo sie zugleich Gott und ihre Freunde antreffen." Ein weiterer 
Bau .kiinnte Andenken an hervorragende Christen und Chri
stinnen aufnehmen, welche in diesem Bezirk gelebt haben. Diese 
selbst sollten neben der Kirche begraben werden. Auf diese 
Weise wiirde ein christlicher Tempel entstehen, auf den, wie 
wir hoffen, die chinesischen Gefiihle, welche gegenwiirtig um 
die Sippe kreisen, allmiihlich iibertragen werden kiinnten, da hier 
die geistlichen Vorfahren der Christen verehrt werden." 
Keinesfalls solle man junge Pfarrer schicken, denn die Chine
sen ehrten das Alter. Man miisse die Taufe aller christlichen 
Bekenntnisse anerkennen und diirfe niemand, gleichviel welcher 
christlichen Richtung, vom Abendmahl ausschlieBen. Hier zeigte 
sich die chinesische Neigung zum KompromiB. Auch die Glau
bensinhalte selbst wurden chinesisch interpretiert: 

. J~sus lebte als der gehorsame Sohn Gottes .. . und starb in kind
lichem Gehorsam .. . Er ist das Haupt der groEen Familie, die die 
gauze Menschheit umfaBt ... Von ihrer konfuzianisch.:n Kultur aus 
wird cs den Chincsen leicht fallen, die Vatcrschaft Gottes und die 
Brudcrschaft der Menschen zu verstchen . . . Sic wissen, was es be
deutet, sich dem Vaterwillcn zu unterwerfen und ihn zu ihrem 
eigenen zu machen . .. Es )Yird ihnen nicht fremd vorkommen, daB 
die Gcheimnisse des Lebens am Leben groEer geschichtlicher Per-
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sonlichkeiten offenbart werden, die die geistigen Fuhrer ·des Men
schengeschlechtes waren ... Das Christentum braucht nicht mehr zu 
tun, als den neuen Gedanken einer personlichen Beziehung des 
Menschen zu Gott klarzumachen; es entspricht der chinesischen Denk
weise, sich personliche Beziehungen als Grundlage des Lebens vor
zustellen. . . Fiir den Chinesen steht die Norm des Guten und 
Wahren iiber dem Menschen. Hier haben wir die kosmische Har
monie, im Einklang mit dem Konfuzianismus. Setzen wir fiir tscheng, 
das wir mit kosmische Harmonie zu iibersetzen vorschlugen, den 
christlichen Gq_tt ein, so kann der Bau des ethischen und religiosen 
Konfuzianismus seine alte Gestalt behalten, aber sein Geist wird 
sich andern .. -.--Wir diirfen erwarten, daB sich die theologische Ent
wicklung des Christentums in China mehr auf historischen . und 
moralischen als auf spekulativen Bahnen bewegen wird. Aber 
schlieBlich. ist das Christentum wesensmiiBig eine historische und 
moralische, nicht cine spekulative GroBe ... Die Siinde ist fiir den 
Chinesen weniger eine existentielle Gegebenheit als ein Versagen 
des Willens; sie ist ihrer Natur nach mehr moralisch als metaphy
sisch." 

Wei's amerikanische Horer sollten keine Gelegenheit finden, 
seineEmpfehlungen in die Tat umzusetzen. Gleichwohl sind diese 
noch heute aktuell: sie zeigen drastisch, wie weitgehend sich, nach 
chinesischer Meinung, eine fremde Ideologie den chinesischen 
Denkgewohnheiten anpassen muB, wenn sie in diesem Land 
Eingang finden und dauerhafte Erfolge erreichen soll. 

Toleranz - aber nicht in politisch entscheidenden Fragen 

Hier ist noch ein Wort zu sagen iiber die vielgeriihmte chinesische 
Toleranz, die gem der in Europa (also auch in RuBland, und 
hier von der Kirchenspaltung des J ah res 1666 bj~ zu den Saube
rungen Stalins) geiibten Unduldsamkeit, der Verketzerung und 
Verfolgung Andersdenkender gegeniibergestellt wird. Man denkt 
dabei an die Weitherzigkeit bedeutender Kaiser aus den Dyna
stien der Mongolen und der Mandschus, an die Religionsge
sprache zwischen Christen, Mohammedan em, Hindus und Buddhi
sten am Hofe Kublai Khans, an die geachtete Stellung der Je
suiten als hohe Berater des Drachenthrons. Aber gerade Mon
golen und Mandschus waren fremde Eroberer; und schon vor 
ihnen bietet die nationale Geschichte Chinas auch erschredcende 
Beispiele hochster lntoleranz. 
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In einem Werk, das freilich wiihrend des antiwestlichen Boxer
auf standes geschrieben wurde und in dem die Err1;_gung dariiber 
noch nachwirkt, hilt J. J. M. de Groot eine lange Liste von Re:
ligionsverfolgyngen und -kriegen in China zusammengestellt.48 

Er eroffnet die Ahnenreihe der Intoleranz mit Konfuzius selbst, 
der in den Analekten sagte :' "Wieviel Harm verursacht doch die 
Ausi.ibung der vom Orthodoxen abweichenden Lehren ! " 49 De 
Groot verweist darauf, da.E Meng-tse den Menschenliebe pre
digenden Philosophen Mo-tse als Ketzer verurteilte, und er
innert an das gegen die Ketzer gerichtete Gesetz der Ming-Kai
ser, das auch von ihren Nachfolgern i.ibernommen wurde und bis 
ins neunzehnte Jahrhundert Giiltigkeit hatte; in ihm waren Tod 
durch Erdrosseln oder hundert Stockhiebe (die viele nicht iiber
lebten) mit anschliefiender Verbannung vorgesehen. Die Zer
storung vieler Tausender von buddhistischen Kliistern unter den 
Tang-Kaisern im neunten Jahrhundert, Bi.irgerkriege mit reli
gioser Fiirbung (von den .Gelben Kopfti.ichern" des zweiten bis 
zu den Taipings des neunzehnten Jahrhunderts) gehiiren auch zu 
diesem Bild. 
Bei niiherem Zusehen jedoch zeigt sich, dafi die Ursachen der 
Unterdri.ickung iiberwiegend politischer Art waren; die herr
schende Schicht Chinas beschriinkte eben ihre Toleranz auf solche 
Erscheinungen, welche die Grundlagen ihrer Lebens- und Staats
auffassung nicht gefiihrdeten. Die ihren Gegnern gemachten Vor
wi.irf e sind daher auch nicht philosophischer, sondern gesellschaft
licher und politischer Art. Den Buddhisten zum Beispiel war£ 
man vor, dafi sie sich durch den Zolibat gegen Familientradition 
und Ahnenverehrung vergingen, dafi sie in ihren Klostern sich 
selbst der produktiven Arbeit sowie dem Wehrdienst und ihren 
gewaltigen Grundbesitz der volkswirtschaftlichen Nutzung ent
ziigen, dafi sie keine Steuern zahlten. 
Nicht die Tatsache der lntoleranz also, die sich in Rufiland wie 
in China findet, ist das Interessante, sondern ihre Angriffsrich
tung. Im Abendland ging es zuerst um Glauben und Dogma, bei 
den Chinesen vor allem um Staat und Gesellschaft. Auch das 
Sendungsbewufitsein der Chinesen ist diesseitig; es spricht sich 
aus in dem Namen .Retch der Mitte", den sie ihrem Lande ga
ben, in dem Anspruch also, ordnende und zivilisierende Kraft 
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zu sein und eine sozusagen staatspolitische, nicht aber eine 
religiose Mission unter den Volkem zu haben. Aber auch diese 
Mission scheint iiber die militarisch-politische Fiihrung hinaus 
keinen allzu starken Widerhall gefunden zu haben. Es liegt 
eben dem Chinesen durchaus nicht, aus seiner privaten Sphiire 
herauszutreten und sich fiir "ldeen" oder "Bewegungen" zu "en
gagieren". 

Bucherverbrennung zend geistiger Terror 
Das fiir die innere Geschichte Chinas so charakteristische Feh
len - oder, wenn er einmal auftritt, <las rasche Erlahmen - eines 
starken Reformwillens ist jedoch nicht nur eine Frage des Tem
peraments: ··er ist nur moglich auf der Grundlage einer klaren, 
ja leidenschaftlichen Entscheidung zwischen richtig und falsch, 
gut und hose. Eine solche empfindet der Chinese nicht nur als 
ruhestorende Zumutung; sein Denken verliiuft nicht in sich ge
genseitig ausschlieBenden, sondern nur in polaren Gegensiitzen, 
die wie Tag und Nacht ineinander iibergehen, und gibt also 
schon an sich wenig Impulse zu radikalen Konsequenzen. Selbst 
Geist und Materie, diese zwei J ahrtausende westlicher Ge
schichte beherrschenden Gegensiitze, schlieBen sich fiir ihn nicht 
aus; fiir ihn.gehoren sie nicht verschiedenen Welten an, sondem 
ein und demselben Kosmos und sind <lurch vielfiiltige Obergange 
miteinander verbunden. Wie kann er sich also ausschlieBlich fiir 
<las eine oder <las andere entscheiden? 
Unter den Taten des - in der spiiteren Geschichtsschreibung -
erzbosen Kaisers Schi Huang-ti ist die boseste d~- "Verbrennung 

f • 

der [konfuzianischen] Bucher" im Jahre 213 v. hr. Fiir den ch1-
nesischen lntellektuellen, der rwch nach mehr als zwei J ahrtau
senden mit Grauen an diesen Vorgang zuriickdenkt, ist heute das 
widerspruchslose Einschwenken auf die extreme lntoleranz der 
kommunistischen Doktrin eine Tortur, ebenso die damit ver
bundene Forderung nach Gesinnungsschniiffelei und Denun
ziation. Mit welcher Erleichterung griff er daher 1957 nach dem 
Traum der hundert Blumen, die nebeneinander bliihen, der 
hundert geistigen Schulen, die miteinander in Wettbewerb 
treten sollten! Seine Verzweiflung, als diese Bliitentriiume 
jiih welkten, habe ich im Sommer 1957 in China miterlebt. 
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Fiir den Tod - auf alle Fiille - Priester 

Dem Abendland ist das kostbare Gut der Toleranz erst nach 
Jahrhimderten .. blutiger Glaubenskampfe zuteif geworden . .!)fo 
chinesische -Geschichte kennt nichts Vergleichbares; die Religion 
war in diesem Lande - vom kurzfristigen Aufflammen revolu
tioniirer Bewegungen abgesehen - nie die beherrschende Lebens
macht. Die Gotter - soweit man noch an sie glaubt - haben ihre 
klar begrenzte Zustiindigkeit und werden in dieser von Fall zu 
Fall angerufen. Dariiber hinaus, als eine das ganze Dasein mit 
Gebot und Verbot bestimmende Macht, der der Mensch in 
. schlechthinniger Abhiingigkeit" gegeniibersteht, deren Gnade 
oder Ungnade allein iiber sein zeitliches und ewiges Heil ent
scheidet, wirken sie nicht; der gebildete Chinese vermag, in Le
ben und Sterben, ohne sie auszukommen. Das sagt ein vielzitier
ter, klassisch einfacher Satz aus dem elften Jahrhundert: .Im 
Leben werde ich dienen, ohne mich zu widersetzen, und wenn der 
Tod kommt, werde ich Frieden haben." 50 . 

Im Volk werden hiiufig buddhistische Priester zu Totengebeten 
herangezogen - fiir alle Fiille; ein Bekenntnis zum Buddhismus 
selbst ist damit nicht verbunden. Die Vorstellung der Seelen
wanderung kann ja auch fiir ein Volk, das nicht nur das Leben 
an sich, sondern das Leben in der Gemeinschaft der Familie 
schatzt, kein Trost sein, da sie die Wiederverkorperung ,ohne 
Verbindung mit der gegenwartigen Existenz oder den Gefiihrten 
.von heute in Aussicht stellt. 
Sicher ist, daB auch im Volk die alten Glaubensvorstellungen und 
kultischen Briiuche lange vor der kommunistischen Machtergrei
fung einer fortschreitenden Aushohlung ausgesetzt waren; dar
iiber wird im vierten Kapitel noch einiges zu sagen sein. lhre ge
ringe Widerstandskraft gegeniiber den neuen - und neuesten -
Einfliissen ist nicht iiberraschend. Der chinesische Geist hat sich, 
wie wir sahen, von jeher auf religiosem Gebiet als wenig schop
f erisch erwiesen; seine unvergiinglichen Leistungen liegen in an
deren Bereichen. Vom Einzelnen aus gesehen konnte man sagen : 
Die Lebensform des religiosen Menschen war und ist in China 
weit schwiicher vertreten als die des okonomischen und vor allem 
des iisthetischen M~nschen; das zeigt uns auch ein fliichtiger Blick 
auf die Liebe des Chinesen zur Kunst. 
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Der Kult des Sdionen 
Von dem ehrwiirdigenAlter, demReichtum, der kiinstlerischenReif e 
der chinesischen Literatur macht sich der Europaer im allgemeinen 
kaum die richtige Vorstellung; hier mag ein geschichtlicher Hin
weis, ein reprasentatives Detail geniigen: Als in der Mandschu
Dynastie eineAnthologie derjenigen Gedichte der (ein Jahrtau
send zuriickliegenden!) Tang-Zeit angefertigt wurde, welche der 
literarischen Unsterblichkeit wiirdig wiiren, bestand diese aus 
48 000 Gedichten von 2300 Poeten. 
Dagegen ist die groBe chinesische Malerei dem Kunstliebhaber 
ein fester Begriff; sie ist in den Kulturbesitz der Menschheit ein
gegangen und fehlt heute in keinem der vielen Bildbande, die die 
"Weltkunst" in mehr oder weniger umfassender Auswahl pra
sentieren.' Ihr mu.B jedoch auch die Schriftkunst, die Kalligraphie, 
zugerechnet werden, die sich ja in China ebenfalls des Pinsels 
bedient. Nirgends in der Welt hat sie eine solche Bedeutung ge
wonnen; auch der einfache Mann vermag die Schonheit der Zei
chen, deren Sinn er nicht versteht, zu genieBen und die Namen 
der groBen Schonschreiber der Vergangenheit und Gegenwart 
zu nennen. Hundert Generationen Josten sich ab in dem hin
gebenden Bemiihen, diese Schriftzeichen immer noch hiibscher, 
noch eleganter zu malen, mit dem Ergebnis, daB in der Tat die 
chinesische Schrift in ihren Spitzenleistungen von einer geradezu 
hinrei.Benden Schonheit ist. 61 

Hochbegehrt bei den Sammlem in aller Welt sind seit Jangem 
die Erzeugnisse des_ chinesischen Kunsthandwerks, die Bronzen, 
die Porzellane, . die kunstfertig bestickten Gewiinder. Von un
erschopflichem Reiz in ihrer beschwingten Lebendigkeit ist aber 
auch die chinesische Architektur, zumal die bt/ zum Raffinement 
entwickelte Gartenbaukunst. Noch mehr zum Ruhm der chinesi
schen Kunst sagen, hieBe, den Rahmen der politischen Betrach
tung sprengen; fiir diese ist nur das Eine bedeutsam das all 
diese er!esen_en Schopfungen durchzieht: die sich selbst genii~ 
gentle, die reme Freude am Schonen. Es ist die hochste u d d I-.,, n . . n e e 
ste .nuuerung Jener D1esseitigkeit und Lebensbejahung, die wir 
als durchgehenden Wesenszug des Chinesen kennengelernt ha
ben_ und die ihn zum Trager von starren Ideologien noch weniger 
gee1gnet macht als zum Widerstandskiimpfer. 
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Auch kier im Gegensatz - Altrufilands Gliiubigkeit 
Es braucht kaum n9ch ausgesprochen zu werden, dttB auch hier, 
in seinem geistigen Erbe, das alte Rufiland im Kreis der Volker 
Europas ein entschiedener Gegenpol des klassischen China ge
wesen ist. Starker, ausschlieBlicher als irgendein anderes Volk 
(aufier dem spanischen vielleicht) ist das russische vom Christen
tum bestimmt, durchdrungen, gepragt worden. Fast ein Jahr
tausend lang _ 988 wurde es Staatsreligion - ist das Christentum 
die starkste geistige Kraft im russischen Volk gewesen, fiir die 
bauerlichen Massen bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein, fiir 
die Oberschicht als ganze bis zur Zeit Peters des GroBen, und 
auch danach noch fiir deren iiberwaltigende Mehrheit. 
Das geistige Leben Rufilands war bis zum sechzehnten Jahrhun
dert ganz, danach bis zum achtzehnten Jahrhundert fast ganz mit 
dem geistlichen gleichzusetzen und von Mannern geistlichen 
Standes getragen. Erst vom achtzehnten Jahrhundert an macht 
sich der EinfluB des sakularen Westens deutlicher bemerkbar. 
Aber die groBen Dichter - Gogol, Dostojewskij, Lesk6w, Tol
stoj - auf die nicht nur RuBland, sondern die Welt zu hiiren be
gann, sind Gottsucher geblieben. Die Abspaltung einer zum Teil 
atheistisch gestimmten lntellektuellenschicht hat sich ohnedies erst 
in den letzten zwei bis drei Generationen vollzogen. DaB auch 
ihre Fiihrer groBenteils - Tschernyschewskij, Dobroljubow, ebert
so der Berufsrevolutionar Stalin, um nur einige Namen zu nen
nen - die Anfange ihrer Bildung kirchlichen Seminarien ver
dankten, gehiirt zu den ironischen W endungen der Geschichte. 
Weniger als bei den Germanen hatte das Christen tum als geistige 
Macht, die hier nicht im Gefolge fremder Eroberer kam, einen 
nennenswerten Widerstand gefunden; dazu waren, wie die Mas
se'ntaufen des ausgehenden zehnten J ahrhunderts erkennen lassen, 
die eigenen religiosen Vorstellungen des Slawentums zu schwach 
u_nd vage gewesen; zudem fehlte ihnen die Stiitze eines organi
s1erten Priestertums. lnnerhalb weniger Generationen wurden 
Denken und Sprachschatz christlich geformt. Wahrend der Tata
renherrschaft (Anfang des dreizehnten bis Ende des fiinfzehnten 
Jahrhunderts) wurde die Tatigkeit der Kirche von den in Reli
gionsfragen toleranten fremden Oberherren nicht behindert, so 
daB sie an Ansehen, auch als politische Fiirsprecherin ihres Vol-
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kes, noch zunahm. Das blieb so bis zum Eindringen atheistischer 
Ideen aus dem Westen im achtzehnten und neunzehnten Jahr
hunder_t. Der gewalttatige Herrschaftsanspruch des Zarentums tat 
der Kirche, von einzelnen politisch bedingten Konflikten abge
sehen, keinen Abbruch, sondern erhohte noch ihre Macht, da erst 
sie ihm die religi6se Weihe zu geben vermochte. 
Die Exzesse des Caesaropapismus haben die religiose Substanz 
der Bevolkerung so wenig geschadigt wie der Zug der Kirche 
zum AuBerlichen, .. ~um Rituellen, der seit dem fiinfzehnten Jahr
hundert spiirbar war und im Sieg des harten kirchlichen Organi
sators, Abt J 6ssif von W olokolamsk, gegen den nach innen ge
kehrten Einsiedler Nil S6rskij auf dem Konzil von 1503 einen 
fiir Jahrhunderte wirksamen Ausdruck fand. Auch die schlimmste 
Barbarei machtbesessener Zaren hinderte die Russen nicht, ihre 
Heimat das Heilige RuBland zu nennen. 
Freilich war diese vom Staat beherrschte, in goldenen Gewan
dern prunkende Kirche fiir die Frommen nicht viel mehr als das 
GefaB, das sie mit ihren eigenen religiosen Empfindungen fiill
ten. Der schmierige Dorfgeistliche, den sie unter sich fast stets als 
Pope (Pfaffe) bezeichneten, konnte ja auch kaum eine Respekts
person sein. Seit der Abspaltung der Altglaubigen (1666) lebten 
Millionen auEerhalb der offiziellen orthodoxen Kirche; diese war 
ihnen als Mittlerin der mit Inbrunst begehrten Erlosung unglaub
wiirdig geworden. 
Eine neue kirchliche Organisation oder eine eigene Theologie 
haben diese suchenden Massen nicht hervorgebracht; die Ratio
nalisierung der christlichen Botschaft fand erst b~Wl Eindringen 
westlicher Einfliisse ein gewisses lnteresse. Sie s£rten sich um 
groBe Einzelne, Einsiedler und Starzen (Starez = der Alte), die 
die eigentlichen religiosen Fiihrer RuBlands gewesen sind, um 
Manner wie jenen Nil Sorskij, wie Tfchon von Sad6nsk, der mit 
dem stillen Licht seiner mystischen Frommigkeit das durch den 
Einbruch der Aufklarung aufgewiihlte achtzehnte Jahrhundert 
ebenso iiberstrahlte wie Serafim von Sarow die napoleonische 
Epoche durch sein liebevolles Eingehen auf die Note der Armen. 
1hr asketisches Leben imponierte der lange Jahrhunderte in Ar
mut und Unterdriickung lebenden Masse mehr als der Prunk der 
Kirchenfiirsten und Kloster. Hier sah sie Unabhangigkeit von 
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der verganglichen weltlichen Macht:• freiwillige Armut, hier ge
schahen noch .Heilungen und andere Wundertaten, hier suchten 
sie geistliche Belehrung und Fiirbitte. Die MiihseUgen und Be
ladenen wnlagerten ihre oft in Wiildern verborgenen Hiitten und 
trugen die Kunde·· der ihnen widerfahrenen Trostung nach nah 
und fern. -
Die Starzen ge4orten bis zuril Untergang des alten RuBland zum 
Bild des russischen Lebens. Dostojewskij hat ihnen mit dem 
Starez S6ssima in den Briidern Karamasow ein in vielen Einzel
lieiten der Wirklichkeit nachgeformtes Denkmal errichtet. Einen 
der letzten er,lebte ich als Student im Jahr 1924 bei einer Wan
derung <lurch Finnland auf der lnsel Walaam im Ladogasee. 
Diese war bei der Grenzziehung an Finnland gefallen (inzwi
schen ist sie sowjetisch geworden), und so konnte das vor fast 
tausend Jahren gegriindete Kloster ungestort weiterleben, wiih
rend jenseits der nahen Grenze die bolschewistischen . Besb6sh
niki (Gottlosen) die Kirchen in Schuppen oder Kinos verwandel
ten. lch fand in der Hiitte des Starez zwei Fischer, die unter 
Lebensgefahr vom Sowjetufer heriibergekommen waren. Das in 
einem altertiimlichen, mir schwer verstandlichen Russisch ge
fiihrte Gesprach ging nicht um die Note des Alltags, um Hunger 
und Unterdriickurtg, sondern um den gottlichen Sinn des Leidens 
und Duldens. Nach Einbruch der Dunkelheit fuhren die beiden 
wieder zuriick. 

Lob des Leidens schlofj Fanatismus nicht aus 

In solchen Gestalten leuchtet noch etwas von der Unbedingtheit 
und KompromiB!osigkeit des christlichen Glaubens auf, die in 
unserer Spatzeit auch dem praktizierenden Christen weitgehend 
entschwunden ist, in RuB!and aber lange lebendig blieb. So ge
hiirt das hochste und leidenschaftlichste lnteresse des russischen 
Den'kens durch ein Jahrtausend nicht der schonen Gestaltung des 
irdischen Daseins und der besten Ordnung des menschlichen Zu
sammenlebens; es ist ausgepriigt spekulativ, kreist um die letzten 
und hochsten Dinge, schweift in unendliche Riiume - um seiner 
Weite willen liebt und preist ja der Russe auch sein eigenes 
Land - und findet nur schwer zur konkreten, wirklichkeitsmiichti
gen Gestaltung. 
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Die Kehrseite der · inneren Souveriinitiit des Heiligen (und des 
Philosophen) gegeniiber dem Getriebe der "Welt" .war zu alien 
Zeiten eine gewisse Unsicherheit, ja Hilflosigkeit vor der "For
derung des Tages" und vor dem Anspruch der Macht auf bedin
gtlngslosen Gehorsam. 1hr vermag er selten mehr als den nega
tiven Heroismus des Leidens entgegenzusetzen, dem wiederum 
nirgends als in Rumand ein so hoher Rang unter den christlichen 
Tugenden zuerkannt word en ist. N ur selten find et sich, vor dem 
Einbruch westlicher Einfliisse, eine kritische Stimme wie die des 
Priesters Fj6dor Karpow, der um die Mitte des sechzehnten 
Jahrhunderts seinem Metropoliten auf einen Lobpreis der Unter
tanengeduld das Wort von der "Sklaverei der Geduld" en_t
gegenwarf; Geduld sei wohl eine Tugend fiir Monche, sie konne 
aber nicht die --Grundlage des Staatswesens sein, da sie den bosen 
Sitten Vorschub leiste.52 

Das Dulden an sich erscheint als auszeichnende Tugend. Schon 
die Worter fiir Leiden, Dulden, Geduld, "Iange Geduld" (dolgo
terpenije) besafien bei den Russen einen geheiligten Klang. Nichts 
konnte dafiir charakteristischer sein als die Wahl ihrer ersten 
Beiligen Boris und Gleb. Diese beiden Sohne des Grofifiirsten 
Wiadfmir, unter dem RuB!and christlich geworden war, wur
den von ihrem iilteren Bruder aus dem rein politischen Grund 
ihres Thronrechts ermordet. In ihrem Leben waren sie nicht 
durch Heiligkeit hervorgetreten; die bloBe Tatsache, daB sie das 
an ihnen veriibte Verbrechen nach der Legende widerstandslos 
iiber sich ergehen lieBen, geniigte, um sie alsbald nach ihrem 
Tode als Strastoterpzy (Gewalterdulder) zum Gegenstand einer 

• rasch um sich greifenden Verehrung zu machen unJfr ihnen inner
haib von fiinf Jahren nach ihrem Tode die Heiligsprechung ein
zutragen.sa 

Furst Andrej Bogoljubskij, der als harter Tyrann im zwolften 
Jahrhundert eines der russischen Teilfiirstentiimer regierte und 
mit dem besonderen Fluch beladen war, das ehrwiirdige Kiew 
und dessen Kirchen gebrandschatzt zu haben, wurde dennoch 
heilig gesprochen - aus keinem anderen Grund, als weil er spiiter 
selbst einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Noch der halb
wahnsinnige Zar Paul I., der 1801 aus einem Schreckensregiment 
heraus von seiner engsten Umgebung ermordet wurde, verdankte 
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diesem gewa:ltsamen Tode sein unverdient gutes Andenken im 
Volk. lwan der Schreckliche aber schrieb in iiberheblicher Per
version •dieser Denkart an den seiner Willkiir entronnenen Fiir- . 
sten Kurbskij.: "W enn Du gerecht und fromm hist, weshalb soil
test Du nicht von mir, dem widerspenstigen Herrscher, Leiden 
auf Dich nehmen und die · [Miirtyrer-] Krone des Lebens emp
fangen?" 54 

SchlieBlich entwickelte sich geradezu die Vorstellung von der be
sonderen Dulderrolle des russischen Volkes. So konnte 1812 der 
russische Kaiser Alexander I. nach dem Brande Moskaus, der 
den franzosischen Eroberer zum Riickzug zwang, seinen Unter
tanen erklaren, Gott selhst babe die altehrwiirdige Hauptstadt 
des Reiches dazu erwahlt, <lurch ihre Leiden ganz Europa zu 
retten. 
Auch Dostojewskij, der recht eigentlich die Gestalt des leidenden 
Belden in die europiiische Literatur eingefiihrt hat, meinte es in 
diesem rein geistigen Sinn, wenn er ausrief: "Alle Menschen 
miissen russisch werden! Zunachst vor allen Dingen russisch 
werden!" 
Man gebe sich aber nicht - wie so mancher Gewalthaber - einer 
Tauschung hin: Die Leidensbereitschaft des Christen mag sich 
zwar als Widerstandslosigkeit der Gewalt gegeniiber manifestie
ren; sie ist aher auch dann nur eine auBere, keine innere Unter
werfung. Sie wendet sich in dem Augenblick in aktiven Wider
stand gegen die Gewalt, wo diese, sich absolut setzend, die innere 
Freiheitssphare verletzt, sich auch zum Herrn iiber Glauben und 
Gewissen zu machen versucht; den totalitiiren Gewalten des zwan
zigstenJahrhunderts ist diese Erfahrung nirgends erspartworden. 
Was als gottlich geboten - oder verboten - erkannt wird, gilt 

uabsolut; bier enden KompromiBbereitschaft und Toleranz. Die 
absolute Wahrheit schlieBt jede andere aus - daher die unerbitt
liche, so oft zu wildem Fanatismus gesteigerte Harte der Glau
benskampfe. 
Au£ russischem Boden kam es zur ersten groBen Glaubensspal
tung, dem Rask61, im siebzehnten Jahrhundert, aus Grunden, die 
sich ihrem Gewicht .nach nicht vergleichen lassen mit denen, 
welche in Mittel- und Westeuropa zur Reformation gefiihrt ha
ben. Die sich bekampfenden Parteien waren beide konservativ, 
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nur galt den "Altgliiubigen" das als alt und zu bewahren, was 
sich in den letzten Jahrhunderten herausgebildet hatte; der 
Patriarch Nlkon als Fiihrer der Reformer dagegen wollte von 
den vielfach verderbten russischen Texten auf die spatbyzanti
nische~ zuriickge_hen. Letzten Endes lief es fiir die Massen dar
auf hinaus, ob man sich mit zwei oder nµt drei Fingern bekreu
zigen sollte. Um dieses Unterschiedes willen sprangen Zahllose 
freiwillig in die Flammen. Seither sind Spaltungen ein Merkmal 
des russischen Ge_isteslebens.55 

Sektiererische, schwiirmerische Bewegungen demonstrierten dra
stisch die besondere Empfiinglichkeit des russischen Wesens fiir 
extreme und radikale Erschiitterungen; nicht selten .:... am ein
drucksvollsten eben bei Dostojewskij - erhiihten sie sich zum 
messianischeil. Sendungsbewu£tsein, das die ganze Menschheit 
umfaBte, · wie es Kirche und Zaren mit der Erhiihung Moskaus 
zum "Dritten Rom" vor ihnen getan batten. In ihnen allen lebte 
die Erwartung eines tausendjiihrigen Reiches, auf das, so glaub
ten sie, die ganze Geschichte der Menschheit hinfiihrte. 

Tolstoj und Lenin 

So war denn psychologisch der Boden fiir die neue, wenn auch 
rein diesseitige Welterliisungslehre bereitet. Die idealistische 
Hingabe an utopische Vorstellungen, die Aufopferung der Ge
genwart zugunsten einer besseren Zukunft waren dem R-ussen so 
Wenig ungewohnt wie die fiir westliche Ohren so befremdliche 
Forderung der "Parteilichkeit" (partljnost); er war im Gegenteil, 
wie ich es oft genug in Gespriichen auch mit Nichtkommunisten 
erlebte, geneigt, Toleranz und Diskussionsbereitschaft als Schwii
che, ja als Preisgabe der Wahrheit anzusehen. lft 

Aber die christliche Substanz des russischen Volkes hat der 
~evoluti~n ~enins noch ein weiteres Element zugebracht, dem 
diese - w1e die groBe franziisische - einen wesentlichen Teil ihrer 
inneren Kraft und ihres stiinnischen Elans verdankt: das der 
Briiderlichkeit. 

De~. E~ropaer des zwanzigsten Jahrhunderts, zumal wenn seine 
personh_chen Bindungen zur Kirche sich gelockert oder geliist 
haben.' 1st selten die gemeinschaftsbildende Kraft des Christen
tums m unserer Geschichte noch klar bewu£t. Ob nun in direk-
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ter Tradition - zuletzt als christlicher Sozialismus - ob zur Hu
manitiit verweltlicht, hat das christliche Leitbild bis in unsere 
Tage we_itergewirkt; was heute .soziale Gesinnuqg" heiBt - und 
wer wagt zu sagen, daB er nichts davon anerkenne? -, hieB einst 
(wenn auch nichfeinfach: war einst) die christliche Niichstenliebe. 
Sie hat das soziale Gefiige der Volker entscheidend veriindert, 
die natiirlichen Gemeinschaftsformen geschwiicht und in die iibe.r
greifende geistige Gemeinschaft des Glaubens eingeordnet - und 
das nicht zt:.letzt im alten Rufiland, wo die ui:christliche Anrede, 
zum .Briiderchen" familiarisiert, im Gebrauch blieb, bis die 
Bo!schewiken sie <lurch den Towarischtsch (Genosse) oder Grash
danin (Biirger) verdriingten. 
Auch die Ethik ist im alten RuBland ausschlieBlich religios be
stimmt und begriindet gewesen; so das alteste ethische Lehrbuch, 
der .Isb6rnik" von 1076; die Fiirstenethik in der .Belehrung" des 
W!adimir Monomach, der 1113-1125 Gro1Hiirst von Kiew war; 
die Lehre von der W ohlanstiindigkeit des J ossif von W olokolamsk 
aus dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts; und Leo Tol
stojs Aufbruch zu einer radikal erneuerten christlichen Sittlich
keit hat noch im Anfang unseres Jahrhunderts unsere Viiter er
griffen. Gerade sein Beispiel und seine in Rufiland noch immer 
spiirbare Wirkung machen deutlich, daB es hier weniger um 
Lehren und Systeme als um Gesinnungen geht. Und es ist, nicht 
nur in der Auseinandersetzung mit dem .abgefallenen" Westen; 
ein standiger Vorwurf, daB dieser mit der reinen Lehre auch die 
Friimmigkeit des Herzens und die briiderliche Gesinnuiig der 
Urgemeinde preisgegeben habe; diese Gesinnung ist in der Ost
kirche, und besonders der russischen, wirklich am Leben geblie
ben. Wer auch nur einmal die Passionszeit in russischer Um
gebung erlebte, vor allem den iisterlichen Mittemachtsgottes
dienst, das jubelnde .Christus ist erstanden", den allgemeinen 
BruderkuB, das Erliiste und Frohe des Ostersonntags, der wird 
sich dieses Bild fiir immer bewahren. 

Gewichtige Untersd1iede 

Versuchen wir nun auch am Ende dieses zweiten Kapitels, die 
Summe unserer vergleichenden Betrachtung unter dem Leitge
danken des ganzen Buches· zu ziehen. Wieweit bildeten das gei-
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stige Erbe und die historisc:h gewac:hsene Kultur beider Volker 
einen giinstigen Niihrboden fiir den Kommunismus, wi~weit sind 
sie geeignet, ihm Dauer zu verleihen oder aber seine Umwand
lung in-eine weniger explosive, der echten - und nicht our taktisch 
begrenzten - Koexistenz mit der freien Welt zugiinglic:he Mac:ht, 
wenn nic:ht gar seine Oberwindung zu fordern? Drei Ergebnisse 
driingen sich auf. 
Erstens: Das alte RuBland hat fast alle seine kulturbestimmen
den Impulse von der am entsc:hiedensten dem Jenseits zugewand
ten unter den Weltreligionen empfangen; sie gab der im russi
sc:hen Wesen angelegten Unruhe den metaphysisc:hen Tiefgang 
und die auf ein Absolutes gerichtete Dynamik, sie formte den 
Menschentypus der gliiubigen Hingabe und schrankenlosen Op
f erbereitschaft; ohne den auch die weltliche Erlosungslehre des 
Kommunismus nic:ht existieren kann. 
Diese psyc:hologisc:hen Voraussetzungen konnte die klassisc:he 
Kultur Chinas mit ihrer ausgepriigten Diesseitigkeit, mit Har
monie und Schonheit als Hoc:hstwerten, nic:ht sc:haffen. Darum 
wird es fiir Mao und die Seinen nic:ht leic:ht sein, die revolutio
niire Stofikraft der Friihzeit zu erhalten und aus den nac:hwac:h
senden Generationen stetig zu erneuern. Zurn erstenmal in der 
chinesischen Geschichte stellt der Kommunismus die Existenz je
des Einzelnen unter ein absolutes Ziel. Bisher war dem Chine
sen nichts so gleichgiiltig wie das Schicksal anderer; wer nicht 
Chinese war, derwar Barbar. Das WortDostojewskijs·: "Aile sind 
wir _fiir alle verantwortlic:h", wiire im Munde eines Chinesen un
denkbar gewesen. Nun aber wird er aufgerufen, die kommuni-

. stisc:he Heilslehre nic:ht nur selbst anzunehmen u,r,.;d in die Tat 
umzusetzen, sondern auc:h, unter eigenen Opfern, in der ganzen 
iibrigen Welt zu verbreiten. Ungeziihlte Millionen von Chinesen 
haben fiir Castro und Lumurp.ba, fiir Agypter und Algerier de
monstriert. 
Aber bedeuteten ihnen diese wirklich etwas? Oder iiuEerte sich 
hier nur wieder jene in Jahrtausenden bewiihrte Begabung und 
Neigung des Chinesen, sich wie der Bambus unter dem Sturm zu 
biegen, sich klaglos in das Unabiinderliche zu schicken und in sich 
selbst zuriickzuziehen - ohne sic:h aufzugeben? Diirre, Taifun 
oder Obersc:hwemmung, fremde Eroberer und eigene. Gewalt-
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haber - das all es gibt es eben · in dieser Welt, das all es gilt es 
irgendwie -zu iiberleben. 1st nicht das .Handeln <lurch Nichthan
deln" geFadezu di~ optimale Form des Widerstandes unter den. 
Bedingungen ejner kommunistischen Diktatur? 
Zweitens aber mtillte sich eben die christliche Tradition Rufilands 
ihrem W esen nach als stii.rkstes Hindernis auf dem W eg des 
Kommunismus zu seinem Endsieg erweisen. Zwischen der mate
rialistischen W eltanschauung, die aUes Geschehen als natur
gesetzliche oder iikonornische Prozesse begreift, und dern Glau
hen an einen allmii.chtigen Schiipfer und Er halter der Welt kann 
es keine Versiihnung geben. Noch in den letzten Jahren babe ich 
in der Sowjetunion Menschen gefunden, die mir, dem Auslander, 
gegeniiber kein Hehl daraus machten, daB sie in Stalin den Anti
christen sahen. Es spricht wohl fiir sich, daB sich Stalin im Zwei
ten W eltkrieg nach J ahrzehnten erbitterten antireligiiisen Karnp
fes gezwungen sah, einen fiir die orthodoxe Kirche beim darna
ligen Stand der Dinge im ganzen nicht ungiinstigen Burgfrieden 
abzuschlieBen, der auch nach der Beendigung des Krieges an
dauerte - eine klare, nicht leicht zu nehrnende Niederlage. Die 
Klagen der Sowjetpresse iiber das Weiterbestehen starker reli
giiiser Striimungen in der Beviilkerung, sogar in der Jugend, 
sind bis heute nicht verstummt.66 
In China dagegen fehlte und fehlt , wie wir sahen, eine religiose 
Potenz von auch nur anniihemd vergleichbarer Abwehrkraft. 
Philosophische Oberzeugungen, selbst rnit einer so alten Tradi
tion wie der konfuzianischen, vermiigen sie nicht zu ersetzen. Sie 
leben in groBen Einzelnen, nicht in der Masse. Die Volksreligion 
aber war lange vor dem ersten Einbruch des Komrnunisrnus irn 
Niedergang; sie verrniichte ohnedies in der fiir China charakteri
stischen polytheistischen Zersplitterung der totalitii.ren Ersatz
religion keinen Widerpart zu halten. 
Um es anders auszudriicken: Von den auch im Weltkommunismus 
wirkenden Kriiften, Materialismus und Messianismus, ist den 
Chinesen der Materialismus - aber nicht einer messianisch-intole
ranten Priigung - gemiiB, den Russen der Messianismus, doch nicht 
in erster Linie einer, der das Heil im Materiell-Niitzlichen sieht. 
Drittens: Den Russen war der Kommunisrnus zwar fremd, aber 
doch nicht fremder als ein entfernter V erwandter; denn auch er 
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war ein SproB der europaischen Geistes- und Sozialge$chichte, an 
der sie teilgenommen hatten. Dem chinesischen Volk dagegen 
warder Kommunismus so fremd wie einst der Buddhismus (oder 
das Christentum); es war daher niitzlich, einen Blick auf die Sini
sierung des Buddhismus zu werfen. Auch wenn diese praktisch 
schon in dem Augenblick begann, da seine· ersten Sendboten den 
FuB auf chinesischen Boden setzten, hat dieser ProzeB doch fast 
ein Jahrtausend in Anspruch genommen; es hat also nicht allzu 
vie! zu besagen, w~;:m am Kommunismus zwolf Jahre nach dessen 
Siege in China noch keine sensationellen Merkmale der Sinisie
rung zu erkennen sind. Andererseits hat der Buddhismus China 
verwandelt, und das, obwohl kein indischer Kreml und keine to
tale Staatsgewalt hinter ihm stand. Wer aus der Geschichte des 
Buddhismus in China Folgerungen fiir die Aufnahme und wei
tere Entwicklung des Kommunismus ziehen will, wird beides 
bedenken miissen. 
Was also wird sein im Reiche der Mitte, wenn einmal die Dik
tatur ihren Griff lockert, in ihrer Starke erlahmt? Die Kom
munisten tun ihr Bestes um auch den festesten Pfeiler des alten 
China, die Familie, zu ~chwachen. Kann es gelingen, einem Sy
stem, das weder Gott noch die Ahnen anerkennt und statt ihrer 
die W eltrevolution zum MaBstab des Handelns nimmt, ohne 
Terror Dauer zu verleihen? Werden Auflosung und Anarchie 
das Ende sein? Oder wird die Tradition, die durch J1ilirtausende 
gesitteten Zusammenlebens geschaffen wurde, auch in einem 
kommunistischen China weiterwirken? 

. In RuB!and gab es diese Tradition nicht, und der Staat brauchte 
im BewuBtsein des Volkes die gottliche Weihe.l'Dostojewskijs 

· Botschaft an sein Volk hieB: Zwischen Euch und dem Chaos steht 
nur der G!aube an Gott. Und Jahrzehnte spater erhebt aus der 
Emigration ein glaubiger Russe seine warnende Stimme: "Wenn 
der Russe den Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit der 
Seele verloren hat, wird er alles fiir erlaubt halten, denn die 
Werte der Zivilisation als solcher bedeuten ihm nichts." 67 Das 
hraucht noch nicht das Chaos zu sein · dem steht schon die stabi
lisierende Wirkung entgegen, die v~n der neuen sowjetischen 
Oberschicht ausgeht. Sovie! aber IaBt sich sagen : Stalin ersetzte 
die gottliche Weihe durch den Terror und den Kult der Ma-
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schine. Chrus_chtschow suchte, durch einen neugeschi.irten Glau
hen an den - sehr wohlfahrtsstaatlich gesehenen .• - "Obergang 
zum Kommunismus" die Gefolgschaft des russischen Volkes zu 
gewinnen. Ob sidi dieses auf die Dauer damit zufrieden geben 
wird, hangt nicht zuletzt davon ab, wie es mit seinem Glauben 
an Gott steht. 



3. Kapitel 

DIE GESELLSCHAFT 

Die Sonderformen seines Familienzusammenhaltes und 
seiner Elitenbildung ( durch lebensliingliches Exami
nieren) und die eigentumliche Einstellung des Volkes 
zu Staat und Kaiser 1mtersd1ied das China am Vor
abend des westlichen Einbruchs scharf vom Ruft[and 
der gleichen Entwit:klungsstufe. 

I. CHINAS EI GENER WEG 

In allen Diskussionen iiber das rote China kehrt die Standard
frage wieder: "Wie konnte der Kommunismus in einem Lande 
siegen, in dem die Familie so stark ist?" DaB Familie und Sippe 
in China iiberragende Bedeutung besitzen, gehort seit langem 
zu den Mindestkenntnissen des gebildeten Abendliinders iiber 
Asien. In der Tat ist - oder jedenfalls war - der Typus des 
Familienmenscben in keinem anderen Volk so ausgepriigt, ja 
beherrscbend wie bei den Chinesen. 
Derselbe Chinese, der an Not, Leiden und Tod seiner-Mitmen
scben fiihllos voriiberging, bewies im Kreis seiner Sippe eine 
Fiihigkeit zur Hingabe, zur Aufopferung fiir andere, die kaum 
noch zu iiberbieten ist. Kann es dafiir kriiftigere, j.a erschrecken
dere Beispiele geben als etwa die Geschichte von Sohnen, die sich 
Fleischstiicke aus ihrem Arm schneiden, um eine stiirkere Briihe 
fiir den kriinklichen Yater zu kochen, Geschichten, die nicht nur 
im moralisierenden Miirchen erscbeinen, sondern auch als reale 
Vorgiinge in alten Chroniken bericbtet werden? 1 Die Pflicbt zur 
Selbstaufopferung wurde also in denkbar extremer Form bejaht, 
zugleicb aber, aucb hier, konkret gefaBt und begrenzt auf den 
nicbt frei gewiihlten, sondern vorgegebenen menscblicben Um
kreis: auf Familie und Sippe. 
Der kindlichen Pietiit wurde aucb das iiuBerste Opfer abverlangt, 
wie es in anderen Traditionen nur die Gottheit fordern darf. 
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Man Iese diese verbliiffende Patallele zu Isaaks, zu lphigenies 
Opferung - ebenso interessant in den gemeinsamen wie in den 
unterscheidenden Ziigen: Ein Mann namens Kuo ii6erredet seine 
Frau, ihr gemeinsames dreijiihriges Kind umzubringen, weil sie 
zu arm sind, neben seiner kranken Mutter auch noch das Kind 
zu erniihren. Als die beiden sich daran machen, das Kind ...:. 
lebend - zu begraben, stoBen sie in der Tiefe des Erdlochs auf 
einen Goldschatz: die von der Sohnesliebe Kuos geriihrten Gotter 
haben ihm die Moglichkeit gegeben, fiir seine Mutter zu sorgen, 
ohne sein Kind zu opfern. 
Die Geschichte ist eines der "Vierundzwanzig Exempel von Kin
desehrfurcht" aus der Zeit der Mongolendynastie, die seit Jahr
hunderten den Stoff fiir Theatersti.icke und berufsmiiBige Erziih
ler abgeben. Aber auch die Wirklichkeit des zwanzigsten Jahr
hunderts kann dem fremden Gast Oberraschungen bringen. In 
den vierziger Jahren hatten wir in Schanghai einige Jahre einen 
Diener, der mit seiner Mutter bei uns lebte; von sonstigen An
gehorigen war nie etwas zu bemerken. Nach dem Tode der alten 
Frau erbat er Urlaub. Als er nach einigen Tagen wiederkam, 
brachte er eine Frau und zwei Kinder mit. Wir dachten, er hiitte 
eine Witwe geheiratet, und wollten eben zur Hochzeit gratulie
ren, doch er wehrte ab: Er sei schon seit sechs Jahren mit dieser 
Frau verheiratet, aber seine Mutter habe mit ihr nicht auskom
men konnen, darum habe sie bis jetzt im Dorf gelebt. 

Die chinesische Familie - Wiirme und Zwang 

Das chinesische Familiensystem war streng hierarchisch geordnet: 
die beiden entscheidenden Grundsiitze hieBen: Die jeweils iiltere 
Generation hat den Vorrang vor der jiingeren (ebenso galt der 
Vorrang des Alteren innerhalb derselben Generation); zweitens: 
Der Mann steht iiber der Frau. Gehorsam schuldet also der jiin
gere d em iilteren Verwandten (auch wenn sie nicht unter dem
selben Dach wohnen), die Frau dem Manne. Diese Ordnung 
i.iberdauerte mehr als zwei Jahrtausende chinesischer Geschic:hte, 
ohne daB vor dem Einbruch westlicher ldeen ein Widerstand 
dagegen erkennbar ware; wer sie nicht ertrug, rebellierte nicht, 
sondern schied freiwillig aus dem Leben, wie das vor allem von 
jiingeren Frauen nicht selten berichtet wird. Aber sie umhegte 
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doch auch das Leben des Einzelnen mit menschlicher · Warme, gab 
ihm auBere und innere Geborgenheit, wie er sie heute, in unse
rer hochzivilisierten Welt, von den .Mauern der Einsamkeit" 
umsteilt, oft so schmerzlich entbehrt. 
Ungezahlte chinesische Romane schildem uns plastisch, wie das 
Leben des Mensch.en recht eigentlich in der Familie aufgeht, in 
Gliick und Ungliick von ihrer Gemeinschaft getragen wird. Die 
Harte des Systems traf vor allem die Frau: Einem von ihr nicht 
gewahlten Mann~ angetraut, oft im wahrsten Sinne des W ortes 
von seiner Familie gekauft, in deren Hause als Fremde lebend, 
von der eigenen Sippe getrennt (diese durfte nicht einnial an der 
Hochzeitsfeierlichkeit teilnehmen), Dienerin der Schwiegereltern, 
vor allem - das erwartete man von ihr - Sohnegebarerin, prak
tisch ohne Scheidungsmoglichkeit, aber auch nicht der Respektie
rung als alleinige Ehefrau sicher, da der Mann, wenn sie ihm 
keinen Sohn schenkte, ja auch nur - wenn er ein vornehmer 
Mann war - des Prestiges wegen Nebenfrauen nehmen konnte. 
Wohl konnte auch sie, iiberlebte sie den Gatten, im Alter das 
hochangesehene Oberhaupt der Familie werden, iiber Sohne und 
Enkel herrschen, wie es ja auch auf dem Kaiserthron nicht an ge
bietenden Frauengestalten mangelte. Aber um so barter war ihr 
Geschick, wenn sie zu friih verwitwete, ohne Sohne geboren zu 
haben. Aussichten fiir eine zweite Ehe bestanden kaum, denn 
nun muBte sie fiir die Eltern des verstorbenen Gatten sorgen. 
Ein chinesischer Soziologe stellt fest: .Die GroBfamilie wurde 
auf Kosten der Frau als Einheit erhalten." 2 

Mit groBerer GewiBheit als ihre Schwestern durften die heran
wachsenden Sohne eine Zukunft erwarten, in det°sie selbst ein
mal die Gebietenden sein wiirdeQ; aber das dauerte oft, wenn der 
Tod die Eltern spat abrief, das halbe Leben, und bis dahin 
konnte von Freiheit, von Selbstbestimmung keine Rede sein. 

Gro/lfamilie - typisd1er im Roman als im Leben 

Zunachst gilt es freilich, ein weitverbreitetes M.iBverstandnis zu 
beseitigen: Neuere Forschungen haben deutlich gezeigt, daB die 
GroBfamilie (Tschia), die einige Dutzend Menschen unter einem 
Dache vereinigen konnte, keineswegs die Regel war. Diese Vor
stellung konnte sich im Ausland nur deshalb bilden, weil die 
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GroBfamilie zum Lebensrahmen der Fiihrungsschicht gehorte 
und es gerade V ~rtreter dieser Oberschicht sind, die in vielen 
chinesischen Romanen, besonders den im Wes ten bekanntge.,. 
wordenen, die H~uptrolle spielten, iiberdies der bevorzugte, 
wenn nicht ei:nzige Umgang der westlichen Beoba.chter waren. 
Die GroBfamilie war mehr die personliche Gefolgschaft einzelner 
Erfolgreicher al:s eine feste Institution; denn in einem Volk von 
dem starken Familiensinn der Chinesen hob es das Ansehen eines 
Mannes, wenn viele Angehorige und Bedienstete in seinem Haus 
l~bten. So bestanden sie auch meist nur, solange der Grunder 
als Patriarch die Ziigel fiihrte, selten langer als drei, allenfalls 
vier Generationen. Den Zerfall beschleunigte das Erbrecht, das 
statt der Primogenitur nur die Aufteilung unter alle Sohne des 
Erblassers kannte. 
Die iiberwiiltigende Mehrheit der Familien, vor allem auf dem 
Lande, unterschied sich nach GroBe und Lebensweise wenig von 
der in anderen Volkern, die sich auf iihnlicher Entwicklungsstufe 
befanden. Wie dort bildeten sie auch in China gewohnlich eine 
Produktionseinheit, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern 
auch im Handwerk und Handel;wie dort waren sie in der Regel 
Kleinfamilien, aus dem Elternpaar und den Kindern bestehend, 
wobei meist auch die GroBeltern noch mit im Hause lebten; 
ibre GroBe liiBt sich, nach miihsamen statistischen Einzelunter- , 
suchungen, auf (je nach Erhebungsgebiet) vier bis sieben Personen 
berechnen.3 

Reich der Sippen 

Sind so von dem Bild der chinesischen Familie einige romanhaft 
iiberhohte Ziige zu streichen, so gilt es nunmehr, mit allem Nach
druck, die im Vergleich zum Abendland iiberragende Bedeutung 
des g;.roBeren Familienverbandes zu wiirdigen: der Sippe (Tsu) -
fiir uns nur noch ein bistorischer, literarisch verkliirter Begriff, 
in China aber - bis gestern - lebendige Wirklichkeit Die Ange
horigen der Sippe stammten vaterlicherseits von demselben Ahn
herrn ab, trugen daher den gleichen Familiennamen und lebten 
gewohnlich in derselben Gegend, oft im gleichen Dorf zusam
men. Auf dem Land war die Bedeutung der Sippe starker als in 
der Stadt, in Siidchina groBer als im Norden.4 
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Es gab einsippige Dorfer, mehrsippige Dorfer, aber auch Dor
fer mit zusammengewiirfelter Bevolkerung und daher ahne feste 
Sippenarganisatian. Die GroBe der Sippen reichte van ein paar 
hundert Kopf en _bis hach in die Tausende. Ihre Starke und Be
deutung hing davon ab, ob einige ihrer· Angehorigen Amt ~nd 
Wiirden erlangt und damit der Sippe Ehren und weltliche Giiter 
eingebracht hatten. Einem solchen Aufstieg folgte gewohnlich 
nach einigen Generationen Verarmung, manchmal Zerfall. Es 
gab aber auch viele Sippen, die sich iiber Jahrhunderte ihren Zu
sammenhalt, wenn auch nicht ihr Ansehen zu erhalten vermoch
ten. Ein Sozialage, der ein Dorf in Siidchina kurz vor ·dem Sieg 
der Kammunisten untersuchte, berichtet, daB in der dart befind
lichen Ahnen'halle einer Sippe zweiundvierzig Generatianen ver
ehrt wurden; der Ahnherr der Sippe war im Jahre 1091 aus der 
nordchinesischen Provinz Hopei gekommen.5 Anspruch auf Sip
penhilfe hatten alle Sippengenossen, ohne Riicksicht auf ihre 
wirtschaftliche und soziale Stellung. Geleitet wurde die Sippe 
jedoch von den angesehensten und reichsten der zu ihr gehoren
den Einzelfamilien; diese besetzten auch die fiihrenden Stellen 
im Sippenrat, der die Aufgaben der Sippe wahrnahm. 
Die Aufgaben waren ideeller und praktischer Natur. Zu den ide
ellen gehorte var allem die Ahnenverehrung, das gemeinsame 
Feiern van Festen, die Fiihrung genealagischer Bucher ( die Sip pen 
waren bemiiht, ihren Ursprung auf einen moglichst · imposanten 
Ahnherrn zuriickzufiihren; es kam sogar vor, daB sie einen Ro
manhelden dazu machten!); zu den materiellen Aufgaben die 

. Unterhaltung von Schulen, die Unterstiitzung al~p,r oder kran
ker, die Ausbildung begabter Sippengenossen, die man auch auf 

- Kosten der Sippe zu den staatlichen Priifungen schickte, die Sorge 
fiir Bewiisserungsanlagen, Damme, Brucken und andere Bau
arbeiten, die den Sippenangehorigen - aber nicht nur ihnen -
zugute kamen. Weiter wachte die Sippe iiber Sitte und Ordnung 
und bestrafte Missetater aus ihren Reihen, in extrtmen Fallen 
sagar mit dem Tade. Peng Te-huai zi!lm Beispiel , spater einer 
der fiihrenden kammunistischen Generale und einige Jahre (bis 
1959) Verteidigungsminister, ist als junger Mann nur knapp 
einem Todesurteil seiner Sippe entgangen, die ihm mangelnde 
Ehrfurcht vor seiner Stiefmutter vorwarf.6 Fiir gute Sohne und 
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ehrbare Witwen errichtete die-Sippe Gedenktore; sie schlichtete 
Streitigkeiten· unt~r ihren Mitgliedern und stellte haufig sogar 
einen bewaffneten Selbstschutz auf, eine Art Sippenmiliz. Ai.§ 
materielle Basis fii.r ihre zahlreichen Ausgaben diente der Land
besitz, welche1· der Sippe als solcher gehiirte (also unabhangig 
vom Privatbesitz der einzelnen Mitglieder) und zumeist aus Stif:a. 
tungen reicher Mitglieder bestand. 

262 V erwandtschaflsgrade 

So umgriffen Familie und Sippe das Leben des Menschen von 
der Geburt bis iiber den Tod hinaus, waren MaB und Mitte des 
Daseins. Schon das Kind lernte nicht nur die im Hause lebenden 
GroBeltern kennen, sondern den ganzen Umkreis der Verwand
ten genau untersc:heiden. Fiir jeden Verwandtschaftsgrad gab es 
eine besondere Bezeichnung. Um alle von seinem UrurgroBvater 
(viiterlicherseits) abstammenden Verwandten bis zu seinen eige
nen U rurenkeln richtig zu benennen, brauchte ein Mann sechs
undsiebzig verschiedene Bezeichnungen, fiir die Verwandten sei
ner Mutter siebzig, fiir die seiner Frau sechzehn. Die verheiratete 
Frau hatte zusatzlich Bezeichnungen fiir ihre Verwandten. Wo 
wir nur Onkel oder Tante sagen, unterschieden die Chinesen: 
Vaters alteren Bruder, Frau von Vaters alterem Bruder, Vaters 
jiingeren Bruder, Frau von Vaters jiingerem Bruder, Vaters. 
Schwester, Mann von Vaters Schwester, Sohn von GroBvaters 
alterem Bruder, Frau von GroBvaters alterem Bruder, und noch 
Dutzende weiterer Untergruppen von Onkeln und Tanten allein 
auf ·der viiterlichen Seite, bis zum Sohn der Enkelin von U rgroB
vaters Schwester - insgesamt 262 Verwandtschaftsgrade! 7 Eine 
kleine Erleichterung ergab sich insofern, als Briider denselben 
Generationsnamen als letzten Bestandteil ihres Namens trugen; 
zum.,Beispiel heiBen Tsc:hiang Kai-scheks Siihne TschiangTsching
kuo und Tschiang Wei-kuo. 
So wuc:hs der j unge Chinese auf in einer vielfaltig gestuften Ge
meinschaft und in dem sicheren BewuBtsein, Tei! einer fiir ihn 
sorgenden Familie und Sippe zu sein. Umgekehrt gait eine gute 
Erziehung der Siihne als beste Kapitalanlage, und reiche Kauf
leute wiinschten nichts sehnlic:her, als wenigstens einen unter 
ihnen im Mandarinengewand zu sehen. Auch die verstorbenen 
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Verwandten waren noch im Hause gegenwiirtig - im Ahnentem
pel, der von allen Riiumen am besten gehalten wurde und so auch 
die Aufgabe der guten Stube erfiillen konnte: noch im Jahre 1960 
reichte· man mir bei einer Wanderung auf Taiwan den Tee im 
Ahnentempel des. Bauernhauses, in das man mich gastfreundlich 
gebeten hatte. 
Schon die friihesten literarischen Zeugnisse bekunden die Be
deutung der Familie und Sippe. Im Buch der Lieder (vermutlich 
aus dem 8. und 7 . . Jahrhundert vor Chr.) linden wir ein Preislied 
auf die Ahnen, ein anderes auf die Bruderliebe, ein Familien
Trinklied und unter den zahlreichen Liebesliedern auffallend viele, 
die der Ehe galten - siebenundvierzig nach der Anordnung eines 
englischen Sinologen.s Konfuzius hat die Familie in den Mittel
ptinkt seiner Sittenlehre gestellt, und derStaat schiltzte ihreAuto
ritiit mit drastischen Strafandrohungen. Die Gesetzgebung der 
Tang-Kaiser, die zum Tei I bis ins zwanzigste J ahrhundert in Kraft 
blieb, setzte besonders harte Strafen auf Tiitlichkeiten gegen Ver
wandte, Zerstorung des Ahnentempels, j a selbst auf VerstoBe ge
gen die kindliche Ehrfurcht oder die Eintracht in der Sippe; 
gleichartige Vergehen gegen nichtverwandte Personen dagegen 
wurden weit weniger streng geahndet. Das ist nicht erstaunlich, 
nahm doch das Sippensystem dem Staat einen betriichtlichen Teil 
seiner Aufgaben ab, nicht zuletzt diejenigen der sozialen Siche
rung, die im Zeitalter des Wohlfahrtsstaates immer hohere Teile 
der Staatseinnahmen fordert. Es wurde die stiirkste Stiltze einer 
J ahrtausende iiberdauernden Stabilitiit des sozialen Gefiiges. 

Von Protektion Zit Korruption 
f(r 

-Freilich begiinstigte die stiindige Einschiirfung des Respekts vor 
dem Alter und den Traditionen der Vergangenheit die innere 
Stagnation des Landes. Ebenso findet die fiir China so charak
teristische Erscheinung des Nepotismus hier ihre beste Erkliirung: 

· jeder fiihlte sich verpflichtet, in alien Fallen zuniichst einmal fiir 
seine eigenen Verwandten zu sorgen. Hatte er dazu die Moglich
keit, so verlieh das ihm .Gesicht", und dieses war, wir sahen das 
bereits, mehr als Reichtum - .Reichtum ist nichts; das Gesicht ist 
das wahre Gold", hieB ein Sprichwort. 
Dieselbe Grundauffassung der Unter- und Oberordnung wie im 
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fest gefiigten_ Kreise der Sippe· berrschte in den gesellschaftlichen 
Beziebungen schlechthin. Auch bier war in China das .Gesicht" 
- mit einem aktuellen Modewort~ das .Sozialpr;stige" - mehr 
als Reichtum, es war Vorbedingung jedes Lebens in der Gemein
schaft. Der V omebme demonstrierte es nicht zuletzt dadurch, daB 
er sich Freiheiten erlauben ·durfte, die dem kleinen Mann nicht 
zustanden; wenn er zum Beispiel seinen Wagen in einem Tempo 
weit iiber der zugelassenen Grenze durch die StraBen einer Stadt 
jagte, die Polizei ihn aber, nach Feststellung seiner ehrenwerten 
·Person, ungestraft weiterfabren lieB, so batte er an Gesicht be
deutend gewonnen. Die Gleichheit vor dem Gesetz stand schon 
deshalb weitgehend auf dem Papier, weil es ausdriicklich unter 
Beriicksichtigung der Situation anzuwenden war - ein Dbel, das 
Lin Yutang mit den Worten beklagte: .Erst wenn wir statt einer 
Regier.ung nach ,Gesicht' eine Regierung nach Gesetzen haben, 
werden wir in einer wahren Republik leben." 9 

Die Klage ist verstandlich, denn eng verwandt _dem Kult des 
.Gesichtes" war die Pflege der personlichen - nicht nur, wenn 
auch in erster Linie, der verwandtschaftlichen - Beziehungen. 
Was der Untere vom Oberen, der Verwandte vom Verwandten 
erwartete und erhielt, war personliche Forderung, Bevorzugung, 
Protektion .• Pao" heiBt das System auf chinesisch - eines jener 
Worter, die kaum iibersetzbar sind. Die Unbefangenheit, mit deF 
man vom Pao sprach, konnte kaum schoner demonstriert werden 
als in dieser kleinen Geschichte aus dem neunten nachchristlichen 
Jahrhundert: 
Als der Ministerprasident Tsui Tschiian von seiner Frau ersucht 
wurde, zum Zwecke wirtschaftlicher Sicherheit Grundbesitz zu 
kaufen, lebnte er dies ab mit dem Hinweis, er babe ja schon 
dreiBig prachtige Giiter; damit aber meinte er dreiBig Manner, 
die ,im Laufe der Zeit, da er Kommissar fiir Staatspriifungen ge
wesen war, die hochsten Examen bestanden batten und die ihm 
dafiir Dankbarkeit schuldeten. Derselbe Tsui Tschiian ist als Mu
ster der Unbestechlichkeit in die Geschichte eingegangen.10 

DaB den Durchschnittsmenschen, zumal den mittleren Beamten, 
dieses System korrumpieren muBte, wenn es iiber ein gewisses 
MaB hinausging, hat die Geschichte Chinas bis zu dem an Kor
ruption zugrunde gegangenen Regime Tschiang Kai-scheks im-
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mer wieder erwiesen; wird das kommunistische auf die Dauer 
widerstandsfahiger sein? Machtvolle Herrscherpersonlichkeiten 
wie der Han-Kaiser Wu (140-87 v. Chr.), unter dem das Kaiser
reich seine groBte Ausdehnung erreichte, tatkriiftige Reformer 
wie der Kanzler .. Wang An-schi (1021-1080) versuchten einen 
aufgekliirten Absolutismus an die Stelle dieses Gewebes von 
Protektionen zu setzen, egalitiire Massenbewegungen wollten es 
mit revo.lutioniirer. Gewalt entwurzeln; so gab es schon im Auf
stand der Gelben Kopftiicher (im zweiten nachchristlichen Jahr
hundert, als Reaktion auf die allgemeine Unordnung der aus
gehenden Han-Zeit) die Einrichtung gemeinsamer Arbeiten und 
Mahlzeiten, interessanterweise auch die des offentlichen Beken
nens von Missetaten; die Taiping-Rebellion, die nach der 
schweren Erschiitterung des Opiumkrieges das Land in einen 
fiinfzehnjiihrigen Biirgerkrieg (1851-1866) stiirzte, forderte die 
Aufteilung des gesamten Grundbesitzes an die Bauern und ge
meinsames Eigentum an allen beweglichen Giitern; aber diese 
reformerischen und revolutioniiren Versuche sind nicht nur im 
Ergebnis erfolglos geblieben, sie sind auch, da an Ausnahme
situationen gebunden, nur bedingt repriisentativ; die Geschichte 
anderer Volker, auch des russischen, weist in Krisenzeiten iihn
liche Erscheinungen auf. 

Sinn fur Rang und Stand 

Auf die Dauer erwiesen sich die beharrenden Kriifte nicht nur 
machtpolitisch, sondern auch geistig als die stiirkeren. Sie stiitzten 

. sich auf die einzigartige Autoritiit des Konfuzius,
11
1er eine aus

gepriigt aristokratische Lebensordnung verkiindet hatte; aller-
. dings sollte die Aristokratie des . Blutes durch eine solche der 
Bildung abgeliist werden. Er selbst hatte, wie wir sahen, nur 
dem Edlen die Fiihigkeit zugesprochen, das Rechte um seiner 
selbst willen, ohne Riicksicht auf den Nutzen, zu tun. Und der 
Konfuzianer Hsiin-tse sc:hrieb im dritten Jahrhundert vor Chri
stus : 

.Die alten [in Wirklichkeit : legendiiren] Kiinige brachtcn Sitte und 
Gerechtigkeit in feste Form. Sie unterschieden zwischen dem Edlen 
und Niedrigen, dem Xlteren und dem Jungen, dem Intelligenten 
und dem Dummen, dem Fiihigen und dem Unfiihigen und richteten 
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es so ein, daB jeder seine besohdere Funktion ausiibte und den ihm 
gemiillen Platz erhielt. Das Einkommen des Einzelnen entspradi 
seiner Ste!lung. _§o mu.B man es madien, wenn d[e Menschen iQ 
Harmonie und Einigkeit-leben so!len." 11 

Dabei gab Hsiin-tse neben der ethischen noch eine okonomische 
Begriindung, die modern arimutet: Die Ungleichheit sei unver~ 
meidlich, da es noch nicht genug von alien Giitern gebe; auch fiir 
Marx und seine Nachfahren ist ja die Schaffung eines Waren
~berflusses Vorbedingung des Obergangs zum Kommunismus. 
Eine stark differenzierte Rangordnung, ein ausgesprochenes Kom
petertzbewuBtsein herrschten nicht nur in den gesellschaftlichen 
Beziehungen, sondern auch im Alltag der Arbeit. Jeder Auslan
der, der sich in China niederlieB, lernte bald : Derjenige Haus
halt funktionierte am besten, in dem die einzelnen Dienstboten 
am klarsten iiber die Grenzen ihres Aufgabengebiets Bescheid 
wuBten. 
Besonders ziih wuBten noch im zwanzigsten Jahrhundert die gei
stigen Arbeiter ihren Vorrang zu verteidigen. Als ich 1929 zum 
erstenmal nach China kam, erhielt ich den Auftrag des Welt
studentenwerks, eine Reihe von Universitiiten zu besuchen, um 
dort die im Wes ten als vorbildlich angesehenen Einrichtungen 
der deutschen studentischen Selbsthilfe zu erklaren und zur Nach
ahmung zu empfehlen. lch stieB mit meinen Berichten iiber Stu-
dentenkiichen, Studentenwaschereien usw. erst auf Erstaunen, 
dann auf kiihle Ablehnung; man war nicht auf die Hochschule 
gekommen, um sich die Finger durch Handarbeit schmutzig zu 
machen, man erwartete vielmehr nach uralter chinesischer Tra
dition Stipendien und andere Privilegien. Es fehlte ja auch nicht 
an klassischen Fonnulierungen, die man zitieren konnte: "Die 
Hoheren sollen mit ihrem Geist arbeiten, die Niederen mit ihrer 
Kory,erkraft", oder: "Regierungsleute widmen sich der Regie
rung, die Niederen der Arbeit." Schon bei Meng-tse konnte man 
lesen: "Wer and ere regiert, wird von ihnen unterhalten." 12 

Die Kaufleute - der niederste Stand; daruber die Handwerker 

In der Pyramide der Berufe, denen wir uns nunmehr zuwenden 
wollen, nahmen jedoch wfder die Bauern noch die Handwerker 
den untersten Platz ein, sondern - die Kaufleute; sie wurden 
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sogar zeitweise mit den Sklaven und Dirnen, Schauspielern, Gauk
lern und Musikern, Barbieren und Berufssoldaten zu den auBer
halb der eigentlichen Gesellschaft stehenden Volksgruppen ge
rechne·t und von den Priifungen fiir die Beamtenlaufbahn ausge
schlossen. Das mag manchen wundern, qer die auBerordentliche 
Geschiiftstiichtigkeit zumal der Auslandschinesen aus eigener An
schauung kennt. Es war auch nicht immer so gewesen. Aber der 
konfuzianische Gelehrten- und Beamtenstaat hatte eben eine Ge
lehrten- und Be~~tenmoral, und die Kaufleute, die weder Ge
lehrsamkeit besaBen noch-wie die Bauern und Handwerker-Gii
ter hervorbrachten, also nur an den "Zweigen", nicht aber an den 
"Wurzeln" des Baumes der Wirtschaft tatig waren, wurden nur 
wenig geachtet. Auch Lao-tses Mahnung zn Geniigsamkeit konnte 
ihrem Ansehen nicht fiirderlich sein: "WeiB man sich zu begnii
gen, gibt es keinen Mangel" oder: "Bei allzu vielem Sammeln 
ist sicher groBer Verderb." 13 

Auch Gesetzgebung und Rechtsprechung waren dem Kaufmanns
stand nicht giinstig; in ihnen wurde nicht so sehr die Giiterord
nung als vielmehr die Sittenordnung geschiitzt. "Es ist die sitt
liche Gesinnung oder der Mangel daran, auf die abgestellt wird, 
und nicht das zu schiitzende Gut." 14 Oberdies stand ja die prak
tische Anwendung der Gesetze durch den Richter unter dem 
Grundsatz, in Beriicksichtigung der Umstiinde und der betroffe
nen Personen zu urteilen; so fehlte es dem Kaufmann an festen 
Regeln, die er hiitte im :voraus in Rechnung stellen konnen. 
Unter solchen Umstiinden konnte es eine freie und stetige Ent
wicklung dieses Stand es nicht geben. Wann imm~r es ihm ge
lang, nach oben zu kommen, wurde er rasch wiedir' geduckt. Un
ter der Han- und Tang-Dynastie zum Beispiel durften Kaufleute 
zu Zeiten weder Seide tragen noch auf Pferden reiten. In der 
Ming- und der Mandschu-Periode verbesserte sich ihre Lage; von 
bestimmten Geschiiftszweigen wie Salzhandel und Bergbau blie
ben sie jedoch ausgeschlossen, da diese Staatsmonopole darstell
ten; sie konnten dort allenfalls als Pachter, nicht als Unterneh
mer auftreten. Auch wo sie sich legal betiitigen durften, waren 
sie biirokratischer Willkiir unterworfen. In ihrer iiberwiiltigen
den Mehrheit blieben_ sie auf der Stufe des Handlers, zum Teil 
des fliegenden StraBenkriimers, jener pittoresken Erscheinung des 
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alten China, n.iit seinen von Ware zu Ware verschiedenen Rufen 
und Geriiuschen - · der Trommel des Papiersammlers etwa oder 
dem KliI!gen kleiner Metallbecken bei dem Mann niit Erfrischun::. 
gen. 
Aber selbst der reiche Kaufmann besaB nicht entfernt eine Be
deutung wie sein Kollege im vorindustriellen Westen oder in 
der Welt des Islam. Den .Kiiniglichen Kaufmann" hat China nie 
gekannt. Erst gegen Ende des neunzehnten J ahrhunderts wurde 
es durchgreifend anders - zu spat, um noch einen kriiftigen, wirt
schaftlich unabhiingigen und selbstbewuBten Mittelstand aufwach
sen zu !assen, wie er im Wes ten zum stiirksten Widerpart der 
fiirstlichen Biirokratie wurde. Damit fehlte auch der entscheidende 
Antrieb zur Entwicklung eines autonomen stiidtischen Gemein
wesens. Die europiiische Erfahrung, daB Stadtluft frei mache, war 
hier nicht miiglich; iiber die Rolle des Verwaltungs- und Wirt
schaftszentrums fiir das umgebende Landgebiet ist die chinesische 
Stadt nie hinausgekommen. 
Der Handwerker, der selbst Werte schafft, stand hiiher im Rang; 
dafiir sorgte schon die besondere Wertschiitzung des schonen Ge
rats jeder Art, die dem chinesischen Kunsthandwerk Weltruf ver
schafft hat. Im ganzeo unterscheidet er sich wenig von seinen 
europiiischen Berufsgenossen aus dem vorindustriellen Zeitalter. 
Die Regel waren auch hier Familienbetriebe, in denen gleich-. 
zeitig verkauft wurde, mit Lehrlingen und Gesellen, und wie bei 
uns waren - und sind zum Teil noch - die Werkstiitten des glei
chen Handwerks in eigenen StraBea zusammengefaBt. Ebenso 
gab es Ziinfte, welche vor allem Preis und Qualitiit kontrollier
ten und die lnteressen ihrer Mitglieder nach auBen vertraten. 
Von GroBbetrieben, aus denen sich ein friiher Kapitalismus hiitte 
entwickeln kiinnen, hiiren wir nichts. 

Noch hoheren Ranges - die Bauern 

Noch iiber den Handwerker stellte die konfuzianische Rangord
nung den Bauern. Die Wertschiitzung des Ackerbaus in China 
seit iiltester Zeit wird in der ehrwiirdigen Gestalt des mythischen 
Herrschers Schen-nung (.Giittlicher Landmann") sichtbar; der iil
testen Oberlieferung nach· soll er die Ackergeriite erfunden, das 
Volk den Ackerbau gelehrt und Pflanzen und Kriiuter auf ihre 
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Heilkraft erprobt haben. Der hohe Rang des Ba,u~rn auf der 
sozialen Leiter hatte eine doppelte Vora:ussetzung, die dem 
europiiisdi.en Bauerntum iiberwiegend, dem russisdi.en fast ganz 
verloren gegangen war: die der persi:inlichen Freiheit und der 
freien Verfiigung iiber den Boden. Eine biiuerliche Leibeigen
schaft hat es in China seit iiber zweita~send Jahren praktisch 
nicht gegeben. Auch der Anteil der wirtschaftlich Unselbstiindi
gen, die ausschlieBlich auf Pachtland angewiesen waren oder sich 
als Knechte bei Landbesitzenden verdingten, war relativ klein. 
Noch in den dreiBiger Jahren unseres Jahrhunderts, als sich die 
Lage gegeniiber friiheren Epochen stark verschlechtert hatte, be
stand die di.inesisdi.e Bauernschaft nach der klassisch gewordenen 
Untersuchung:. von J. L. Buck zu vierundfiinfzig Prozent aus Nur
Eigentiimern, zu siebzehn Prozent aus Nur-Piichtern, die restlichen 
neunundzwanzig Prozent bearbeiteten sowohl eigenes als ge
pachtetes Land. is Umgekehrt war der Grofigrundbesitz im Ver
gleich zu europiiischen, nicht zuletzt russischen GroBenordnungen, 
bescheiden. Eine feste Grenze zum Bauernland bestand nicht; die 
Obergiinge bis hinunter zum Kleinbesitz waren flieBend. Auch 
der GroBbesitz wurde meist in Parzellen verpachtet, was agra
rische GroBbetriebe ausschloB. 
So kann, im Gegensatz besonders zu RuB!and, bis weit ins neun
zehnte Jahrhundert hinein auf dem Lande von einer eindeutigen 
Klassenkampfsituation - hier reicher Agrarier, dort armer Leib
eigener - keine Rede S!;in (so wenig es in China in den letzten 
zwei Jahrtausenden einen Feudalismus gab, auch wenn die Kom
munisten die Existenz eines solchen bis in unser Jahrhundert fest
stellen wollen). Auch die Sippe schloB ja Arme un<'Y'Reiche in sich 
ein und trug so zur Milderung sozialer Gegensiitze wesentlich bei. 
Ferner wirkte die konfuzianische Tradition beruhigend, denn sie 
erzog die Menschen dazu, sich mit den Verhiiltnissen abzufinden. 
AuBerdem gab es, wie wir sehen werden, grundsiitzlich fiir jeden 
eine Chance des Aufstiegs in die Oberschicht. Hinzu kommt - im 
Gegensatz zu den in Europa noch im 18. Jahrhundert bestehen
den, in Preufien beispielsweise erst <lurch Stein beseitigten Be
schriinkungen - die Mobilitat des Bodens. Der Boden war in 
China seit unvordenklichen Zeiten unbesdi.riinkt veriiuBerliches 
Privateigentum, und das nicht nur auf dem Papier. Die ein-
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gehende Untersuchung eines Dorfes in der siidchinesischen Pro
vinz Kwantung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges er
gab beispielsweise,. daB von den mehr als dreiBig reichen Fa= 
milien nur eine ·seit vier Generationen dieser Schicht ange
horte, die iibrigen erst seit einer oder zwei Generationen. 10 

Auch das - besonders in Siidchina hiiufige - Sippenland bedeu~ 
tete keine Beschriinkung der biiuerlichen Freiheit. Die Sippe 
iiberlieB es zur Bearbeitung ihren Mitgliedern, ·die es - nur wenn 
sie das wollten - zu dem Grund und Boden hinzupachteten, den 
der Einzelne ohnehin besaB. Einen Kollektivbesitz des ganzen 
Dorf es mit gesetzlich festgelegter Bindu~g an den Boden wie im 
groBten Teil RuBlands gab es ohnehin nicht. So fehlte auch hier 
der Ansatz zu sozialistischer Gemeinschaftsform. 
Dennoch verzeichnet die Geschichte Chinas eine lange Reihe 
schwerer, oft iiber viele Jahre anhaltender Bauernunruhen. Die 
Ursachen liegen nicht so sehr in politischer und sozialer Unter
driickung, als vielmehr i:n wirtschaftlicher Verelendung. Diese 
war in friiheren Jahrhunderten vor allem die Folge der unauf
horlichen Kriege und der, je mehr Machthaber sich bekiimpften, 
um so driickenderen Steuerlast; dann, seit Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts, eines immer rascheren Bevolkerungswachstums, 
mit dem die N eulanderschlieBung nicht mehr Schritt · halten 
konnte. G. B. Cressey errechnete folgende Zahlen, die die Ten-, 
denz der Entwicklung deutlich erkennen !assen: Auf den Kopf 
der Landbevolkerung kamen im Jahre 1661 noch 5,24 Mu Acker
land, 1766 noch 4,07, 1872 aber nur 2,49 Mu.17 (ein Mu - in 
verschiedenen Landesteilen verschieden groB - entspricht gegen
wiirtig einer Fliiche von 660 Quadratmetern.) Die Produktivitiit 
aber nahm kaum zu, da man sich der Methoden aus U rviiterzeit 
weiter bediente. 
Zu&em lasteten auf dem biiuerlichen Haushalt die hohen, wirt
schaftlich unproduktiven Ausgaben fiir Zeremonien und Reprii
sentation, wie die Sitte sie vorschrieb, so fiir die Ausstattung 
bei Heiraten oder Beerdigungen; mancher Mittelbauer gab fi.ir 
·die Verheiratung seines Sohnes das Bruttoeinkommen eines 
ganzen J ahres auf einmal aus. 18 Diirren, Hochwasserkatastro
phen - die das rote China auch mit modernen Mitteln noch nicht 
zu meistern vermag - oder kriegerischer Verwiistung stand er 
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ohne Reserven gegeniiber. Fiir viele Tausend blieb · nichts als 
LandstraBe und Hungertod. 

Der hodtste Stand, mit dem umstrittenen Namen 
Wir haben das Haus der chinesischen Gesellschaft von unten nach 
oben durchwancfert, ohne dabei auf Veriinderungen und Ver
schiebungen zeitlich begrenzter Art einzugehen, und kommen 
nun zu der Fiihrungsschicht, die sein oberstes Stockwerk iiber zwei 
Jahrtausende unbestritten besetzt hielt, die ebenso die chinesi
sche Kultur in sich repriisentiert hat, wie sie mit dem Staat aufs 
engste verbunden war, so daB es nicht miiglich erscheint, Staat 
und Gesellschaft im alten China getrennt zu behandeln; zu der 
Schicht, die eine so einmalige Erscheinung darstellt, daB sich die 
Forschung bis heute nicht iiber ihre treffendste Bezeichnung eini
gen konnte. Eine wiirtliche Obersetzung ihres Namens Schen-schi 
hiilfe nichts, da Schen Giirtel oder Trager eines (Ehren-) Giirtels, 
wie er bei lnhabern eines akademischen Grades und Beamten iib
lich war, bedeutet und unter Schi ein Gelehrter zu verstehen ist. 19 

Nur von Beamten oder von Gelehrten zu sprechen, geht nicht an, 
da sich beide Begriffe weithin iiberschnitten. Das Doppelwort 
.Beamter-Gelehrter" wiederum ist zu schwerfiillig. Bezeichnun
gen wie .Gebildeter", .Intellektueller" oder gar der im heutigen 
Sprachgebrauch auf einen ganz bestimmten Typus des Schrift
stellers (mit Beigeschmack) eingeengte .Literat" wiiren irrefiih
rend. Das Wort .Mandarin" (eine portugiesische Verballhornung 
aus Siidostasien) meint, wie .Beamter" bei uns, nur denjenigen, 
der ein Amt innehat, nicht aber die weit griiBere ,Zahl der An-

- d' h f warter, 1e auch zu den Schen-schi gehiirten. 
Den englischen Besuchern des Landes schien fiir die gemeinte 
Sache der Name ihrer eigenen Oberschicht am besten geeignet, 
der .Gentry" also, die im Kampf mit Krone und Hochadel aus 
dem landsiissigen Kleinadel und zu Grundbesitz gelangten groB
biirgerlichen Familien zusammengewachsen war; er ist auch von 
deutschen Forschern iibernommen worden. Aber dieser Begriff 
ist nun einmal mehr mit der Vorstellung von Erbadel und Land
besitz verkniipft als mit derjenigen administrativer Funktionen; 
ein Geburtsadel aber existierte in China seit langem nicht mehr 
(wenn man von den kaiserlichen Prinzen und ihren Familien ab-
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sieht), und Landbesitz war fiir die Zugehorigkeit zu dieser Schicht 
sekundar, primar dagegen der durch Bildung und Staatsexamen 
erworbene Anspruch auf einen Platz in der administrativen 
Hierarchie. A'!_ch ti~terschied sich ihr Lebensstil radikal von dem 
des englischen Landadels. Treffend, aber allzu kiinstlich ist das 
von C. G. Wang vorgeschlagene Wort .Literokratie". Fiir die 
Zwecke dieses Buches scheint mir, da das entscheidende Merkmal 
in der durch Priifungen erlangten (aber keineswegs immer wahr
genommenen) Berechtigung (.Lizenz") zur Ausiibung eines Am
tes bestand, das Wort .Lizentiat" noch am besten geeignet zu 
sein; mit EinschluB der Familien wiirde also von der Lizentiaten
schicht zu sprechen sein. 

Aufstieg - durch Examen 

Als Institution war diese Beamtenschicht das Fiihrungsinstru
ment des absolutistischen Einheitsstaats, wie er nach der Ober
windung des alten Lehnfiirstentums - im dritten Jahrhundert 
v. Chr. - begriindet worden war. Schon die Weitraumigkeit des 
Reiches und die Vielzahl der Dialekte, wenn nicht Sprachen, ver
langten ein Heer von Beamten, die die Sprache der Hauptstadt 
zu verstehen, die Befehle der Zentrale zu lesen imstande sein 
muBten. Wer anders sollte dafiir in Frage kommen als die Be
wahrer der alten Sprache, Schrift und Tradition, die Schulen der 
.Philosophen", voran und bald ausschlieBlich die Konfuzianer, 
die von jeher die Beratung der Fiirsten durch die Edlen und 
W eisen gefordert hatten. Die Beherrschung all er wichtigen Be
reiche der chinesischen Kultur, in erster Linie des Konfuzianis
mus, die in staatlichen Priifungen nachzuweisen war, wurde zum 
eigentlichen Qualifikationsnachweis des Beamten. 
I)ieses Priifungs- und Auslesesystem wurde mit groBer Folge
rich"tigkeit, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen und Umwege, 
weiterentwickelt und fand in der ersten Phase der Sung-Dyna
stic (960-1067) einen gewissen AbschluB; mit geringen Veran
derungen ist es bis zur Abschaffung der Examen im Jahr 1905 
erhalten geblieben. Es war bis ins letzte durchdacht: Stufenleiter 
der Priifungen von den provinziellen bis zu den hauptstadtischen; 
Sicherung einer selbstanaigen Priifungsleistung durch Klausur
arbeiten, einer objektiven Bewertung durch deren Kennzeichnung 
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mit Chiffren statt Namen; fortlaufende Kontrolle der Bewiih
rung im aktiven Dienst durch jahrliche Leistungszeugnisse nach 
moglichst objektiven Kriterien, wie Zu- oder Abnahme der Be
volke.rung im Amtsbezirk oder Zahl der dort festgenommenen 
Verbrecher. Mit einer oder auch zwei Priifungen war es . also 
durchaus nicht ifetan; man hat das Dasdn der chinesischen Ober
schicht als ein "Examensleben", ja als "lebensliinglichen Pen
nalismus" 20 bezeichnet. 
Die PriifungsmaBstiibe waren streng; bei manchen Provinzexa
men der Mandschu-Zeit fielen achtundneunzig Prozent der Kan
didaten durch; einer von ihnen war Hung Hsiu-tsiian, der spii
tere Fuhrer der Taiping-Rebellion. Ein genau umschriebener, 
zum Teil v.om Kaiser personlich ausgewahlter 21 Stab leitender 
Beamter . erhielt das Privileg, die zum Aufstieg in die hoheren 
Range geeigneten Kandidaten vorzuschlagen, fiir deren Qualitiit 
und Wohlverhalten sie dann zu biirgen hatten; auch diese Biirg
schaften waren bis in Einzelheiten geregelt: unter anderem war 
festgesetzt, mit welchen Strafen (von kleinen Geldbetriigen bis 
zu Zwangsarbeit und Verbannung) der Biirge zu belegen sei, 
sollte der Mann, fiii: den er gebiirgt hatte, straffiillig werden. 
So entstand ein System von groBartiger Einheitlichkeit, imponie
rend vor allem <lurch den dahinterstehenden Willen, alien Be
gabungen, gleichviel aus welcher sozialen Schicht, die Tiire zur 
Mitarbeit im Staate zu offnen und zugleich eine Losung zu fin
den fiir eine der groBten Aufgaben aller Staatskunst: die zwei 
sich widerstrebenden und doch gleichermaBen notwendigen Prin
zipien - Stabilitiit des Ganzen und Mobilitiit des Einzelnen -
in Einklang zu bringen. Die gewaltigen Leistung~.b dieses Staates, 
vor allem bei den Wasserbauten, wiiren ohne einen qualifizierten 
und zentral gelenkten Beamtenapparat nicht moglich gewesen. 
Die Wirklichkeit war natiirlich nicht ganz so demokratisch. Zwar 
konnte, von den wenigen, als veriichtlich angesehenen Berufs
gruppen abgesehen, jedermann die Zulassung zu den Priifungen 
beantragen, aber die dabei notwendigen Kenntnisse setzten schon 
ein jahrelanges Studium voraus, das sich nur eine Minderheit 
leisten konnte. Hierbei konnte die Sippe mit Stipendien ein
springen: in der - regionalen oder sogar zentralen - Administra
tion einen tatkriiftigen Vertreter sitzen zu haben, machte sich fiir 
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sie immer bezahlt. Aber auch da ·konnten die kleinen AuEenseiter 
mit den reichen Mitteln der schon aufgestiegenen Sippen nicht 
Schritt halten, gar nicht zu reden von den Moglichl'ceiten, durdi _ 
die in Priif1,mgs- mid Auswahlkommissionen sitzenden Verwand
ten die eigenen'Leute <loch irgendwie zu bevorzugen. Gegen das 
Pao war eben auf die Dauer kein Kraut gewachsen; die Ober- · 
schicht vermochte sich mit wachsendem Erfolg nach unten abzu
dichten. In der spiiteren Sung-Zeit entstammten etwa vierzig 
Prozent 22, im neunzehnten Jahrhundert schon etwa fiinfund
sechzig Prozent 23 der Oberschicht solchen Familien, welche ihr 
s~on vorher angehort hatten; da war also nur noch die Minder
heit von unten aufgestiegen, und von ihr hatten sidi - ein neu 
aufgetretenes Symptom des Verfalls - nidit wenige unter Um
gehung der unteren Priifungen eingekauft. Umgekehrt gab es 
aber auch zahlreiche Fiille, in denen die N achkommen v.on An
gehiirigen der Oberschicht wieder in die Masse zuriicksanken. 
Einer der besten deutschen Sachkenner urteilt in zusammenfas
sendem Riickblick: 

.Durch diese Praktiken hat die chinesische Gentry cine unerhorte 
Stabilitat erhalten. Wir kennen zahlreiche Familien, die weit iiber 
tausend Jahre lang in der politischen Fiihrung geblieben sind. Im 
ganzen betragt die Zahl dcr bedeutenden Familien in der Haupt
stadt selten mehr als hundert."" 

Solidaritiit und Stabilitiit der Oberschicht 

Absolute Zahlen sind fiir die iiltere Zeit nicht verfiigbar; fiir die 
erste Hiilfte des neunzehnten Jahrhunderts kommt eine neuere 
Berechnung auf eine Gesamtzahl von iiber einer Million Lizen
tiaten, von Miinnem also, welche mindestens die erste Sprosse 
der Examensleiter (und sei es <lurch Kauf) hinter sich gebracht 
hatton. Von diesen sa6en aber nur fiinfunddreilligtausend tat
siichlich in Beamten- und Offiziersstellungen. Die iibrigen waren 
Anwarter, dodi audi sie iibten eine Fiille von beamtenahnlichen 
Funktionen aus: Planung und Ausfiihrung von Stra.Ben-, Briik
ken- oder Dammbauten, Sdiliditung von Streitfallen, Hilfsaktio
nen bei Naturkatastrophen, Errichtung von Getreidespeichem, 
Abfassung der lokalen Chroniken. Nur so ist zu erkliiren, da6 das 
riesige Reich von einem geradezu winzigen Stab hauptberuflicher 
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Beamter verwaltet werden konnte - von den fiinf1,11;1ddreiBigtau
send waren auch nur rund zwanzigtausend zivile Bearnte, der 
Rest Militiirs.2s 
Ein sd:twer berechenbarer, aber nicht unbetriichtlicher Teil der 
Lizentiaten lebte auf dern Lande und widrnete sich der Verwal
tung des familieneigenen Grundbesitzes,' in dern die. Oberschiisse 
aus den Bearntenpfriinden angelegt wurden. lnstitutionell be
stand also kein Zusammenhang zwischen Beamtenschaft und 
GroBgrundbesitz: Er darf auch nach seiner wirtschaftlichen Be
deutung nicht iiberschiitzt .werden: Eine auf breiter Basis auf
gebaute Untersuchung iiber die Mandschu-Zeit liiBt ·erkennen, 
dafi in dieser Periode die direkten Einkommen aus Beamten
pfriinden und Lizentiatenfunktionen aller Art die wichtigste 
Einnahrnequelle der Oberschicht darstellten, wiihrend die Ein
kiinfte aus Landbesitz in der Sumrne weniger als ein Drittel aus
machten.2& 
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verbindungen der Li
zentiatenfamilien beschriinkten sich nicht auf die Landwirtschaft; 
auch rnit dem in der Sung-Zeit aufbliihenden GroBhandel ent
wickelte sich eine rege Zusammenarbeit - zum Schaden des Staa
tes (durch Steuernachliisse an die Begiinstigten) und der Ver
braucher, die die staatlic:h genehrnigten Preise bezahlen rnuBten. 
Im ganzen beruhte die Starke der Oberschic:ht doch weniger auf 
der Ausiibung adrninistrativer und politisc:her Funktionen oder 
Besitz als auf ihrer inneren Geschlossenheit. Sie lebte aus dem, 
trotz vielen Riickschliigen immer wieder erneuerten, konfuziani
schen Erbe, und die Staatspriifungen allein sorgten dafiir, daB 
auch die nachwachsenden Generationen es sich f.finveriindert zu 
eigen machten. Die Priifungsaufgaben waren und blieben auf die 
klassischen Fiicher - Philosophie, Ethik und Geschichte - abge
stellt; die von Einzelnen immer wieder unternommenen Ver
suc:he, die Ausbildung zu spezialisieren und praktischer zu ge
stalten, verrnochten sic:h nic:ht durc:hzusetzen.27 
Der Gefahr eines zunehmendcn Forrnalismus verrnoc:hte sie frei
lic:h nicht zu entgehen; auch die humanistisc:hc Bildung Europas 
ist ihr ja zeitweilig erlegen! Aber eben hier, in der Absage an 
den Positivismus, im konsequenten Festhalten an der Humanitas 
lag auch ihre typusbildende Kraft. Konfuzius hatte gelehrt, daB 
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die Dinge von selbst ins Lot kommen, wenn man die Fiihrung 
den rechten Mannern iiberlaBt. Seitdem gait, von Ausnahme
zeiten abgesehen, in China der Grundsatz, man -miisse mehr_ 
<lurch Manner als ··durch Gesetze regieren. Diese Manner aber 
konnen auch nur <lurch Manner herangebildet werden, die selbst 
im gleichen Geiste gebildet sind. 
Im Volke sicherte dem Lizentiaten schon das Monopol der Be
herrschung einer so unvergleichlich schwierigen Schrift - und 
der nur iiber sie zuganglichen Bildung, die wieder Voraussetzung 
jedes sozialen Aufstiegs war - Respekt und ehrfiirchtige Bewun
derung; auch waren sie <lurch eigene Kleidung mit je nach 
Dienstrang wechselnden Abzeichen und durch weitere Privilegien 
wie Befreiung von Arbeitsdienst und entehrenden Strafen sicht
bar · aus der Masse herausgehoben. In Zeiten sozialer Garung 
wurde ihre Vorrangstellung zeitweilig von der Woge revolutio
naren Hasses iiberflutet; war diese verebbt, erwies sich, daB der 
alte Bau noch stand. 
Den kaiserlichen Absolutismus aber, der ihre Opposition oft mit 
harter und blutiger Gewalt niederzwang, iiberlebten sie durch 
ihre Unersetzbarkeit. Wenn sie gem den konfuzianischen Spruch 
zitierten "Zwischen den vier Meeren sind alle Menschen Brii
der" 28, so meinten sie damit, wie der Zusammenhang des Zitats 
deutlich zeigt, nicht dasselbe wie Schiller mit seinem "Alie Men
schen werden Briider", sondern wollten ihrer, der Lizentiaten
schicht, Solidaritat zum Ausdrudc bringen. 

Geist und Macht standen nicht gegeneinander 

Diese Solidaritat hatte sich schon friih gebildet: Als die Konku
bine eines Fiirsten der Han-Zeit iiber einen Beamten lachte, tra
ten seine samtlichen am Hof tatigen Kollegen so lange in den 
Streik, bis die Dame hingerichtet wurde. 29 Welcher Abstand zu 
den linientreuen Kanpu ( = Kader) des kommunistischen Funk
tionarskorps, mit denen allzu eilige Betrachter die ·alte chinesi
sche Oberschicht vergleichen wollten - und von denen sie schon 
darch ihre Bildung weltenweit verschieden ist! 
Bei allen dramatischen W echselfallett ihrer Geschichte hat diese 
Elite zwei Jahrtausende iil:Jerdauert und sich, neben dem Fami
lien.system, als die zweite tragende Siiule des klassischen China 
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bewiihrt. In sic.h selbst durc.h das konfuzianisc.he Kulturerbe kon
servativ, ja traditionalistisch bestimmt, blieb sie zugleich mit 
dem Staat institutionell fest verbunden; damit war die sonst -
auch in RuEland - so gefiihrlich explosive Spannung zwischen 
Mac.ht und Geist weitgehend neutralisiert und dem Entstehen 
einer staatsfremden revolutioniiren oder gar anarc.histisc.hen ln
telligenz vorgebeugt. Die Existenz der als Sc.hriftsteller, Gelehrte, 
Kiinstler tiitigen _ Intellektuellen war ja gerade durc.h die von 
ihren Verwandten und Gesinnungsgenossen im Staatsdienst ge
haltenen Positionen gesic.hert; sollten sie diese Basis selbst unter
minieren? Au.Berdem hatte die Regierung iiber die Zulassung 
zu den zentralen und regionalen Staatspriifungen die Moglich
keit, Umfang und Zusammensetzung der Oberschicht zu manipu
lieren, unerwiinsc.hte Elemente fernzuhalten oder zuriickzudran
gen und frisc.hes Blut zuzufiihren. 
Auf die zahlreic.hen Rangstufen besonders der hoheren Beamten 
samt den von ihnen ausgeiibten Funktionen, damit auc.h auf den 
Aufbau des ganzen staatlic.hen Apparats niiher einzugehen, liegt 
schon jenseits der in diesem Buc.h zu erorternden Frage; hier 
geniigt der Hinweis, daB eine so strenge und differenzierte Hier
arc.hie wesentlic.h zur Stabilitiit, das heiBt aber auch, zur fort
schreitenden Erstarrung dieser Biirokratie beitragen mu.Bte. 

Keine echte Selbstverwaltung 

Mit einem so kleinen Beamtenkorps auszukommen, war deshalb 
moglich, weil die Verwaltungsaufgaben auf dem Lande an nicht
beamtete Beauftragte delegiert waren, und zwar ~ c.ht nur an die 
uns schon bekannten "Anwiirter", sondern auc.h f n eine Anzahl 
weiterer Organe. In diesen letzteren hat man bis vor kurzem 
Beweise einer hochentwickelten Selbstverwaltung erkennen wol
len; Hsiao Kung-tschao so hat jedoc.h neuerdings nachgewiesen, 
daB auc.h sie als Instrumente der Regierung zu gelten haben. 
lhre Funktioniire wurden von den Kreisverwaltungen ernannt 
und konnten jederzeit abberufen werden. 
Das Pao-tschia (zehn Haushalte = ein Pai, zehn Pai = ein 
Tsc.hia, zehn Tschia = ein Pao) war eine Art von Blockwart-Sy
stem. Es gab der Verwaltung mit Hilfe laufend zu fiihrender 
Listen jederzeit Aufsc.hlu.B iiber Bevolkerungszahl und -bewegung, 
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erfiillte also eine der Aufgaben unserer Standesiimter. Das Pao
tschia-System" gab. es seit der Sung-Zeit; besonders wurde es von 
den Mandschu-Kaisern gepflegt. Die Kuomintang h·at es iibernom.
men. Sogar die Japaner bedienten sich seiner wiihrend des Zwei
ten W eltkrieges in den von ihnen besetzten Gebieten, und in die
ser Phase babe ich es noch erlebt. Wir batten, als wir uns in dem 
1941 iiberfiillten Schanghai niederliefien, nur die teuerste Woh
nung in einem Hochhaus der franzosischen Konzession bekommen 
konnen. Da der Rang eines Dieners vom Preis der von ihm be
freuten W ohnung abhing, wurde der unsere automatisch Tschia
tschang, das heifit Chef der rund hundert in dem Hause leben
den chinesischen Familien, Es war ein rein formales Amt, das 
ihm, von der Fiihrung von Namenslisten abgesehen, wenig Miihe 
bereitete, aber mich (nicht ihn!) manches Geld kostete, da er bei 
allen moglichen Gelegenheiten Geschenke zu vergeben hatte, 
deren Grofie mein (und sein) .Gesicht" bestimmte. 
Die Einziehung der Grundsteuer, seit der Sung-Zeit auch der 
Ablosungsbetriige fiir die sta11tlichen Frondienste, war dem Li
tsdiia-System iibertragen: Jeweils hundertzehn Haushalte waren 
bier in ein Li zusammengefafit und zahlten gemeinsam ihre 
Steuern an die Kreisverwaltung, wobei von den hundertzehn 
Haushaltsvorstiinden zehn das Einsammeln der Steuern in je elf 
Haushalten zu besorgen hatten. 
Die Funktioniire einer dritten Institution, des Hsiang-yiie, hatten 
am Ersten und Fiinfzehnten jeden Monats-bis ins kleinste Dorf 
hinab - die wichtigsten Regierungsgrundsiitze offentlich zu ver
lesen und die Regierungstreue der Bevolkerung zu iiberwachen. 
Wir haben es somit in China mit einer biirokratischen Monarchie 
zu tun, die das Reich mit einem kleinen Beamtenapparat, aber 
unter Heranziehung einer grofien Zahl sonstiger nichtbeamteter 
Fun.ktioniire und einiger halbstaatlicher Kontrollorgane verwal
tete. Von einem totalen Staat war dies weit entfemt, noch weiter 
freilich von einer Demokratie, da von echten Selbstverwaltungs
korpern, wie dargelegt, nicht gesprochen werden kann, Dal! auch 
die Stiidte mit ihren Ziinften und Gilden (rein gewerblichen Zu
sammenschliissen, nicht politischen Organen) keine demokratische 
oder wenigstens vordem<1kratische Funktion ausiiben konnten, 
wurde ebenfalls schon erwiihnt. So gab es also in China keinerlei 
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demokratische Ansatze, gab es keine organisierten·Gruppen, wel
che den Kaisem eine Verfassung h_atten abtrotzen konnen . 

•. . . aus guten Miinnern keine Soldaten" 

Eine eigentlich militarische Karriere gab es nicht: das militarische 
Amt war ein Staatsamt wie andere und kein sehr begehrtes. 
Denn im Vergleich zu Europa besaBen die Trager der militari
schen Macht kei11 besonderes Ansehen; mindestens galt dies im 
letzten halben Jahrtausend chinesischer Geschichte. Gerade die 
beiden fremden- Dynastien der Mongolen und der Mandschus 
haben dem Reich iiberaus lange Friedensperioden gebracht. Dies 
hatte zur Folge, daB die Soldaten - seit der Sung-Zeit waren es 
Soldner - als recht iiberfliissig betrachtet wurden und keine groBe 
Achtung ·genossen, wie das aus einem der bekanntesten Sprich
worter Chinas hervorgeht: .Aus gutem Eisen macht man keine 
Nagel, aus guten Mannern keine Soldaten." Man hielt nicht vie! 
von Leuten, die ihre Familie verlieBen und das Risiko auf sich 
nahmen, in der Fremde begraben zu werden, wo doch der Mei
ster gelehrt hatte: .Solange die Eltern leben, soll man nicht in 
die Fremde ziehen." 31 

Das zog auch die militarische Fiihrungsschicht Chinas in Mit
leidenschaft, obwohl sie sich wie die zivile <lurch Examen rekru
tierte und also ebenfalls dem Lizentiatenstand angehorte.32 Hin
ter der Bedeutung und dem Ansehen der zivilen Beamten blieb 
sie weit zuriick. 1hr Stil war nichts weniger als martialisch; sogar 
die Erobererstamme verloren alsbald ihre kriegerischen Gewohn
h~iten: Bereits hundert Jahre nach der Gewinnun~ Chinas waren 
die mandschurischen Garnisonen militarisch unbrauchbar. 33 We
gen der GroBe des Reiches war zudem die Befehlsgewalt zersplit
tert. Als im neunzehnten Jahrhundert die Zeit der Bewahrung 
kam, erwies sich das chinesische Militar als hoffnungslos unfahig 
und veraltet. 

Die Sitte stand uber dem Gesetz (aufler bei den . Legalisten" ) 

Die Autoritat der Mandarine dagegen wurde dadurch noch mehr 
gehoben, daB sie zugleich die richterlichen Funktionen wahrzu
nehmen hatten und dabei weitgehend nach Ermessen entschie
den. Sie waren weit weniger als die europaischen Richter an die 
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Paragraphen eines geschriebenert Rechts gebunden.34 Zwar kennt 
auch die chinesische Geschichte eine ausgepragt, ja schroff lega
listische Periode: die der Vorbereitung und Begriinclung des ab- .. 
solutistischen Zentralstaats durch die Tschin, die sich unter dem 
"Ersten Kaiser-.. 221 v. Chr. ganz China unterwarfen. Diese 
sogenannten Legalisten wollten nichts der von ihnen negierten · 
selbsttiitigen Einsicht der Untertanen iiberlassen, sondern miig
lichst das ganze Leben gesetzlich erfassen und ordnen und die 
strikte Einhaltung dieser Gesetze durch drakonische Strafen er
zwingen. Doch mit der Dynastie selbst ging - sch on im J ahre 
207 v. Chr. - auch die Herrschaft dieser ldeologie wieder zu 
Ende. 
Die Auseinandersetzung dariiber, ob und in welchem Umfang 
Gesetze gut seien, blieb noch jahrhundertelang ein beliebtes 
Thema der Philosophen, aber auch hier erwies sich der; konfu
zianische Geist als der starkere. Er aber stand zur Auffassung der 
Legalisten in diametralem Gegensatz; man kiinnte ihn geradezu 
auf den Begriff der liberalen Devise bringen: So wenig Staal 
(und Gesetze) wie miiglich. 

Der Meister spradt: "Wenn man durdt Erlasse leitet und durdt 
Strafen ordnet, so weidtt das Volk aus und hat kein Gewissen. 
Wenn man durch Kraft der Tugend leitet und durch Sitte ordnct, so 
hat das Volk Gewissen und erreicht <las Gute." 
Der Meister sprach: "Erhaben war die Art, wie Schun und Yii [halb
gesdtidttliche Herrscher der Friihzeit] den Erdkreis beherrsdtten, 
ohne daB sie etwas dazu ta ten." 35 

Der Meister wiederum folgte bier uralter chinesischer Weisheit. 
Von alters her stand die rechte Sitte (Li) iiber dem Gesetz (Fa), 
und schon im sechsten vorchristlichen J ahrhundert fin den wir die 
Satze: .. 

"Die alten Herrsdter sdtrieben die Grundsiitze ihres Strafverfahrens 
nicht auf, denn sic fiirchteten, einen prozeBsiichtigen Geist im Volk 
zu wecken. Aber da nicht alle Verbrechen verhindert wcrden kon
nen, stellten sie die Barriere der Gercchtigkeit auf, lcnkten das 
Volk durch Verwaltungsanordnungen, behandclten es nach dem 
Herkommen, sdtiitzten es nach bestem Wissen und Gewissen und 
umgaben es mit Wohlwollen ... Im habe sagen horen, ein Staat 
besitze die meisten Gesetze, wenn er dem Untergang nahe ist." 36 
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Unter diesen Umstiinden konnte auch keine juristi~cpe.Literatur 
entstehen, so sehr es sonst die chinesischen Gelehrten lieben, die 
alten Texte immer wieder neu zu kommentieren. Was nun die 
Anweridung der Gesetze in der Rechtsprechung betrifft, so ist 
nicht zu vergesse·n, daB ein groBer Tei! . der gegen Moral oder 
Eigentum verstoBenden Vergehen schon innerhalb der Familien 
und Sippen geahndet wurde. Fiir die Einstellung zur Justiz selbst 
sind die beiden Zitate bezeichnend, von denen <las erste aus der 
Ming-, das zweite ... aus der Mandschu-Zeit stammt: 

. Der Kaiserliche Hof muB streng sein im Formulieren der Gesetze 
und die Beam ten milde in deren Anwendung." 
.Das Gesetz ist eine einheitliche Norm, aber die Situationen koin
men in tausend Variationen vor. Wer das Gesetz unter Beriicksich
tigung der Situation anwendet, vermeidet es, die Harmonie der 
natiirlichen Ordnung zu storen." 37 

Der Gegensatz zwischen Legalisten und Konfuzianern beschriinkt 
sich jedoch nicht auf die Lehre von den Gesetzen, sondern 
durchdringt die gesamte Auffassung des Staates bis hinauf zu 
den Rechten und Pflichten des Kaisers. Die Tschin-Fiirsten dach
ten und handelten wie orientalische Despoten. Einer von ihnen 
lieB Untertanen bestrafen, die zu Ehren seiner Genesung von 
einer Krankheit einen Stier geopfert hatten; denn, so sagte er, 
zwischen Untertan und Herrscher ist Liebe nicht am Platze, nur 
reiner Gehorsam.ss Ahnliche Geschichten gab es von dem viel
leicht bedeutendsten :M;inister und Gesetzgeber dieses Regimes, 
Schang Yang. Wer seine Gesetze kritisierte, wurde hingerichtet, 
wer sie lobte, wurde nicht minder bestraft, weil er sich iiberhaupt 
ein Urteil angemaBt hatte. r/1 

Des Meisters Anforderzmgen an die Regierenden 

Konfuzius und seine Nachfolger dagegen stellten auch den Herr
scher unter das Sittengesetz; dessen Autoritiit sollte sich auf das 
persiinliche Vorbild griinden. 

Der Meister sprach: "Wer kraft seiner Tugend herrscht, gleicht dem 
Nordstern, der verweilt an seinem Ort und alle Sterne umkreisen 
ihn." ' 

Tschi Kang fragte einmal den Meister nach dem W esen der Re
gierung und erbat seinen Rat wegen des Riiuberunwesens. 
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Der Meister sprach: "Regieren heiBt recht machen. Wenn Eure Ho
heit die Fiihrung . iibernimmt im Rechtsein, wer wollte es wagen, 
nicht recht zu sein? .. . Wenn Eure Hoheit nicht gierig ware, das 
Volk wiirde nichf stehlen, und wenn Ihr es dafiir belohnen -
wiirdet." 30 

Und der konsequente Konfuzianer Meng-tse scheute sich nicht, · 
offen auszusprechen: "Das Volk ist das Wichtigste, die Altare 
das Zweitwichtigste, der Fiirst das Unwichtigste." 40 

So standen sich fast in allen Punkten die beiden Staatslehren 
unversohnlich gegeniiber: Fiir die Legalisten war der Mensch ein 
unmoralischer Egoist; Konfuzius dagegeri glaubte, der Mensch 
sei besserungsfahig. N ach den Legalisten waren die Mensch en 
fiir den Staat und dessen Herrscher da; fiir Konfuzius standen 
Mensch und Gesellschaft im Vordergrund. Die Legalisten woll
ten die Menschen durch Strafe un_d Belohnung zum Gehorsam 
bringen; Konfuzius zog es vor, sie durch Erziehung und Beispiel 
zur natiirlichen Ordnung der Sitte zu fiihren. Die Legalisten 
wandten das Gesetz mit eisemer Harte in allen Fallen gleich an; 
die Konfuzianer traten fiir eine flexible Rechtsprechung ein. Die 
Legalisten brauchten Beamte, die als blinde Werkzeuge aus
schlieBlich den Willen des Herrschers ausfiihrten; Konfuzius 
wollte die Verwaltung des Staates in die Hiinde sittlich iiber
legener Manner legen, die zwar dem Herrscher loyal dienten, 
letzten Endes aber dem Himmel verantwortlich waren. Was Kon
fuzius wohl in Wirklichkeit wollte, war die Herrschaft der Edlen, 
unabhangig von Geburt und Erbrecht; aber so eindeutig konnte 
er das nicht sagen, da es die erblichen Herrscher nun einmal 
gab. 41 Darum war es eben auch keineswegs eine demokratische, 
sondem eine aristokratische Ordnung im eigentlichen Sinne des 
Wortes ( = Herrschaft der Besten), die hier angestrebt wurde. 

Dt'I" Meister sprach: "Man kann das Volk dazu bringen, dem Recht 
zu folgen, aber man kann es nicht dazu bringen, das Rechte zu 
vcrstehen." 
Der Meister sprach: "Wer nicht das Amt dazu hat, der kiimmere sich 
nicht um die Regierung." •• 

Wie handelten aber die Kaiser (oder die sie lenkenden Ratgeber) 
wirklich? Die Frage ist audr fiir unser Thema von Interesse, denn 
da die chinesische Monarchie bis zum SchluB keine Verfassung 
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kannte, bing die Autoritat der Institution entscheidend von den 
sie handhabenden Mannern ab. Natiirlich kann man bier keine 
einheitliche Linie erwarten. Vielleicht kiinnte man sagen: Viele 
Kaiser waren der Meinung, der Konfuzianismus sei die rechte Ge
sinnung fiir die ·Regierten (einschlieBlich der Lizentiaten), sie 
selbst aber hielten sich besser an die Grundsatze der Legali
sten. 43 

Aber es fehlt auch nicht an Zeugnissen eines hochgespannten kai
serlichen VerantwortungsbewuBtseins, das den konfuzianischen 
Forderungen nichts schuldig blieb. Eines der groBartigsten Do
kumente dieser A~t ist der Rechenschaftsbericht, den der bedeu
tende Mandschu-Kaiser Kang Hsi (1661-1722) zu seinem sieb
zigsten Gebur.~stag verfaBte: 

.Ich bin· sieben Jahrzehnte alt und habe den Thron iiber fiinfzig 
Jahre inne. Die Welt ist einigermaBen in Frieden, und innerhalb 
der vier Meere herrscht Ordnung. Ich habe zwar eine Verschiine
rung der Sitten nicht herbeifiihren kiinnen und babe auch nicht zu
wege gebracht, daB die Familien ihr Auskommen haben und das 
Volk Geniige hat; aber ich bin unermiidlich tiitig gewesen und stets 
voll griiBter Achtsamkeit und habe mir Tag und Nacht auch nicht 
die kleinste Nachliissigkeit gegiinnt. Die letzten zehn Jahre sind in 
der Anspannung von Geist und Kraft voriibergegangen. Sind sie 
nicht alle ausgefiillt gewesen durch die Worte Miihe und Arbeit? ... 
Die Beamten dienen, solange sie dienen kiinnen, und setzen sich zur 
Rube, wenn sie sich zur Ruhe setzen kiinnen. Wenn . sie alt sind, 
dann geben sie die Regierungsgeschiifte ab und kehren heim, herzen 
ihre Kinder und spielen mit ihren Enkeln und kiinnen sich mit ihren 
Liebhabereien beschiiftigen. Der Fiirst aber muB sich sein ganzes 
Leben Jang anstrengen." 44 I /I 

Mittler zwischen Kosmos und irdischer Welt . • Mandat des Himmels" 
Ein zweites Zeugnis macht den metaphysischen Hintergrund die
ses hohen Ethos verstandlicher. Der Kaiser ist in seiner Person 
der Mittler zwischen der himmlischen und der irdischen Welt. 
Seine hiichste Aufgabe ist daher die Ordnung der Beziehungen 
zum Kosmos und die Ausiibung der entsprechenden Riten; in der 
Pekinger Periode der Monarchie vor allem an den beriihmten 
Tempeln des Himmels und des Ackerbaus im Siiden der Stadt. 
Er weiB sich daher auch fiir Naturkatastrophen persiinlich ver-
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antwortlich, wie das folgende Gebet des Kaisers Tao Kuang aus 
dem Jahre 18'32 erkennen HiEt: 

"O kaiser!icher l.fimmel, ware die Welt nicht von auBergewohl!.
lichen· WechselfiH!en heimgesucht, wagte ich nicht, auBerorde~tlidie 
Gebete dartubringen. Aber dieses Jahr ist die Diirre hodist unge
wiihnlich. Der Sommer ist . voriiber, und noch hat es nicht gereg
net ... Ich, der Vertreter des Himmels, bin iiber die Menschheit ge
setzt und trage die Verantwortung dafiir, die Welt in Ordnung und 
das Volk in Ruhe zu halten. Obgleich ich mit Ruhe weder schlafen 

_ noch essen kann, obgleich ich von Gram verzehrt bin und vor Sorge 
zittere, ist kein freundlicher und ergiebiger Regen erreicht wor
den ... Hingestreckt bitte idi den kaiserlidien Himmel ... meine 
Unkenntnis und Besdiranktheit zu vergeben und mir Sclbsterneue
rung zu gewahren; denn Unsdiuldige ohne Zahl werden durdi midi, 
den Einen, betroffen. So zahlreich sind meine Verfehlungen, daB es 
schwer ist, ihnen zu entrinnen. Der Sommer ist voriiber, der Herbst 
ist da; es ist wirklich unmoglich, noch !anger zu warten. Indem ich 
mein Haupt auf den Boden schlage, bitte ich den kaiserlichen Him
mel, er miige eilen und gnadige Erliisung gewahren - einen raschen 
und giittlich wohltatigen Regen, um das Leben des Volkes zu 
retten." 45 

Schon in der iiltesten Sammlung historischer Dokumente, dem 
Schu-Tsching (Buch der Urkunden), lesen wir die Worte eines 
Fiirsten aus dem achtzehnten Jahrhundert v. Chr. an sein Heer, 
das er gegen den letzten Hsia-Herrscher fiihrte: 

"Gebt acht auf meine Worte! Nidit meine Wenigkeit wagt es, einen 
Aufstand zu verkiinden; weil der Herr von Hsia sich vie) hat zu
schulden kommen !assen, gebietet der Himmel [Hervorhebung des 
Verfassers], ihn zu vernichten." 46 

Und im ersten Jahrhundert v. Chr. finden wir die Feststellung, 
.ein DbermaE von Regen weise auf des Kaisers Ungerechtigkeit 
hin anhaltende Diirre auf schwere Fehler, die er begehe, allzu 
groEe Hitze iiberfiihre ihn der N achliissigkeit, extreme Kiilte 
eines Mangels an Aufmerksamkeit und Stiirme der. Gleichgiiltig
keit. " 47 In Erscheinungen dieser Art kiindigte sich also die Ver
werfung der Herrschenden an, der Sturz der Dynastie, die das 
Mandat des Himmels verwirkt hatte. Max Weber hat diesen Zu
sammenhang in klassisch. klaren W orten auf den Begriff ge
bracht : 
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"Der chinesische Monarch blieb so in erster Linie ein Pontifex [ d. h. 
Oberpriester]: Der alte ,Regenmacher' der magischen Religiositiit, 
ins Ethische iibersetzt. Da der ethisch rationalisierte ,Himmel' cine 
ewige Ordnung schiitzte, waren es ethische Tugenden des Mon
archen, an denen sein Charisma hing. Er war, wie alle genuin charis
matischen Heri-scher, ein Monarch von Qottes Gnaden, nicht in der 
bequemen Art moderner Herrscher, welche auf Grund dieses Priidi
kates beanspruchen, fiir begangene Torheiten ,our Gott' und das 
heiBt praktisch: gar nicht verantwortlich zu sein ... Er hatte sich als 
,Sohn des Himmels', als der von ihm gebilligte Herr dadurch aus
zuweisen, dafi es dem Volk gut ging. Konnte er das nicht, so fehlte 
ihm eben das Charisma. Brachen also die Fliisse durch . die Deiche, 
blieb der Regen trotz aller Opfer aus, so war dies, wie ausdriiclc
lich gelehrt wurde, ein Beweis, daB der Kaiser jene charismatischen 
Qualitii.ten- nicht besaB, welche der Himmel verlangt." 48 

Praktisch.ist die Konsequenz, dem sichtbar vom Himmel verwor
fenen Herrscher (und Herrschergeschlecht) auch sein Amt zu neh
men, friih - und oft - gezogen worden; es gab ja auch keine bes
sere Rechtfertigung fiir Manner, die entschlossen waren, selbst 
nach der Macht zu greifen. Theoretisch hat sie tinter anderen 
Hsiin-tse im dritten Jahrhundert v. Chr. formuliert: Die Regie
rung ist fiir das Volk da, nicht fiir den Herrscher; ein boser Herr
scher kann abgesetzt werden.49 

Um aber kein MiBverstiindnis aufkommen zu)assen: auch dann 
ging es nicht um eine echte Revolution mit totalem Wechsel des 
Herrschafts- und Sozialsystems; man erstrebte l_ediglich die ·Er
setzung der bestehendeii Dynastie durch eine andere, sei es durch 
irgendeine neue, sei es auch, wenn die bisherige eine fremde war, 
durch die vorausgegangene chinesische. In der Mongolenzeit 
triiumte man von der Restauration der Sung-09nastie, in der 
Mandschu-Zeit von der der Ming. Selbst am Ende der Monarchie 
leuchtet die alte Idee vom Mandat des Himmels noch einmal auf; 
denn die Worte in der Abdankungsurkunde des letzten Man
dschu-Kaisers sind mehr als ein Versuch, in der nicht mehr ab
wendbaren Niederlage wenigstens das Gesicht zu wahren: 

8 

.Die Gedanken des Volkes, des ganzen Reiches neigen heute mehr 
und mehr der Republik zu ... Wohin sich das Herz des Volkes 
neigt, daraus kann man das himmlische Schicksal entnehmen. Wie 
kiinnte ich um des Ruhmes einer Familie willen mich dem wider
setzen, was das ganze Volk Iiebt und haBt?"60 
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Der Gedanke, daB nicht eine Dynastie gestiirzt, sondern die 
Monarchie iiberhaupt abgeschafft werden kiinnte, war erst mit 
den republikanischen Vorstellungen aus Europa und vor allem 
aus Amerika nach·,-C:hina eingedrungen. Bis heute heiBt Revolu: 
tion auf chinesisch Ko-ming = Mandat iindern. Noch Sun Yat-sen 
hatte mit der Parole "Nieder mit den Mandschus, es lebe die Ming
Dynastie!" begonnen; Republikaner wurde er erst wesentlich 
spiiter. Der Tradition nach hiitte er, ja hiitte auch Mao eine neue 
Dynastie griinden miissen; diese Vorstellung ist im Volk noch so 
stark, daB selbst 1957 Bauern in Nordchina im Gespriich mit 
mir Mao als Tien-tse, als Sohn des Himrhels, bezeichneten. Man
che Chinesen miigen im sohnlosen Mao den Kaiser einer nicht
erblichen Monarchie sehen, und es ware nicht iiberraschend, wenn 
die Wetterkatastrophen und MiBernten der letzten Jahre bei 
manchen unter ihnen die Frage aufwiirfen, ob Mao nicht das 
Mandat des Himmels zu verwirken im Begriff sei. 
So las~en Praxis und Theorie der chinesischen Staatslehre keinen 
Zweifel daran, wie falsch es ware, die vertrauten Vorstellungen 
von absoluten Monarchen oder gar orientalischen Despoten unbe
sehen auf den "Sohn des Himmels" zu iibertragen. Wohl war er an 
keine Verfassung gebunden, wohl hob ihn seine religiiise Mittler
funktion hoch iiber alle Menschenhinaus; dies abermachte ihn nicht 
unantastbar und linai;igreifbar fiir die Kritik der Untertanen, die_ 
im, Gegentei.l _ _yon jedem treuen Staatsdiener gefordert war: 

Der Meiste~ sprad1:'" "';. We.r- den Namen eines bedeutenden Staats
mannes verdient, der dient seinem Fiirsten gemiiB der Wahrheit; 
ist das nicht miiglich, so tritt er zuriick." 
Tschi Lu fragte, wie man dem Fiirsten diene. Der Meister sprach: 
"lhn nicht betriigen und ihm ins Gesicht widersprechen." 
Der Meister sprach: "" .. Wenn der Fiirst nicht tiichtig ist und nie
mand ihm widerspricht, mu:B man dann nicht den Untergang des 
Staates erwarten?" 51 

Noch strenger formulierte Meng-tse : 
. Des Fiirsten Verirrungen Einhalt zu tun, kann man ·als Verehrung 
des Fiirsten bezeichnen." 
"Wer seinen Platz in der Nii.he des Thrones hat und nicht remon
striert [d. h. keine Einwii.nde erhebt gegen Ma:Bnahmen, die er fiir 
falsch halt], der fiihrt sein Amt wie ein Nichtstuer zum Zwecke per
siinlichen Gewinns." 52 
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Die Warner- und Mahnerrolle der Hiihergestellten · ist im klas
sischen China sogar im sogenannten Zensorat institutionalisiert 
worden, das einerseits den Kaisern zu einer zusiitzlichen Kon
trolle ihrer Beamten diente, andererseits von jenen als Basis fiir 
Remonstrationen ·gegeniiber dem Kaiser aelbst ausgebaut wurde. 
Solche Kritik war· freilich nicht ungefiihrlich: Nach der groBen 
Remonstration von 1519 zum Beispiel wurden von den Manda
rinen, die gegen den Kaiser remonstriert hatten, 33 eingesperrt, 
107 muBten zur Strafe fiir Tage im Kotau vor dem Palasttor lie
gen, und 146 wurden zur Priigelstrafe verurteilt, an der II star
ben. 53 In grauer Vorzeit entstanden, blieb diese Institution bis 
zum Ende der Monarchie in Geltung und wurde dann sogar von 
Sun Yat-sen und Tschiang Kai-schek als eine der Fiinf Gewalten 
in den Staatsaufbau der Republik iibernommen. 

Der Himmel ist hoch ... 

Nach alledem kiinnte es wundernehmen, daB die Monarchie von 
Sun Y at-sen und seinen Revolutioniiren so leicht und fast wider
standslos entwurzelt werden konnte. Aber war sie in ihrer Jahr
tausende umspannenden Geschichte je wirklich, das heiBt im Be
wuBtsein und den Gefiihlen des Volkes, verwurzelt gewesen? 
GewiB, der Bauer brauchte den .Sohn des Him,mels", der (auch 
wenn er einem ausliindischen Geschlecht entstammte) Mittler 
zwischen Kosmos und Menschen und damit auch fiir das Wetter 
zustiindig war. Aber ger1tde als solcher stand er zu hoch, als daB 
sich ein menschlicher Kontakt, eine emotionale Bindung zu ihm 
hiitte entwickeln kiinnen. In leiblicher Gestalt bekall};er ihn kaum 
'je zu Gesicht, dafiir sorgte schon die GriiBe des 1Reiches. Kein 
Wunder also, wenn ein guter Kenner des chinesischen Dorfes 
feststellen konnte: .Der Wortschatz der Bauern enthielt das 
Wort Beamter, aber nicht das Wort Regierung." 54 .Der Himmel 
ist hoch, der Kaiser ist weit", sagt nicht nur das bekannte russische, 

· sondern auch ein chinesisches Sprichwort 55, und verschiedene 
Quellen bezeugen das Liedchen chinesischer Bauern, das die Satze 
enthiilt: 

.Ich pfliige meinen Acker und esse, 
lch grabe meinen Brunnen und trinke. 
Der Kaiser - was geht der mich an?" 56 
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Dem Kaiser zu dienen, das war Sache der Beamten; von ihnen 
erwartete mail Loyalitiit, selbst zu einer schon untergehenden Dy
nastie, s_ogar, wen.n auch weniger, beim Sturz fremdstiimmig~r 
Dynastien.57 Die Kaiser kamen und gingen, und die Dynastien 
stiegen auf una verfielen; aber Acker, Familie und Sippe blieben. 
Die Bauern empfanden in ·ihrem selbstgeniigsamen Leben gar 
kein Bediirfnis; sich fiir ferne Kaiser oder sonstige Helden zu 
begeistern. "Ihre Gefiihlsbediirfnisse sind bereits befriedigt und 
relativ stabil", meinte ein chinesischer Soziologe.ss 
Neben den Sippen stellten fiir viele Chinesen die Geheimgesell
schaften eine zweite Heimat dar. Diese liaben seit Jahrtausenden 
eine schwer zu fassende, aber iiberwiegend doch staats- und auto
ritiitsfeindliche, oft revolutioniire Rolle gespielt. Wir wiiBten 
mehr iiber China, wenn unsere Kenntnis iiber sie nicht so frag
mentarisch ware. DaB sie es ist, lie gt freilich in der N atur der 
Sache. Die Entwicklung der Geheimgesellschaften reicht in die 
Friihzeit der chinesischen Geschichte zuriick; ihre Vielfalt ist nicht 
auf einen einzigen Nenner zu bringen. Manche ihrer Wurzeln 
waren religios-aberglaubisch-sektiererisch (aus taoistischen, bud
dhistischen, spiiter auch christlichen Antrieben kommend), andere 
politisch-nationalistisch, vor allem wiihrend .der Herrschaft frem
der Dynastien; manche hatten sozialen Charakter, wenn breite 
Schichten in ihrer Not keinen anderen Ausweg wufiten als die 
Beteiligung an einer Verschworung gegen die bestehenden Ge
walten, und wieder andere beschriinkten sich, als Selbsthilfe
organisationen, auf bestimmte einzelne Berufsstiinde. Einige Ge
heimgesellschaften waren zuniichst gar nicht geheim gewesen; 
einige iinderten im Laufe ihres Bestehens ihren Namen, andere 
ihren Charakter: in seinen friihesten Anfiingen war der "WeiBe 
Lotos" buddhistisch-religios, spiiter wurde er politisch-revolu
tiom.r, mit der Spitze gegen die mongolische und dann auch 
gegen die mandschurische Fremdherrschaft; einige sanken in Pi
raten- und Banditentum ab; und einige wurden sogar von der 
Regierung fiir deren Zwecke eingesetzt, vor allem die .Boxer" 
der Jahrhundertwende, deren Kampfgeist die Regierung auf die 
"fremden Teufel" ableitete. In welchem Umfang diese Bewe
gungen in der breiten Masse Wurzel gefaBt und dadurch die 
Fundamente des klassischen Staats- und Gesellschaftssystems 
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schon vor dem westlichen Einbruch unterwiihlt, der Revolution 
den Boden bereitet haben, ist meines Wiss ens bish~r im Wes ten 
nicht im einzelnen untersucht worden, auch nicht von den chine
sischen oder russischen Kommunisten. 
Man muB also im Hinblick auf das Verhiiltnis des Chinesen zur 
Freiheit zweierlei unterscheiden: In Sippe und Geheimgesellschaft 
war er nicht frei; dort war er in ein Netz von Beziehungen einge
bunden, zahllosen Regeln und Begrenzungen seiner Bewegungs
und Entscheidungsfreiheit unterworfen. Aber vom Staat war er 
wenig abhiingig. lrn ganzen Reich konnte er ungehindert umher
reisen; einen Personalausweis brauchte er nicht; es gab Gewerbe
freiheit und keine Militiirdienstpflicht. Auch die Justiz griff selten 
genug in sein .. Leben ein; der Staat verliel! sich - in normalen 
Zeiten jedenfalls - darauf, daB die Sippe fiir ein geordnetes Ver
halten des Einzelnen sorgte. Einen Staat von der Harte und 
Totalitiit des kommunistischen hat das chinesische Volk seit den 
Tagen des Ersten Kaisers im dritten vorchristlichen Jahrhundert 
nicht mehr erlebt. 

Kulturgefuhl als Nationalgefuhl 

Konnte aber von einem positiven Staatsgefiihl nicht die Rede 
sein, so war im traditionellen China auch das Nationalgefiihl 
wenig entwickelt. Im Inneren nahm die Sippe die Loyalitiits
gefiihle des Einzelnen in Anspruch; nach auBen hatte sich China 
nicht in dauernden Auseinandersetzungen mit anderen gleich 
starken Miichten behaup.ten miissen, sondem sich nach der Ein
schmelzung der Eroberer ruhig weiter zum .Reich der Mitte" 
·entwickeln konnen, das mit seiner iiberlegenen Ma~t und Kultur 
die anderen Volker als Barbaren ansah. Sein kulturelles Ober
legenheitsgefiihl, das sich bis zum BewuBtsein eines chinesischen 
Kulturmonopols steigerte, war so stark, daB das Volk Jahrhun
derte der Beherrschung durch fremde Dynastien ertrug, ohne 

. seine innere Sicherheit zu verlieren. Erst im neunzehnten Jahr
hundert begann es infolge der Herausforderung <lurch den We
sten nationalistisch in unserem Sinne zu werden; bis dahin sollte 
man eher von einem kulturellen als von einem politischen Na
tionalismus sprechen. 

Zur Einheit wurde dieses Volk also in erster Linie durch das 
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gemeinsame geistige Erbe, nic:ht zuletzt - iiber alle Gegensatze 
der Dialekte, · iibei;- alle zeitbedingten Einfliisse von auBen hin
weg - durch die gemeinsame Schrift. Der des Lesens kundig!: 
Chinese von heute- (vielleicht schon nicht mehr von morgen oder 
gar von l 980'J kann, gleichviel, woher er stammt, sowohl die 
mehr als zweitausend Jahre -alten Texte des Konfuzius als eben° 
sogut auch die Morgenzeitung lesen. Diese grandiose Kontinuitat 
ist den Chinesen so selbstverstiindlic:h, daB sie im Unterschied zu 
den Europiiem keinen Historismus entwickelt haben und der 
Bewahrung des materiellen Kulturerbes keine besondere Bedeu
tung beimessen. Wahrend im Westen - auc:h in RuBland - histo
rische Bauten immer wieder restauriert wurden, war die Kaiser
stadt in Peking unter der japanischen Besatzungsmacht - und 
unter Mao - besser gepflegt als in den Jahren der Republik. 
Die~es BewuBtsein der Kontinuitat besc:hrankt sich nicht auf die 
geistige Obersc:hic:ht; es lebt auc:h im Volk, gefordert <lurch zahl
reiche professionelle Gesc:hichtenerzahler und das auch von den 
Massen besuchte, seine Stoffe vielfach der Geschichte entneh
mende Theater. Die Kontinuitat wird aber nicht linear, im Sinn 
einer fortsc:hreitenden Entwicklung empfunden, sondern zyklisc:h: 
an ihren rund zwanzig Dynastien erlebten die Chi.1_1esen immer 
wieder dasselbe Auf und Ab in stiindiger Wiederkehr. Diese Vor
stellung vom Rhythmus der Geschichte trat ihnen gleich im An- . 
fang des populiiren Romans .Die drei Reiche" (aus dem.14. Jahr
hundert) entgegen, der mit den Worten anhebt: .1st das Reich 
lange geteilt, muB es wieder vereinigt werden, ist es lange ver
einigt, muB es wieder geteilt werden." Und sie blieb beherrschend 
bis zum Einbruc:h des Westens, ja noch dariiber hinaus - in dem 
groB angelegten Restaurationsversuc:h der 1860er Jahre, den 
wir im folgenden Kapitel kennenlernen werden. 
Das. Alte, von der Gesc:hic:hte Bestiitigte und Geheiligte war, 
notfalls mit modernen Hilfsmitteln, wiederherzustellen und von 
MiBbriiuchen zu reinigen, nicht aber grundsiitzlidt Neues zu 
schaffen. So schreibt ein englischer Beobachter noch 1869 die be
zeichnenden Siitze: 

.Der Gedanke, eine neue Ordnung der Dinge zu schaffen, die eine 
Verbesserung der alten ware, kommt keinem je in den Sinn ... Eine 
solche Veriinderung wird im Volk weder erwartet noch gewiinscht. 

118 



Das einzige, was man will, ist die Beseitigung gewisser Mifistande, 
die von schlechter Verwaltung herriihren, die Korrektur korrupter 
Methoden, die Bereinigung von MiBbrauchen und die viillige Wie
derherstellung der urzeitlichen Ordnung. Ober diesen Punkt gehen 
die Hoffnungen und Erwartungen nie hinaus." 59 

Eine lineare Richtung hat <las chinesische Geschichtsdenken erst 
seit dem Einbruch des Westens erhalten; sie wird vor allem 
<lurch die Kommunisten forciert. Freilich wird heute noch nie
mand sagen konnen, wie weit sie sich durchgesetzt hat. Verstiind
lich wird das starre Beharren erst aus jenem BewuBtsein gei
stig-sittlicher Oberlegenheit, das auch aus den beiden· Namen 
spricht, mit denen die Chinesen ihr Land bezeichnen : Tien-hsia 
( = unter dem Himmel) oder Tschung-kuo, Reich der Mitte. 
Eine rassische Bindung und Beschriinkung des Nationalgefiihls 
aber ist ihnen so fremd, daB sie sich als Nation nicht einmal 
mit einem eigenen Namen von ihrer Umwelt abgegrenzt haben. 
Sie nennen sich nach der groBen Han-Dynastie das Volk der 
Han oder - noch hiiufiger - einfach: Reich-der-Mitte-Leute. Die 
bei ·uns iibliche Bezeichnung China, die (nach einer nicht unbe
strittenen These) den Namen der Begriinder des Einheitsstaats, 
der kriegerischen Tschin, auf das Gesamtvolk iibertriigt, wiihrend 
die Russen von Kitaj sprechen (nach dem nichtchinesischen Stamm 
der Khitan, der im IO. Jahrhundert China von Norden angriff) , 
hat in China keinen Eingang gefunden. 

Expansion - Assimilation - Bevolkerungsdruck 

Diese Offenheit der ethnischen Grenzen aber hat, in Verbindung 
·mit der kulturellen Oberlegenheit, dem Volk der i".:'hinesen eine 
besondere Assimilationskraft gegeben; .Chinese" wurde eben, 
ohne Riicksicht auf Abstammung, wer sich in die chinesische 
Zivilisation einzuordnen bereit war. Das wiederum macht erst 
den nach seinem AusmaB wie seiner Dauer - um nicht zu sagen, 

· seiner Endgiiltigkeit - gleich beispiellosen Erfolg der chinesi
schen Expansionsbewegung ganz verstiindlich, die - als ein noch 
heute anhaltender Vorgang - wenigstens in einigen Siitzen skiz
ziert werden muB. 
Diese Expansion hat, wie man weiB, die Chinesen bis zum 
Himalaya und tief in die Inselflur Indonesiens gefiihrt. Sie ist 
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von bedeutenden Herrsdiern planvoll gefordert worden; sdion 
der .Erste Kaiser~ (drittes Jahrhundert v. Chr.) schickte eine 
halbe Million Mens5hen in das .tropisdie Sibirien" Chinas, in die:.. 
heutigen -Provinzeii Kwanghsi und Kwangtung, und ordnete die 
Bildung einer Militiirgrenze mit Siedlungen von Wehrbauern an. 
Aber sie war dodi mehr als nur Ausdruck staatlicher Machtpoli-• 
tik: miiditige spontane Bewegungen kamen hinzu. Die Chinesen 
fluteten in groBen Wellen immer wieder in den Siidteil des Lan
des, oft -audi iiber seine heutigen Grenzen hinaus; in neuester 
Zeit audi nach Norden, vor allem in die Mandsdiurei, die bis 
zum Ende der Mandsdius als Stammlanci der herrsdienden Dy
nastie Einwanderern versdilossen war und deren diinesisdie Be
viilkerung dann innerhalb weniger Jahrzehnte von einigen Tau
senden auf vierzig Millionen hinaufsdinellte. Eine widitige Bin
nenwanderung in westlidier Richtung erfolgte nodi wiihrend 
des letzten Krieges mit Japan, als die Mensdien in Sdiaren aus 
den vom Feind besetzten Kiistengebieten ins lnnere flohen. Da
bei ist als diinesisdie Besonderheit zu vermerken, daB die Aus
gewanderten die Bindung an ihre Heimatprovinz, ja an ihr 
Heimatdorf iiber Generationen hinweg bewahrten.60 

Man kann sidi mit v. Eickstedt den Gesamtvorgang so vorstellen, 
daB sidi in den bevorzugten Siedlungsgebieten, vor allem am 
Gelben FluB und am Yangtse, immer neue .Druckkammern" bil
deten: war ein Siedlungsraum angefiillt, so barst er, und der 
Mensdienstrom floB in den niidisten weiter.61 

Sdion bei clen Legalisten findet sich ein Hinweis au£ diesen Be
viilkerungsdruck: Bei Han Fei lesen wir, irn Alterturn babe es 
wenig Menschen und also audi wenig Problerne gegeben; jetzt 
aber (im dritten vordiristlidien Jahrhundert) gebe es eine groBe 
und zudern rasch wachsende Beviilkerung . 

• Aus diesem Grunde gibt es wenig Waren und viele Menschen, und 
obgleich die Menschen hart arbeiten, leben sie immer noch schlecht. 
Dabei stehen sie in einem harten Dascinskampf. Selbst wenn die 
Belohnungen verdoppelt und die Strafen verviclfacht wiirden, ware 
es unmoglich, die gestorte Ordnung wiedcrherzustellen." 62 

Quantitativ scheint die darnalige Beviilkerungsbewegung immer
hin noch keine gefiihrlidien AusrnaBe erreidit zu haben, denn 
die Einwohnerzahl, die mehr als ein Jahrtausend lang bei fiinf-
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zig bis sechzig Millionen gelegen haben diirfte, betrug noch beim 
Beginn der Mandschu-Zeit weniger als hundert Millionen. Nun 
aber wurde die Lage ernst, denn in der folgenden langen Frie
densperiode, verstiirkt seit dem Ende des achtzehnten Jahrhun
derts, begann die Bevi:ilkerung rapide zu wachsen und lag zur 
Zeit des Zusamriienpralls mit dem Westen, in der. Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts, bei vierhundert Millionen.63 

Ferner Kaiser - ferner Staat 

Versuchen wir uns im Riickblick die soziale und politische Struk
tur Chinas vor dem westlichen Einbruch noch einmal zu ver
gegenwiirtigen, so tritt uns als ein durchgehendes, ja beherr
schendes Merkmal die ganz andere und dem Europiier vollig 
ungewohnte Abgrenzung zwischen dem privaten und dem offent
lichen Bereich des Lebens vor Augen. Der .Staat" griff in das 
Dasein seiner Biirger weit weniger ein, als es uns seit Jahr
hunderten selbstverstiindlich geworden ist. Einen betriichtlichen 
Tei! seiner Funktionen hatte er an die Sippenverbiinde delegiert, 
andere iibte er <lurch Organe aus, die zwar keine Selbstverwal
tung im strengen Sinn darstellen, aber den Biirgern doch, da 
ihrem eigenen Kreis entnommen, vertraut und nahe blieben. 
Selbst die "Lizentiaten", die Haupttriiger dieses Staates, erschie
nen nicht als ein geschlossenes, nur ihm verpflichtetes, nur durch 
ihn lebendes Beamtenkorps, sondern - da immer nur ein Teil 
von ihnen im aktiven Dienst stand - mindestens ebensosehr als 
ein besonderer Stand mit hi:ichst ausgepriigten Standesinteressen, 

.. deren durchaus privater Charakter wiederum <lurch die starke 
Versippung noch deutlicher wurde. rfr 

- GewiB wurde <lurch diesen, im engeren und weiteren Sinn, .fa
miliiiren" Charakter des Staates ·der Einzelne noch nicht .freier" 
als sein europiiischer Zeitgenosse. Aber in seiner Lebenswirk
lichkeit und darum auch in seinem BewuBtsein traten die staat
lichen Beschriinkungen und Bindungen hinter den privaten zu
riick; er war, weit weniger als in das anonyme und hochstens im 
fernen Kaiser anschaubare Gebilde .Staat", in seinen ganz per
si:inlichen Lebenskreis integriert, der seinerseits van der person
lichsten, privatesten aller Gemeinschaftsformen, der Familie und 
Sippe, beherrscht und getragen wurde. 
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2. RUSSLAND AUCH HIER EUROPXISCH 

Vor diesem Hintergnmd ri.ickt das RuEland der Za;enzeit noch _ 
naher an das i.ibrig~ Europa heran; dies um so mehr, als uns 
ji.ingste Erfahru;g gelehrt hat, daE der vor kurzem noch stark 
empfundene Abstand zum Westen in vielen Stiicken <lurch eine 
geschichtlich bedingte Verspiitung des Ostens auf dem gleichen 
Wege erkliirbar ist und schneller, als erwartet, aufgeholt wer
den kann. Wiihrend sich in China die Sippe, staatlich legitimiert 
und ethisch iiberhoht, bis zum ZusammenstoE mit dem Westen 
behaupten konnte, finden wir sie in RuEland schon zu Beginn des 
geschichtlich i.iberschaubaren Zeitraums als reale Macht fast nur 
noch im Kreis der adligen Geschlechter vor; zu ihrem Zerfall 
mag wesentlich die schon sehr fri.ih erkennbare und i.iber west
liche Vorstellungen weit hinausgehende Binnenwanderung bei
getragen haben. Was blieb, unterscheidet sich nicht wesentlich 
vom Bild der europiiischen Norrnalfarnilie, ehe bei dieser die 
Schrurnpfung zur Kleinstfarnilie von heute begann. Zwar fiihrte -
und fiihrt wohl heute noch - die besondere Freude des Russen 
an der Geselligkeit oft auch die weitere Verwandtschaft bei Fa
milienfesten zusammen; aber ein organisierter Zusamrnenhalt, 
eine soziale Macht, die der chinesischen Sippe vergleichbar ware, 
konnte damit nicht begri.indet werden. 
lnnerhalb der Familie wurde die streng patriarchalische Haus
ordnung des Domostr6j (16. Jahrhundert), mindestens bei der 
Oberschicht, schon fri.ih <lurch die Aufnahme westlicher Bildungs
ideale gelockert; die Bildungspolitik der zweiten Katharina, die 
das beri.ihrnte Srn6lnyj-Institut fiir Miidchen gri.indete (1764) , 
kann als die erste Etappe auf dern Weg zur spiiteren Ernanzi
pation der russischen Frau bezeichnet werden. Dagegen hielten 
Bauefnschaft und Biirgerturn ziih an der alten Ordnung fest 
und boten mit den aus ihr entspringenden Konflikten der Lite
ratur des neunzehnten Jahrhunderts gem geni.itzte Motive, der 
epischen wie der dramatischen Darstellung, der Tragodie wie 
der Satire und Groteske: den hauslichen Autokraten, der tyran
nisch iiber Verrni:igen, Berufs- und Gattenwahl seiner Kinder 
verfiigt und ihnen nur die Wahl zwischen derniitiger Unterwer
fung oder offener Auflehnung liiEt; die junge oder auch iiltere 
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Frau, die aus der Ehe mit einem ungeliebten Mann ausbrechen 
will oder auch wirklich ausbricht _ eine ganze Galerie von Ge
stalten zur .Frauenfrage", aus der etwa die Jekaterina in Alex
ander Ostrowskijs meistgespieltem Drama .Gewitter" (1860) und 
Tolstojs .Anna Karenina" (1877-79) im Gediichtnis geblieben 
sind. Das alles aber die soziale Wirklichkeit wie die literarische 
Erhohung, ist - eu;opiiisch, wenn auch mit der zeitlichen Ver
schiebung des Ost-W est-Gefalles und mit den besonderen Ziigen 
des russischen Temperaments, seiner Derbheit und manchmal 
Wildheit. Eine iiber die Jugendzeit hinausreichende, noch das 
Leben des Mannes umfassende Bindung, eine volle Integration 
des lndividuums wie bei der chinesischen Sippe hat das Familien
leben bei den -Russen so wenig bewirkt wie bei den anderen Viil
kern Europas. 

Im Unterschied zu China: Adel und Leibeigenschafl, 

Um so starker und auf der •untersten Stufe durch Jahrhunderte 
nahezu total, war die Integration des russischen Menschen in 
seinen Stand, seine Klasse. Anders als in China war auf diese 
unterste Stufe, je !anger desto eindeutiger, die Masse der Bauern 
verwiesen. Sie bildeten das breite Fundament des moskowitischen 
Staates, durch ihre Steuer- und noch mehr durch ihre Arbeits
leistung; die Schaffung eines neuen Dienstadels (durch und seit 
Iwan IV., spiiter besonders durch Peter den GroBen und seine 
Nachfolger, vor allem Katharina II.) ware ohne die wirtschaft
liche Sicherung dieses Dienstadels mit Land und .Seelen", das 
heiBt, ohne fiir ihn arbeitende Bauern, nicht moglich gewesen. 
Der urspriinglich auch auf den groBen Giitern vG):ihandene Un
terschied zwischen personlich freien Bauern und Leibeigenen 
wurde dabei zunehmend eingeebnet, da der Grundherr die Ge
richtsbarkeit iiber beide besaB und seit Einfiihrung der .Seelen
besteuerung", das heiBt der Kopfsteuer statt der friiheren Crund
steuer (1722), auch die Steuern - bei persiinlicher Haftung fiir die 
Gesamtsumme - von beiden einzutreiben hatte. In den sechziger 
J~hren des achtzehntenJahrhunderts betrug der Anteil der Leib
eigenen an der Gesamtbeviilkerung schon 45 Prozent, dann stieg 
er in Weniger als zwei Jahrzehnten auf 56 Prozent. 
Diese russische Form der Leibeigenschaft unterschied sich durch 
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ihre Hiirte merklich von der mittel- und westeuropiiischen und 
nur wenig von ·der Sklaverei. So wenig es gesetzliche Grenzen der 
Ausbeutung fiir die tierische Arbeitskraft gibt, galr es im alten 
RuBland eine solche- fiir die menschliche. Es gait - um einen Re-
former aus der-Zeit Peters des GroBen zu zitieren - die Regel: 
.Dem Bauern laB keinen Pelz wachsen, sondern schere ihn kahl · 
wie ein Schaf." 64 Vermieten, Verschenken, Verkauf von Leib
eigenen (samt Familien) waren seit dem achtzehnten Jahrhundert 
praktisch unbeschriinkt moglich, wobei naturgemiiB Fachkriifte die 
hiichsten Preise erzielten; so kaufte Fiirst Potemkin das ganze 
Hausorchester des Graf en Rasumowski j inn 40 000 Rubel. W er 
Geld brauchte, bot die lebende Ware ungescheut in Zeitungen 
aus; erst 1822 wurden solche Verkaufsanzeigen gesetzlich end
giiltig verboten - nicht aber die Verkiiufe selbst. Wie es noch im 
neunzehnten Jahrhundert aussah, zeigt Gogols unsterblicher, 1842 
erschienener Roman .Die toten Seelen". 
Der biiuerliche Widerstand brach in blutigen, zum Teil mehrjiih
rigen Aufstiinden aus, von denen die des Stenka Rasin im sieb
zehnten und des Jemeljan Pugatsch6w im achtzehnten Jahrhun
dert nur die bekanntesten sind; er suchte auch in Massenflucht
bewegungen den Weg in die Freiheit, vor allem in die siidliche 
und siidiistliche Steppenzone, doch auch in die Walder des Nor
dens und Ostens, und das trug nicht wenig zur Ausdehnung des 
russischen lmperiums bei. Gesetzgebung und Verwaltung taten 
ihr moglichstes, auch diesen Ausweg abzuschneiden und die Bau
ern faktisch und rechtlich an den Boden zu fesseln. Nach den Ge
setzen von 1648/49 hatten die .Eigentiimer" das Recht, entflo
hene Bauern noch nach beliebig !anger Zeit, unter Aufhebung 
jeder Verjiihrung, zuriickzuholen. 
Aile Bauern aber, auch die frei gebliebenen, band im griiBten 
Teil ~RuBlands die biiuerliche Bodenbesitzordnung der Ob
schtschina fest an den Boden. Diese, von den Slawophilen des 
neunzehnten Jahrhunderts so schwiirmerisch gepriesen, stammt 
mit ihrem am stiirksten auffallenden Element, der periodischen 
Umteilung des Gemeindelandes, erst aus dem sechzehnten Jahr
hundert. Unter diesem System gehifrten den einzelnen Bauern 
nicht bestimmte Gruadstiicke - sie konnten sie daher auch nicht 
verkaufen -, sondern stand ihnen das Recht auf Nutzung des 
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Landes zu, das als Ganzes Gemeindebesitz war und (Haus und 
Garten ausgenommen) auf die einzelnen Familien des Dorfes, 
gewohnlich nach deren Kopfzahl, umgelegt wurde. Die Dorf
gemeinde ( = Mir) haftete zugleich als Ganzes fiir die Bezahlung 
der Steuem sowi·e - nach der Agrarreform von 1861 - der Ab
liisungsschuld fiir ihr aus der Grundherrschaft herausgelostes 
Land, aber auch fiir das zu stellende Rekrutenkontingent; femer 
nahm sie nunmehr die vormals vom Gutsbesitzer ausgeiibte poli
zeiliche Aufsicht ~ahr. So gibt auch sie sich, wie die besproche
nen chinesischen Einrichtungen, mehr als Instrument des Staates 
denn als Selbstverwaltungsorgan _zu erkennen. Die in solchen 
MaBnahmen sichtbare lnteressengemeinschaft von Staat und 
Grundbesitz ·wurde durch die von Peter begonnenen Reformen 
nur noch verstiirkt - wie hiitten die Bergwerke und Manufaktu
ren, die Kana.le und Hafen und nicht zuletzt die neue Haupt
stadt ohne eine Reservearmee von Zwangsarbeitern entstehen 
kiinnen! 

Mittelstand - ohne praktische Bedeutung 

Das stii.dtische Biirgertum konnte schon zahlenmii.Big den Gang 
der Entwicklung nicht wesentlich beeinflussen. Die politisch in
aktive Schicht der Handwerker braucht uns hier nicht aufzuhal
ten. Wichtigerwar derStand der Kaufleute. 1hr Unternehmungs
geist lieB sich durch die geringe Einschiitzung der irdischen Giiter 
in der kirchlichen Lehre (Jermolaj-Erasm und Wassian Patrike
jew [beide im 16.Jahrhundert] erklii.rten geradezu, Reichtum sei 
das Produkt von Raub &5) so wenig stiiren wie der ihrer westlichen 
Berufsgenossen. Die Weitrii.umigkeit ihrer Untdtliehmungen ist 
erstaunlich. Das beriihmteste Beispiel dafiir waren die Stroga
nows, die unter Iwan IV., und zwar mit seiner Hilfe, beiderseits 
des Ural ein Wirtschaftsimperium aufbauten. Auch die groBen 
Messen, von Nishnij-Nowgorod vor allem (seit 1550), strahlten 
in ein weites Hinterland aus. Dagegen verlor die Stadtrepublik 
Nowgorod am Wolchow mit der politischen Unabhiingigkeit 
(1478) ihre Bedeutung, und spiiter hat sich keine der russisc:hen 
Stiidte zu einer Selbstiindigkeit zu erheben vermocht, die der 
westlicher Stadtgemeinden vergleichbar ist. Wie weit der Wille 
zur Initiative und Selbstverantwortung erschlafft und der Adel 
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iibermiichtig war, zeigt das Scheitern des von Peter und noch
mals von Katharina .II. unternornmenen Versuchs, den wirtschaft
lichen Aufbau dur<,h eine beschrankte Selbstverwaltung det _ 
Stiidte zu fieleben. Erst im folgenden J ahrhundert war die Zeit 
fiir einen neuen ".A.nsatz reif; die 1864 erneuerte Selbstverwaltung 
auf Kreis- und Gouvernementsebene (Semstwo) gewann kriiftige
res Leben und wurde auch in den innenpolitischen Auseinander
setzungen der folgenden Jahrzehnte aktiv; sie blieb allerdings 
dem Weisungsrecht der Gouverneure unterworfen und des Reclits 
des Zusammenschlusses zu einer Gesamtrepriisentation beraubt. 

Elitenbildung ohne Plan 

Die Erscheinung des chinesischen Lizentiaten ist weder in RuB
land noch im "Westen" vorstellbar. Das charakteristische Phiino
men der russischen "lntelligenzia" konnte sich erst bilden, als 
die Auseinandersetzung mit der westlichen Kultur auf breiter 
Front in Gang gekommen war; aber auch die kaum weniger ty
pische Figur des Tschin6wnik, das heifit des (kleinen und mitt
leren) Verwaltungsbeamten, wie er vor allem von Gogols satiri
scher Feder - besonders im "Revisor" - mitleidlos gezeichnet und 
verewigt wurde - in seiner dumpfen, primitiv-groben, ungebil
deten, wenn auch bauernschlauen Art ein rechter Gegenpol zum 
chinesischenMandarin-gehort schon der jiingeren Zeit an; denn 
erst Zar Alexej und sein Sohn Peter der GroBe hatten mit dem 
Aufbau eines Korps von bezahlten Berufsbeamten begonnen, in 
dem auch die Sohne des Adels, soweit sie nicht Heer und Marine 
vorzogen, zu dienen hatten und das iiber die hoheren Range auch 
Biirgerlichen den Zugang in den Adel eroffnete. 
Die Verwaltung wie die Heeresorganisation des alten RuBland 
hatte, nach der Zerschlagung und Entmachtung des bojarischen 
Hochag.els durch lwan IV., auf dem neu erwachsenen Dienst
adel geruht, der von den Zaren mit Dienstgiitern ausgestattet 
wurde. Die herrscherliche Willkiir der spiiteren Zaren hat auch 
ihnen hart mitgespielt; die Geschichte kennt zahllose Namen von 
Giinstlingen - oft Miinnern niederer Herkunft - die von Peter, 
von den Zarinnen Anna, Elisabeth und Katharina II. in den 
Adelsstand erhoben wurden, Eines hat der russische Adel, die 
russische Oberschicht nicht gekannt: den Horror vor der korper-
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lichen Tiitigkeit - im Unterschied zur chinesischen, _qnter deren 
Angehorigen sich viele, wie ich es selbst noch erlebte, die Finger
niigel mehrere Zentimeter Jang wachsen lieBen, zum Beweis ihrer 
Ferne von jeglicher Handarbeit. 
DaB jene altrussische Methode dem chinesischen System der 
Elitebildung durclr Examina nicht vergleichbar ist, liegt auf der 
Hand; der russische Dienstadel blieb an geistiger und stiindischer 
Geschlossenheit hinter der chinesischen Lizentiatenschicht weit 
zuriick und vermothte schon deshalb dem Herrscher nicht mit 
der Souveriinitiit g!!geniiberzutreten, die dort im Zensorat ihren 
stiirksten Ausdruck fand. Hinzu kommt aber - da RuB!and nie, 
wie China, liingere Friedensperioden beschieden waren - das 
bleibende Obergewicht des militarischen Elements iiber das zi
vile; die strengere und in der Sache begriindete Ordnung von 
Befehl und Gehorsarn stiirkte naturgemiiB auch die Autoritiit der 
Zaren selbst. Die Oberleitung des mittelalterlichen Gefolgschafts
verhiiltnisses in das Dienstverhiiltnis des Offiziers zu seinem Mon
arch en und obersten Kriegsherrn vollzog sich in RuBland nicht 
wesentlich anders als in der Armee des Sonnenkonigs oder der
j enigen der groBen Hohenzollern. Das Offizierskorps blieb den 
Zaren iiber alle Erschiitterungen hinweg in personlicher Loyali
tiit verbunden; wenn einzelne Offiziere die Hand zum Zaren
mord boten (Peter III., Paul I.), konnten sie als Retter des Staa
tes (und der Dynastie) vor einem wahnsinnig gewordenen Des
poten auftreten. Die an.<:1.ers geartete Verschworung von 1825 
erfaBte nur einen kleinen Tei! des Offizierskorps. Dagegen ha
hen Tausende von Offizieren der Dynastie noch nach dem bluti
gen Ende der Zarenfamilie die Treue gehalten, f.filirelang als 
,, WeiBe" gegen die Bolschewiken gekiimpft und noch als Emi
granten den iiberlebenden Romanows ihre Ergebenheit bekundet. 

Selbstherrsdzer (nicht nur dem •Namen nach) und "V iiterchen" zugleidz 

-Unter solchen l:Jmstiinden konnte eine stiindische Repriisentation, 
wie sie noch wiihrend des 17. Jahrhunderts in Form einer .Lan
desversammlung" (Semskij Sob6r) einige Bedeutung besaB, oder 
gar eine Opposition nicht zu Kriiften kommen, sch on gar nicht, nach
dem sich - beginnend mit Peter - die klassische Form des Abso
lutismus herausgebildet hatte. Dabei ist es - mit Schwankungen, 
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die in der Person des jeweiligen Herrschers· lagen _ bis zur ersten 
Revolution (von 1905) geblieben. Der Zar allein wiihlte, . er
nannte und entlie,B nach seinem Willen die Minister, die our ihm . 
verantwortlic:h waren. Er nannte sic:h nac:h byzaritinisc:hem Vor
bild Selbstherrscb.er (Samodershawez, Obersetzung von grie
chisch Autoktator) und die Untertanen, den Adel eingeschlossen, 
seine "Knechte" (Chol6py); noch Peter der GroBe hat den miich
tigsten Mann nach ihm selbst, Fiirst Menschikow, eigenhiindig ge
priigelt. Nach westlichem Vorbild identifizierte er sich mit dem 
Staat; fiir das Volk aber, und ebenso fiir seine gliiubigen Vor
·ganger auf dem Turon, war die Macht des Zaren von Gott. 
Diese ho here Weihe wurde den GroBfifrsten sc:hon in Chroniken 
des zwolften J ahrhunderts zuerkannt. Zur festen Tradition wurde 
sie, als !wan III. 1503 sein Biindnis mit den Verteidigern des 
kirchlichen Grundbesitzes gegen die monchisc:hen Kritiker an sol
c:her Verweltlichung sc:hloB; die Gegenleistung bestand in der 
Anerkennung und Stiitzung der Autokratie durch die Kirche. 
Wieder war es Jossif von Wolokolamsk, der am lautesten seine 
Stimme erhob. Er lehrte geradezu, der Zar sei der Stellvertreter 
G.ottes auf Erden und darum auch zur Lenkung der Kirche be
ruf en; er sei "der Natur nach allen Mensc:hen iihnlich, der Ge
walt nac:h ab'er dem hochsten Gott". Kraft solc:her Vollmacht rief 
I wan IV. seinen Gegnem zu: "Wer sic:h gegen die Staatsmacht 
erhebt, erhebt sich gegen Gott", da sie ihre "Befehle von Gott 
aus erhiilt" und auc:h "mit Furc:ht selig mac:hen" soll ; und der tief 
fromme Zar Alexej sagte zu einem Untertan, der seinen Befehl 
nic:ht ausgefiihrt hatte: "Wern gehorchest du nicht? Christus 
selbst! " 
Peter der GroBe hat spiiter das Biindnis von Turon und Altar 
auf seine Weise abgewandelt, indem er den Patriarchen durch die 
Behorde des Heiligen Synod ersetzte, in der der von ihm (also 
nichJ; von der Kirche) emanate Oberprokuror das entscheidende 
Wort sprac:h und staatlic:he Behorden das kirc:hlic:he Vermogen 
verwalteten; damit war die Kirc:he der staatlic:hen Kontrolle 
unterstellt und in ihrer materiellen Existenz vom Staat abhiingig 
gemac:ht. Was aber in unserem Zusammenhang wic:htiger ist : 
lndem die Kirc:he den Gliiubigen den Gehorsam gegeniiber dem 
Zaren als gottlichen Auftrag verkiindigte, in Ritus und Gebet 
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immer erneut sichtbar machte, trug sie wesentlich, wenn nicht 
entscheidend dazu bei, "Vaterchen Zar" dem Volk als eine leben
dige Realitat nahezubringen und so die Institution weit fester 
in ihm zu verwurzeln, als es beim fernen "Sohn des Himmels" 
jemals .moglich war. 
Nur zwei Dynastien hat Ru.Bland erlebt - gegeniiber den sieben, 
die (einschlieBlich weibliche Erbfolge) die englische, den acht, die 
(ohne Aufienseiter) die deutsche Geschichte kennt. Und als nach 
dem Aussterben des ersten Zarenhauses, der Rurikiden, mit Mi
chail Romanow ei~e neue inthronisiert wurde, berief man sich in 
der Landesversammlung darauf, daB diese mit der friiheren ver
Wandt war. Ober despotische wie iiber schwache und auch iiber 
minderjahrige Zaren hinweg hielt das dynastische Gefiihl des 
Vo!kes am angestammten Herrscherhaus fest, und selbst Usurpa
toren - wie der aus Drama und Oper bekannte Falsche Deme
trius und der Rebell Pugatschow (t 177 5), der als "wiedergekehr
ter Zar Peter" (III.) auftrat, umgaben sich mit dem Schein dyna
stischer Legitimitat. Die Starke dieser emotionalen Bindung 
trat noch unter dem letzten Romanow zutage: Er selbst segnete 
im Kriege die ausriickenden Regimenter, und aus den ersten Wo
chen nach dem Kriegsausbruch 1914, die ich in Moskau erlebte, 
klingt mir noch der W echselgesang marschierender Kolonnen im 
Ohr: 

Soidatchen! Briiderchen! Wer ist euer Yater? 
Unser Yater ist der Zar, unser grotler Gossudar (= Herrscher) . 

Das russisdie Nationalgefiihl 

. ~ier war also, und zwar in der Oberschicht iend ilfft Volk, was es 
m China kaum gegeben hat: ein positives, in der stark person-

- lichen Auspragung nur noch wirksameres Staats- und National
gefiihl. Zu -ihm hat wiederum die Geschichte wesentlich beige
tragen, indem sie die Russen zwang, sich in schweren und wech-

. selvollen Kampfen zu behaupten, erst gegen die Nomaden der 
Steppen, welche die russische Entwicklung weit tiefer beeinflu.B
ten als die chinesische; spater gegen Tiirken, Schweden, Polen, 
Deutsche. DaB diese Gegner durchweg zugleich Andersglaubige 
Waren, hat dem russischen Nationalgefiihl noch einen besonderen 
Akzent gegeben; oft waren Geistliche seine Trager und Kloster 
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sein Hort, wie zur Tatarenzeit . der Heilige Sergij und dessen 
unweit von Moskau gelegenes, auch durch seine kolonisatorische 
Leistung bedeutendes Dreifaltigkeitskloster. 
Auch gegen die fremden Berater und Spezialisten pflegte das 
Nationalgefiihl- empfindlich zu reagieren. Schon der zweite Ro
manow, Alexej, sah sich genotigt, die Auslander geschlossen 
auEerhalb der Mauem Moskaus in der "Deutschen Vorstadt" zu 
konzentrieren, und als der Patriarch Nikon die Revision der 
Kirchenbiicher nach griechischen Texten begonnen hatte, rief der 
altglaubige Erzpriester Awwakum dem Zaren zu: "Spucke auf 
die Griechen! Du hist doch Russe und kein Grieche. Sprich deine 
Muttersprache." Den spateren Romanows wurden ihre deutsche 
Abstammung und ihre deutschen Frauen vorgeworfen; Geriichte 
iiber angebliche Geheimverbindungen der letzten Zarin (sie war 
vormals eine hessische Prinzessin) mit dem deutschen Feind tru
gen zum Sturz der Dynastie bei. 

Drittes Rom 
Was aber das russische Nationalgefiihl noch starker vom chine
sischen unterscheidet und auch bei den Volkern Europas so aus
gepragt hochstens in Frankreich und England zu finden war: es 
hatte iiber die bloEe Abwehr fremder Gewalt und Beeinflussung 
hinaus einen konkreten, auch dem einfachen Mann faBbaren 
Gehalt: jene uns schon bekannte ldee vom Dritten Rom. In einer 
Zeit, als im Abendland das "Reich" fast zum staatsrechtlichen 
Begriff verblaEt war und auch die Glaubensspaltung als Folge 
der Reformation schon vor der Tiire stand, schrieb im Kloster 
Pskow der Monch Filofej an Zar Wassilij (1505-1533) die stol
zen Worte: 

"Zwei Rome sind gefallen, aber das dritte steht, und ein viertes 
wird es nidit mehr geben . .. Die einzige apostolisdie Kirdie . . . floh 
zu";n Dritten Rom, das ist, in das Neue GroBe Rufiland . .. und der 
groBe fromme russische Zar allein fiihrt und bewahrt sie. " 66 

Diesem Denken war der Fall Konstantinopels (1453) nur die 
gerechte Strafe fiir den "Verrat von Florenz", das heiBt, fiir die 
auf dem dortigen Konzil (1439) von den Griechen in letzter Not 
- um Hilfe gegen die Tiirken zu erlangen - angenommene Union 
mit der romischen Kirche. Der ihm so zugefallenen Schutzherrn-
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rolle gab Jwan III. auch dynastisch Ausdruck durch seine Heirat 
mit Zoe (S6fja), der Nichte des letzten der byzantinischen Kaiser, 
der bei der Verteidigung seiner Hauptstadt den Tod gefunden 
hatte. 
Aus dieser iiber alle Wandlungen und Kampfe weiterwirkenden 
Tradition also kam dem russischen Volk ein gutes Tei! seiner 
nationalen Starke, erst als Kraft zur Selbstbehauptung auch unter 
Fremdherrschaft und dann in langem Abwehrkampf gegen iiber
miichtige Gegner, spiiter als vorwartsdriingende, oft ausgespro
chen aggressive Dynamik, wie sie aus dem zyklischen Geschichts
denken der Chines~n nie entstehen konnte. Sie schuf zugleich, bei 
aller Wiidheit der Machtkampfe und aller Harte der Unter
driickung, eine..,vom Zaren bis zum leibeigenen Bauern reichende 
Gemeinschaft, durch die es fiir die Auseinandersetzung mit dem 
Westen weit besser als jene geriistet war. Auch die periodisch 
wiederkehrenden Bauernunruhen stellten sie nicht in Frage, denn 
die Bauern sahen, in der Regel, ihren Feind nicht im Zaren, von 
dem sie vielmehr Schutz vor ihren Bedriickern erhofften; auch 
spater, nach der Befreiung von 1861, sollte sich ihr Zorn nicht 
gegen ihn wenden, sondern gegen die Gutsherren, die - so mein
ten sie - an die Stelle der wahren, ihnen vom Zaren gegebenen 
Freiheit betriigerisch eine "gefalschte" untergeschoben hatten, 
und auch noch spatere Unruhen wurden mit Hilfe von - nun 
wirklich gefiilschten - "goldenen Zarenbriefen" in Gang ge-
~cht . 

Grundsatzliche Ablehnung des Staates gab es, von nationalen 
Widerstandsbewegungen nichtrussischer Untertanen abgesehen, 
Iediglich bei den Altglaubigen und den zahllosen Sekl:en, aber auch 
hier fast durchweg nur, weil und insoweit sich der Staat mit der von 
ihnen fiir irrglaubig angesehenen orthodoxen Kirche identifizierte 
und sie - zum Tei! mit kaum begreiflicher Harte - seinerseits 
verfolgte. Einzelne Sekten freilich verweigerten in ihrer radi
kalen Verneinung der "Welt" auch Militardienst und Steuer
~ahlung; sie sind auf ihre besondere Art, durch die Ablehnung 
Jeder .Autoritiit, typischer Ausdruck jenes anarchischen Unter
stroms, der in der politischen und sozialen Geschichte Ru6lands 
so leicht mit unberechenbarer Gewalt hervorbrechen konnte im 
geistigen Bereich aber die bedeutendsten Vertreter des Nihilis-
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mus auf russischem Boden erwachsen lielt Man hat versucht, ihn 
mit der Weite und Grenzenlosigkeit des Landes selb,st in Verbin
dung zu bringen, U!Jd in derTat zeigt sich diese Unruhe, zeigt sich
ein ungebiirdig_er Freiheitsdrang am stiirksten dort, wo die alte 
Kosaken- und Grenzertradition lebte, also in den Steppen des 
Siidens und Siidostens; dorther kamen Rebellen wie Rasin und 
Pugatschow (dorther stammten iibrigens im Biirgerkrieg auch die 
hiirtesten Gegner der Roten). · 

* 
Versuchen wir wieder, das Ergebnis der vergleichenden Betrach
tung zusammenzufassen, so zeigt sich klar, daB sich bei der ge
sellschaftiichen und staatlichen Struktur Chinas und RuBlands die 
Vorbedingungen fiir die kommunistische Machtergreifung (und 
Machtbehauptung) noch starker unterscheiden als im Bereich des 
geistigen Lebens. Beiden gemeinsam ist das Fehlen einer frei
heitlichen Tradition, ist die jahrhunderte-, ja jahrtausendealte 
Gewohnung an die Ein- und Unterordnung des Individuums in 
eine nicht selbstgewiihlte Gemeinschaft; aber diese war nach MaB 
und Art im Zarenreich wesentlich anders als im klassischen 
China: Der chinesische Bauer war nicht nur personlich ein freier 
Mann geblieben; auch die iiber sein Leben weitgehend bestim
mende Sippe hielt ihn nie in einer fast totalen Knechtschaft und ' 
Rechtlosigkeit, wie sie dem russischen <lurch die Leibeigenschaft 
- und auch, lange genug, <lurch eine tyrannische Staatsgewalt -
auferlegt waren. Und diese Bindung war durchaus personlicher 
Natur, konnte also nicht in gleichem MaB wie jene als Zwang 
erfahren werden und die ihr Unterworfenen auch an Geist und 
Seele zu Sklaven erniedrigen. 
Blicken wir auf das festgefiigte, in sich ruhende Gesellschafts
system Chinas, so konnen wir mit Riencourt resiimieren: 

"Diese [konfuzianische] Zivilisation hatte, dem Gesetz der Tragheit 
folgend, ohne Unterbrechung Hundertc, Tausende, s~gar Zehntau
sendc von Jahrcn wcitergehen kiinnen, wie ein ausgebrannter Pla
net, der mcchanisch und ruhig seine Bahn zicht, bis ein unerwartcter 
Komet diese kreuzt und ihn zum Bersten bringt." 67 

Der Komet aber sollte niclit ausbleiben; er kam aus dem Westen. 



4. Kap it e I 

DER EINBRUCH DES WESTENS 

Die Beriihrung und Auseinandersetzung mit der west
lichen Welt hat in China wie in Ru/jland tiefgreifende 
Wirkungen gehabt und damit auch gewisse Vorbedin
gungen fiir den Sieg des Kommunismus in beiden Vol
kern geschaffen, wenn auch diesen keineswegs - im 
Sinne einer zwingenden Vorentscheidung - »unaus-

... weichlich" gemacht. Der vom Westen ausgeloste Pro
zefi der Modernisiernng mil all seinen vielfiiltigen Fol
gen hat zugleich V eriinderungen, Reaktionen und Kri
sen hervorgernfen, welche die beiden bislang so ver
sdziedenen Volker in ihrer jiingsten Entwicklung ein
ander anniiherten. 

I. DER GESCHICHTLICHE ABLAUF 

Der Einbruch des W estens in die chinesische Welt und deren 
Reaktion darauf - das ist einer der faszinierenden Vorgiinge der 
modernen Geschichte. Ein geradezu klassischer Fall: Eine in sich 
geschlossene Kultur mit .stark ausgepriigter Eigenart, besonderen 
Gesellschaftsformen und autarker Wirtschaft erlebt plotzlich die 

. Invasion einer vollig anderen Welt und sieht sich zur Ausein
andersetzung mit ihr auf Leben und Tod gezwung'ln - alles in-

. nerhalb weniger J ahrzehnte. Da~ auch die andere kommunisti
sche GroBmacht von heute - RuBland - in ihrer Geschichte einen 
Einbruch des Westens zu bestehen hatte, verleiht der Unter
sudmng dieses historischen Prozesses einen besonderen Reiz. 

Nach China kommt der Westen mit Opium und Granaten 
In China vollzog sich die Beriihrung mit dem Wes ten in zwei 
Etappen. Die erste - vor dem und im Zeitalter der Entdeckun
gen - braucht uns hier nicht zu beschiiftigen; sie beriihrte China -
geographisch, geistig und wirtschaftlich gesehen - nur am Rande. 
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Der chinesische Volks- und Staatskorper war stark und selbst
bewuBt; man fuhlte sich den wenigen europaischen Handlern und 
Missionaren weit iib.erlegen und beachtete sie kaum.- _ 
Die zweite und fiir uns hier allein interessante Phase der west
lichen Invasion- begann zwar schon im siebzehnten Jahrhundert 
mit dem russischen VorstoB an den Amur, der das Reich aber nur 
an der fernen nii"rdlichen Peripherie beriihrte und von den Man
dschu-Kaisern zudem im Vertrag von Nertschinsk (1689) aufge
halten wurde; mit voller Wucht aber setzte sie erst 1839 mit 
dem Opiumkrieg ein. Die britischen Handler, denen - wie ande
ren Europiiern - damals nur zwei winzige Handelsplatze an der 
Siidkiiste Chinas (in Macao und bei Kanton) offenstanden, wa
ren auf der Suche nach einem geeigneten Tauschprodukt fiir die in 
Europa begehrten Erzeugnisse Chinas, vor allem Seide und Tee, 
auf das . Opium gestoBen, das in ihrem wachsenden indischen Ko
lonialreich billig hergestellt und in China zu hohen Preisen ver
kauft werden konnte. Zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 
war Opium die wichtigste lmportware Chinas; Zehntausende von 
Kisten dieses Rauschgifts wurden jahrlich ins Land geschafft. Das 
Opium schadigte nicht nur Gesundheit und Moral von Millionen 
Chinesen, es fraB auch die Silberschiitze des Landes auf, da Tee 
und Seide nicht mehr ausreichten, die Opiumeinfuhr zu bezahlen. 
Im Jahre 1839 verbot der Kommissar der chinesischen Regierung , 
in Kanton, Lin Tse-hsii, den Handel mit dem Rauschgift und lieB 
Tausende von Kisten mit Opium vernichten. Der daraus ent
standene "Opium-Krieg" endete mit Chinas ruhmloser Nieder
lage. Im Vertrag von Nanking 1842 (dem dann ahnliche Ver
trage mit anderen westlichen Staaten folgten) wurden fiinf Ha
fen, darunter als wichtigste Kanton und Schanghai, dem west
lichen Handel geoffnet; das Opium floB ungehindert in groBen 
Mengen weiter ins Land. 
Der Westen baute die im Opiumkrieg gewonnenen Stellungen 
mit einer geradezu explosiven Energie und Schnelligkeit aus; in 
den fiinf Vertragshafen entstanden eigene Kleineuropas unter 
westlicher Jurisdiktion, wobei die Verwandlung Schanghais aus 
einem armseligen FluBdorf in eine Konigin der Meere besonders 
imposant war. Doch das atles empfand Peking, empfand die fiir 
das Reich verantwortliche Lizentiatenschicht zwar als lastig, aber 
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zuniichst noch nicht als AnlaB zu radikalen MaBnabmen. Erst die 
fiinfziger Jahre fiihrten eine Wendung herbei. Diese begann 
mit dem Taiping-Aufstand. 

Der Taiping-Aufstand - das erste schwere Fieber 

Die Siidprovinzel1, das Hinterland von Macao und Kanton also, 
waren am friihesten <lurch die Auswirkungen des Handels mit 
Europa in ihrer sozialen und wirtschaftlichen Struktur getroffen 
worden; hier hatte · sich auch die zweite Welle der christlichen 
Mission am liingsten ausbreiten konnen. Wirtschaftliche Not und 
eine aus miBverstandenem Christentum entstandene ldeologie 
der Gleichheit fiihrten erst zu kleinen, dann immer groBeren Un
ruhen. Der aus jenem Teil Siidchinas stammende, bei den Staats
priif.ungen. durchgefallene Hung Hsiu-tsiian wurde zum Fiihrer 
eines der groBten und blutigsten Aufstiinde der Menschenge
schichte, der in den Jahren 1850-1864 das Reich bis in seine 
Grundfesten erschiitterte.1 Der letzte Akt dieses Aufstandes 
fiel zusammen mit einem zweiten Krieg gegen den Westen (1857 
bis 1860), in dem Frankreich und England ihre im Opiumkrieg 
gewonnenen Positionen erweiterten (wiihrend sie spiiter selbst 
bei der Niederwerfung des Aufstandes mithalfen). Das Jahr 
1860 brachte einen Tiefpunkt der Kaisermacht: eine schwere Nie
derlage <lurch die Taiping-Rebellen bei Nan.king, Flucht des 
Kaisers aus Peking vor den anriickenden Engliindern und Fran
zosen, die als Vergeltugg fiir MiBhandlung von Unterhiindlem 
den Sommerpalast bei Peking zerstorten. In den Vertriigen von 
Tientsin (1858) und Peking (1860) wurden den Ausliindern elf 

· weitere Hafen geoffnet, der Yangtse-Strom als VerkehrsstraBe 
. zur Verfiigung gestellt, die Errichtung von Gesandtschaften in 

der Kaiserstadt Peking gestattet und die Missionstiitigkeit im 
Lande freigegeben. 
Erst diese doppelte Erschiitterung - des Taiping-Aufstandes und 
des zweiten Krieges mit den Westmiichten - brachte die Ausein
andersetzung Chinas mit dem Westen in Gang. Sie vollzog sich 
gleichzeitig auf mehreren Ebenen, doch verfolgen wir hier ihre 
grundsiitzliche Seite. Denn wenn sich bei der westlichen For
schung im Laufe der letzten Jahrzehnte die Erkenntnis durch
gesetzt hat, daB beim Eintritt RuBlands in die moderne Welt die 
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Auseinandersetzung der geistigen ~Elite RuElands rnit den Ideen 
und Wirtschaftsformen des W estens den entscheidenden Vorgang 
bildete, so trifft diese Feststellung erst recht auf 0hina zu, da <!ie 
intellektuelle EiiJe Chinas viel eindeutiger und Hinger - seit rnehr 
als zwei Jahrj;ausenden - das Land reprasentiert hat. 
Was aber konnte die Antwort auf die nicht rnehr zu iibersehende 
Herausforderung, ja Bedr~hung sein? Urn weiter in einer rein 
negativen Abwehr zu verharren, dafiir war die westliche In
vasion allzu vehement gewesen. Wohl fanden sich noch Manner, 
. die das Alte kornprorniBlos verteidigten, wie etwa Hsii Tung 
(1819-1900), rnit seinern Wort: "Besser, die Nation untergehen 
als ihr ganzes Leben verandert sehen",2 oder der Gelehrte Wo 
Jen, der in einem Schreiben an den K;aiser im Jahre 1867 sagte, 
es komme auf die Einstellung der Menschen, nicht auf die Tech
nik an; rnit Mathematik konne man den Aufschwung eines Vol
kes nicht herbeifiihren; zudem habe der Westen nicht einmal 
Neues gebracht, sondem lediglich friihe chinesische Ansatze auf 
dem Gebiet der Naturwissenschaft weiterentwickelt, welche die 
Chinesen wissentlich als unwichtig vemachlassigt hatten.3 

Reaktion der »Selbststiirker": chinesische Substanz plus -westliche Technik 

Die Mehrheit der fiihrenden Manner neigte aber unter dem star
ken Eindruck der technisch-militiirischen Obermacht des Westen~ 
nun doch der Meinung zu, man miisse diese Kiinste des W estens 
erlernen; im iibrigen aber solle man das traditionelle China, die 
konfuzianische Substanz, erhalten. Tschang Tschi-tung (1837 
bis 1909), lange Zeit Generalgouvemeur der Siidprovinzen des 
Reiches, sollte in seiner Schrift "Ermahnung zum Studium" die 
fiir diese Einstellung typische Forrnel priigen: "Chinesisches Wis
sen als Substanz, westliches Wissen fiir praktischen Gebrauch. "4 

Eine Generation vorher, noch mitten in der groBen Erschiitterung 
des j\ufstandes, gab der angesehene Beamte und Gelehrte Feng 
Kuei-fen (1809-1874) die Parole aus: 

"Wir haben nur eines von den Barbarcn zu lcrncn - starkc Schiffc 
und wirksame Kanonen ... Zuerst sollen sic [die Chincscn] die 
Auslander als ihre Lehrer und Vorbildcr nehmcn; dann sollen sic 
sic cinholen und ihnen eb.enbiirtig wcrden; schlieB!ich sollen sie ... 
sic iibcrholen. Darin liegt der Weg dcr Selbststiirkung ... Wir miis-
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sen die Werkzeuge der Barbaren beniitzen, aber nicht ihre Lebens
weise iibernehmen. Wir miissen die Werkzeuge beniitzen, um die 
Barbaren zurii<kzuschlagen." 5 

Der g'roBeFiihrer dieser konservativenReformer warTsengKuo
fan (1811-1872)', der als energischer Heerfiihrer und weitblicken
der Organisator·· das meiste fiir die Niederwerfung des Taiping
Auf standes getan hatte; folgerichtig wird er in der Geschichts
schreibung des kommunistischen China von mafichen als Volks
verriiter bezeichnet.6 Tseng wollte vom Westen Waffen zum 
Kampf gegen innere und iiuEere Feinde, dazu noch viele andere 
abendliindische Erfindungen fiir die weitere Entwicklurig Chinas, 
aber in seinem Konfuzianertum war er so fest verwurzelt, daB er 
in der Anwendung dieser Techniken keinerlei Gefahr fiir sein 
und seines Volkes W esen sah. 
Als die sechziger Jahre dem Ende zugingen, batten die Reformer 
erstaunliche Erfolge aufzuweisen: Im lnnern war der groEte und 
gefiihrlichste Aufstand niedergeworfen, nach auEen hatte sich 
China von den Katastrophen der Kriege mit den westlichen Ex
peditionstruppen erholt. Dies fand seinen Ausdruck in dem Ver
trag vom Oktober 1869, den der britische Gesandte Alcock in 
Peking mit der chinesischen Regierung ausgearbeitet hatte. Er 
schien den Eintritt Chinas in die Gesellschaft der iibrigen Staaten 
einzuleiten. 
Doch der auEenpolitische Erfolg der nSelbststiirker" war nur von 
kurzer Dauer. Die britische Regierung weigerte sich, den Al
cock-Vertrag zu ratifizieren: die britischen China-Kaufleute wa
ren gegen ihn Sturm gelaufen, da er manche ihrer Wiinsche nicht 
erfiillte. Im Juni 1870 geschah das sogenannte 1~ assaker von 
Tientsin. Provoziert durch den franzosischen Konsul, der bei 
einem Wortwechsel iiber den iibergroEen Betiitigungseifer eini
ger Missionare einen Chinesen erschoE, erschlug die wild gewor
dene Menge den Konsul, dessen Begleifer und eine Anzahl fran
zosischer Nonnen und Geistlicher sowie mehrere getaufte Chine
sen und steckte eine Kirche und verschiedene Missionsgebiiude in 
Brand. Vor einer massiven militiirischen Vergeltung bewahrten 
China damals nur die Verwicklungen in Europa, vor allem der un
mittelbar auf das Tientsin-Massaker folgende Ausbruch des 
Deutsch-Franzosischen Krieges. 
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Ernilchternde Erkenntnis: Technik zersetzt Substanz 

Zwei Jahre.spater &tarb Tseng Kuo-fan, und bald darauf versank. 
auch die Hoffnu11g, das konfuzianische China k5nnte durch die 
neue Technik aus dem Wes ten gestiirkt werden, ohne seine Sub
stanz zu verirndern. Es stellte sich immer deutlicher heraus (und 
das Beispiel der von Kaiser Meiji eingeleiteten Reformen 'in 
Japan unterstrich diese Erkenntnis), daB sich die westliche Dyna
mik nicht als gehorsames Instrument eines traditionsgebundenen 
asiatischen Staates beniitzen lieB. Sogar das Abendland selbst, 

· das geistig und soziologisch fiir den Obergang zur Moderne weit 
besser geriistet war und zur Gewohnung an sie Jahrhunderte 
Zeit hatte, ist durch diese Moderne, die ihr eigenes Kind war, zu
tiefst erschiittert worden. Nach China aber kam sie als etwas 
wesenhaft Fremdes. Zudem hatte das chinesische Denken, wie wir 
sahen, die fiir den Westen charakteristische Trennung zwischen 
Geist und Materie nicht gekannt; <lurch die Veranderungen im 
materiellen Bereich wurde es also geistig-seelisch noch starker 
getroffen als die europaischen Volker. Die ungeheure Dynamik 
und die substanzandernde Wirkung der westlichen Zivilisation, 
ihres Unternehmungsgeistes und Gewinnstrebens, ihrer Privat
initiative und unbekiimmerten Experimentierfreudigkeit - dies 
alles hatte Tseng weit unterschiitzt. So kommt einer der besten 
Kenner der geistigen Entwicklung jener Zeit zu dem SchluB, daB 
das neue China, das damals entstand, nicht .das konfuzianische 
China mit aufgeklebter westlicher Technik war", wie dies Tseng 
erwartet hatte, .sondern das durch den Westen verwandelte 
China, in dem die klassischen Schriften bis zur Bedeutungs
losigkeit verblaBten." 7 

Schon sprach man in China selbst von der Notwendigkeit 
einer Reform, .die sich auf alle Dinge ausdehnen sollte -
vom Stamm auf den Zweig, vom lnnen auf das AuBen, 
vom GroBen auf das Kleine - und nicht our auf die west
lichen Methoden" .s 
In der Tat, es war keine Zeit mehr zu verlieren. Das Zeitalter 
des Imperialismus brach an; und China schien ihm wehrlos zur 
Beute zu fallen. Franzosen, Englander, Russen, Deutsche und Ja
paner meldeten ihre Anspriiche an, schickten ihre Soldaten, er
richteten ihre Stiitzpunkte, bauten ihre Bahnen. Die Aufteilung 
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Chinas in "Interessensphiiren" der Michte beganil; seine vollige 
Zerschlagung in eine Anzahl westlicher Kolonien zeichnete sich 
bereits ab. Vorallem die schmiihlicheNiederlage im Kriege gegen 
das soviel kleinere und bislang verachtete Japan (1895) wirkte 
in China als Al<!rmsignal erster Ordnung. 
Man war geschlagen worden, obgleich man - wie Japan - vom 
Westen Schiffe und Kanonen iibernommen hatte. Aber wiihrend 
das lnselvolk mit diesen Geriiten des Westens auch manches von 
seinem Geist - vor allem in Verwaltung und Erziehungswesen -
in sich aufgenommen hatte, glaubten die Chinesen immer noch, 
man konne sich auf die Obernahme der westlichen Technik be
schriinken und im iibrigen alles, also auch die ganze Schwerfiil
ligkeit eines· biirokratischen, durch Nepotismus korrumpierten 
Staatsapparats, beim alten lassen. Sogar mit der Aneignung der 
westlichen Technik ging es damals sehr langsam; in den dreiBig 
Jahren zwischen 1864 und 1894 waren in China insgesamt nur 
dreizehntausend Exemplare westlicher Werke technischen oder 
verwandten Inhalts in chinesischer Obersetzung verkauft wor
den. 9 In den Tagen, in denen die chinesischen Batterien wehrlos 
im japanischen Feuer lagen, da das Geld fiir ihre Granaten 
liingst in viele offene Taschen gewandert war, brach die Welt 
Tseng Kuo-fans endgiiltig zusammen. 

Reform durch Uminterpretation des Konfuzius? 

In dieser Situation erwuchs China noch einmal ein bedeutender 
Fiihrer. Der Philosoph und Politiker Kang Yu-wei (1858-1927), 
einer der originellsten Kopfe der letzten hundert(.Jahre chinesi
scher Geschichte, erkannte, daB grundlegende, radikale Refor
men riotwendig waren. Um aber den Widerstand der konser
vativen Kriifte iiberwinden zu konnen, muBte er seine Vor
schliige auf die alte, die konfuzianische Tradition selbst griin
den. So unternahm er den kiihnen Versuch, die Lehren des Mei
sters vollig neu zu interpretieren, so niimlich, daB dieser nicht 
mehr als der Bewahrer des Alten, sondern als Apostel des Fort
schritts erschien. Er beniitzte dazu vor allem einen Abschnitt aus 
dem von ihm kritisch iiberarbeiteten Kapitel Li Yiin im Buch 
der Sitte; in ihm wurde ein herrliches Bild der guten alten Zeit 
gemalt mit Siitzen wie "Man arbeitete nicht um des eigenen Vor-
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teils willen. Mit alien Listen und Riinken war es zu Ende. Das 
war die Zeit d·er gr.oBen Gemeinsamkeit." 10 

Auf dieser Grundlage malte Kang Yu-wei in seinein Werk "Die 
groBe GemeinsamReit" das Bild einer utopischen Gesellschaft, wie 
es in der entsprechenden Literatur des W estens immer wieder 
entworfen worden war, bis zur Auflosung von Familie und 
Eigentum.11 GroBere praktische Bedeutung hat dieses Werk da
mals nicht gehabt, da Kang es nur wenigen seiner vertrautesten 
Jiinger zu lesen gab; aber es zeigt, wie weit sein Verfasser in 
seiner Neuinterpretation des Konfuzius zu gehen bereit war. So
gar in seiner Denkschrift an den Kaiser Anfang 1898, die natiir
lich wesentlich vorsichtiger abgefaBt war, polemisiert Kang mit 
denen, die jede Anderung des Oberkommenen ablehnten, da 
dieses von den Ahnen stamme, indem er schrieb: 

.Institutionen sind dazu da, daB sie das eigene Territorium bewah
ren. Was niitzt uns jetzt, da wir das Territorium der Ahnen nidtt 
mehr bewahren konnen, das Festhalten an den lnstitutionen der 
Ahnen? Daher bitte ich Eure Majestiit, die Ziele Peters des Gro
Ben von RuBland als unsere Ziele und die Meiji-Reform Japans als 
Model! fiir unsere Reform zu nehmen." 12 

Hinweise auf die Reformen des Zaren Peter und des Kaisers 
Meiji waren in jenen Jahren in chinesischen Oberlegungen im
mer wieder anzutreffen. Auch der britische Gesandte Alcock hatte 
geraten, das Beispiel der .russischen Selbststiirkung durch Ver
westlichung" nachzuahmen.13 
Vor der weiteren tJffentlichkeit muBte Kang noch vorsichtiger 
sein. Sein Ziel sei nur, erklarte er, <lurch Entfernung der Kruste 
zahlloser Obermalungen zum wahren Konfuzius durchzustoBen. 
DaB sogar ein so radikaler Neuerer den tatsiichlichen Bruch mit 
der konfuzianischen Tradition vor den Zeitgenossen und vor 
sich selbst nur. <lurch Berufung auf Konfuzius - einen von ihm 
freilich bis zur Unkenntlichkeit uminterpretierten Konfuzius - zu 
rechtfertigen vermochte, zeugt noch einmal von der auBerordent
lichen Kraft der Tradition in China . 

• Der Alte Buddha" dreht da.s Rad zuruck 
Auch Kang blieb der Erfotg versagt. Zwar gelang es ihm, 1898 
fiinf Reformdenkschriften dem Kaiser vorzulegen, die in ihrer 
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Radikalitat an die MaBnahmen eines Peter des GroBeii erinnern; 
hatten sie sich auswirken kiinnen, so ware an die Stelle der immer 
selbstiindiger werdenden Provinzialherrschaften wieder eine 
straffe Zentralverwaltung getreten, eine Umstellung des Er
ziehungswesens von der bloBen Reproduktion konfuzianischer 
Formeln auf moderne Erfordernisse erfolgt, das veraltete Ex
amenssystem verschwunden, auf den Platz der absoluten die kon
stitutionelle Monarchie geriickt und der Weg fiir eine rasche 
wirtschaftliche Entwicklung geoffnet worden. Aber nach genau 
hundert Tagen war der Traum zu Ende: Die Kaiserin-Mutter 
Tse-hsi (1835-1909}, die als .Alter Buddha" in die Geschichte 
eingehen sollte, setzte den Kaiser (ihren Adoptivsohn) gefangen 
und lieB die Reformer, deren sie habhaft werden konnte, hinrich
ten. Kang· Yu-wei rettete sein Leben <lurch die Flucht nach Ja
pan. Zwar wurde in den folgenden Jahren der eine oder andere 
seiner Reformplane doch noch verwirklicht, zum Beispiel das 
Examenssystem im Jahre 1905 endgiiltig abgeschafft 14, aber was 
bei Kang ein groBer Wurf, ein planvolles Ganzes war, das wurde 
nun zum zusammenhanglosen Stiickwerk. 
Dieser MiBerfolg bedeutete das Ende der groBangelegten Ver
suche, Altes und Neues zu verschmelzen. Es hatte sich erwiesen, 
daB die konservativen, ja reaktioniiren Kriifte noch sehr stark 
waren. Viele hohe Staatsbeamte waren jeglicher Neuerung ab
hold, da sie im Falle einer Preisgabe des konfuzianisdien Systems 
den Verlust der Monopolstellung des Lizentiatenstandes im Staate 
(und damit ihrer Pfriinden!) fiirchteten. 1hr HaB richtete sich zu
nehmend gegen die .Fremden Teufel", denen ~ e - wie wir 
sahen, zum Teil mit Recht - die Schuld an der Urir~he im Lande 
beimaBen. Sie klammerten sich an die Hoffnung, durch eine Wie
derbelebung des Konfuzianismus das Volk zur Ruhe zuriickfiih
ren zu konnen; sie setzten es durch, daB die Kaiserin-Mutter kurz 
vor dem Ende der Dynastie diesen sogar noch zum Staatskult 
erhob, um die wankenden Grundmauern der Monarchie zu stiit
zen. Ob es einem Mann vom Schlage Tseng Kuo-fans auch noch 
im zwanzigsten Jahrhundert gelungen ware, der konfuzianischen 
Tradition neues Leben einzuhauchen, wissen wir nicht, aber 
wir miissen es bezweifeln. Auch Tschiang Kai-schek, der in Tseng 
sein Vorbild sah und der ihm, wenn auch nicht an geistigem 
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Rang, so doch an militarischem und politischem Geschidc ver
gleichbar ist, hat am Ende Schiffbruch erlitten; der Konfuzia
nismus, den Tschia!}g (der iibrigens Christ war) zu beschworen. 
suchte, war durch die Entwicklung der vorausgegangenen Jahr
zehnte ausgehohlt worden und hatte seine Anziehungskraft auf 
die J ugend verloren. 

Das andere Extrem: Nieder mit Konfuzius! 

Inzwischen namlich hatte sich die geistige Schicht Chinas, vor 
all em aber die J ugend, zunehmend der radikalsten Moglichkeit 
einer Reaktion auf den westlichen Einbru-ch zugewandt: sie hatte 
sich, unter Preisgabe des gesamten konfuzianischen Gepacks, ent
schlossen auf den Marsch in die Modemisierung begeben. Das 
entscheidende Stichwort auf diesem Wege hieB Nationalismus. 
Es war ein Nationalismus besonderer Art, der sich zunachst 
weniger gegen das Ausland als gegen die eigene Vergangenheit 
wandte, da man in dieser die Ursachen der Schwache Chinas zu 
sehen begann. 
Der Wandel der Zeit laBt sich darin erkennen, daB man in die
sen Kreisen China nicht mehr dem alten Wort Tien-hsia (nunter 
dem Himmel") entsprechend wertete, sondem auf seine Bezeich
nung als Kuo (Nation, Staat) das Hauptgewicht verlegte. Solange 
China das "unter dem Himmel" gelegene Reich schlechthin war, 
stellte es eine durch die - im wesentlichen - konfuzianische Le
bens- und Staatstradition zusammengehalteneKultureinheit dar, 
die weder rassisch noch volkisch verstanden wurde. Als aber die 
konfuzianische Klammer zerfiel, muBte China, wollte es eine Ein
heit bleiben, ein!! Nation werden. 1s 
Von jetzt ab hief~ die Frage nicht mehr: Was hat Konfuzius 
gelehrt?, sondem ausschlieBlich: Was ist heute fiir China niitz
lich? .Man zweifelte nicht mehr daran, daB das Land zu diesem 
seinem Nutzen moglichst rasch modernisiert und daB alles, was 
der Erreichung des Zieles im Wege stand, ausgeraumt werden 
miillte - der Konfuzianismus ebenso wie die Mandschu-Dyna
stie, wie auch, so glaubte man zunehmend, die Monarchie schlecht
hin. Freilich erwies es sich als leichter, eine ohnehin am Ende 
ihrer Leistungskraft angelangte, iiberdies fremde Dynastie zu 
stiirzen, als eine uralte W eltanschauung und Lebensform zu be-
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seitigen. Dieser letzteren Aufgabe wandte sich die akademische 
Jugend zu, besonders die an Schulen und Hochschulen westlichen 
Typs ausgebildete oder vom Studium im Ausland zuriickgekehrte, 
und sie · tat dies unter Parolen wie .Nieder mit Konfuzius und 
Co." 16 oder Schlagworten wie das vom ~menschenfresserischen 
Konfuzianismus" _i'7 Sie fand dabei die Zustimmung und zum 
Teil ~uch die finanzielle Unterstiitzung der vielfach reichen und 
im ganzen modern denkenden chinesischen Emigration, deren 
Hilfe schon Sun Yat-sen in den friiheren Jahren seines Kampfes 
gegen die Mandschus in Anspruch genommen hatte. 
In jenen Jahren seit der Jahrhundertwende, erst recht seit dem 
Sturz der Dynastie, stromten die modemen ldeen vor allem in 
der westeuropiiischen Form, der des Liberalismus, ein; die Stich
worter Fortschrittsglaube, Pragmatismus, lndividualismus, Skep
tizismus mogen als Andeutung geniigen. Das Christentum er
wies sich dagegen in der geistigen Oberschicht und besonders 
unter der intellektuellen Jugend als wenig erfolgreich; es galt -
auch dies entsprach den damals aus dem Wes ten iibernommenen 
Anschauungen - als unmodern; modern aber war Trumpf. Die 
Hinwendung zum liberal en Gedankengut des W estens erfolgte 
mit solcher Vehemenz und Einmiitigkeit, dafi sich <lessen voile 
Durchsetzung bereits abzuzeichnen schien. Da griff ein aufieres 
Ereignis storend ein: der Erste Weltkrieg. Der Brudermord der 
westlichen Volker, der sich auf den Schlachtfeldern Europas in 
einem bis dahin unvorstellbaren Ausmafi vollzog, wirkte iiber
aus erniichternd; der idealisierte Westen zeigte sich plotzlich von 
einer problematischen, ja abstofienden Seite. Zudem erbitterte 
'es die patriotische Jugend Chinas aufs iiufierste, aG es sich bei 
-Kriegsende herausstellte, dafi die Westmachte den Japanern, um 
sie in den Krieg gegen Deutschland zu bringen, in China weithin 
freie Hand gegeben hatten. 

Der 4.-Mai 1919 in Peking und der Ruck nadi links 

So kam es zu jenem Ausbruc:h des chinesisc:hen Nationalismus 
vom 4. Mai 1919, jener Demonstration fremdenfeindlich und 
revolutionar gestimmter Studenten, die sich in Peking unter 
Parolen wie .China ist das China der Chinesen!" auf dem Platz 
vor dem Tor des himmlischen Friedens gegen die Gleichgiiltigkeit 
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der damals in Paris tagenden -Friedenskonferenz gegeniiber den 
Lebensfragen Chinas empiirten und die Abberufung der chine
sischen Delegation.aus Paris erzwangen.1s - _ 
Die .Be~egung vom 4. Mai", die dabei ins Leben getreten war, 
stellte zwar einen Sieg des Liberalismus da~, enthielt zugleich 
aber auch im Gefolge der antiwestlichen Stimmung Keime eines 
neuen Radikalismus. Dieser fand seine Inspiration sehr bald 
nicht mehr im angelsiichsischeO: oder franzosischen Westen, der 
den Chinesen wie sitzengebliebenen Schiilern empfahl, erst ein
m.al die Demokratie nachzuholen, sondem in der deutschen und 
der russischen Gedankenwelt, bei Marx und schlieBlich bei Le
nin. Charakteristisch fiir diese Entwicklung sind die Lebens
liiufe der Professoren Tschen Tu-hsiu (1880-1942) und Li Ta
tschao (1888-1927), die als Liberale begannen und spiiter die er
sten Fiihrer des chinesischen Kommunismus wurden. Ehe man es 
sich versah, waren - gleich ihnen - viele andere Anhiinger des 
liberalen Gedankens, ja des Christentums zum Kommunismus 
iibergegangen; Tschii Tschiu-pai, spiiter einer der fiihrenden Kom
munisten, hatte seine ersten rebellischen Artikel in einer vom 
Christlichen Verein Junger Manner unterstiitzten Zeitschrift ver
iiffentlicht. (Die christliche Lehre von der grundsiitzlichen Gleich
heit aller Menschen vor Gott ist ja oft genug als Begriindung 
sozialrevolutioniirer Lehren miBv~rstanden worden.) 
Von jetzt ab gab es in China zwei Varianten des Modernen, die 
liberale und die kommunistische. Solange Sun Yat-sen, der "Ya
ter der chinesischen Revolution", lebte, konnten sie noch unter dem 
gemeinsamen Dach seiner Partei, der Kuomintang, existieren; 
in der unpriizisen Vorstellung Suns, der seine geistige Nahrung 
aus recht flachen Wurzeln zog - chinesischen wie vage verstande
nen westlichen -, der weit mehr Sinn fiir Verschworung und Um
stui;z als fiir den Aufbau und die Sicherung der Staatsmacht be
sessen hatte, fanden beide Platz. Aber im Jahre 1925 starb er, 
und sofort ergab sich eine scharfe Frontstellung zwi6chen der bald 
von Tschiang Kai-schek iibernommenen Kuomintang und der seit 
1921 bestehcnden, aber mit der Kuomintang kollaborierenden 
Kommunistischen Partei. Zuniichst war die Kuomintang iiber
wiiltigend stark. Hinter ihr Standen die Hafenstiidte mit ihrer 
ganzen Dynamik samt dem rasch aufstrebenden Biirgertum, vor 
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allem den Fiihrern der sich neu entwickelnden Wirtschaft, zu ihr 
hielt zunachst auch die junge Intelligenz, obgleich dieser die 
immer deutlicher werdende Konfuzianisierung der Kuomintang 
miEfiel:19 Dazu erfreute sie sich der Gunst der W estmachte (was 
freilich einzelne K.onflikte mit ihnen nicht ausschloB) und stiifzte 
sich auf deutsche Militiirberater, unter denen Seeckt der bekann
teste, aber nicht der einzige war. 
Wiihrend meiner ersten Besuche in China erlebte ich Anfang 
und Hohepunkt ~iner Entwicklung, die man als . chinesisches 
Wunder" bezeichnen konnte. Als ich Tschiang Kai-schek 1929 
zum erstenmal sah, hatte er eben entscheidende Schritte· auf dem 
Wege zur politischen Einigung des Reiches vollbracht, und es 
schien nunrnehr, es werde ihm gelingen, dem seit dem Kampf 
gegen die -Taiping-Rebellion drohenden Zerfall des Staates in 
Satrapien einzelner Militarbefehlshaber Einhalt zu gebieten ; das 
nachste Mal - 1936 - fand ich ihn bereits auf dem Gipfel seiner 
Macht: Die meisten regional en Machthaber hatten mit ihm Frieden 
gemacht oder kapituliert, und die Kommunisten befanden sich 
auf dem .langen Marsch" aus ihren bisherigen, von Tschiang 
Kai-schek eingekreisten Stiitzpunkten in Siidchina nach dem fer
nen, am Rande der chinesischen Welt gelegenen Yenan; das na
tionale China schien in einem ungemein rasc:hen und imponie
renden Aufstieg zur modernen GroEmacht begriffen zu sein. 

Chinas enttiiuschte /ugend sucht nadi der neuen ]dee 

Bereits im folgenden Jahr war auch dieser Traum zu Ende - und 
wieder hatte der Einbruch einer fremden Macht d~ AnstoB ge

. geben. Wieder mischte sich Japan in das Leben d~ Nachbarvol-
- kes ein, und diesmal mit katastrophalen Folgen - fiir sich selbst 

wie fiir China. Der Japanisch-Chinesische Krieg, dem verschiedene 
Zwischenfalle in den Jahren zuvor vorausgegangen waren, der 
aber in voller Harte erst im Sommer 1937 begann und Ende 
1941 - mit Pearl Harbor - in den Zweiten Weltkrieg einmi.in
dete, rettete die abgedrangten c:hinesischen Kommunisten und 
brac:hte in seiner Folge das Ende der liberalen und den Sieg der 
kommunistischen Revolution. Ind em Japan die c:hinesisc:hen Ar
meen, und mit ihnen einen groEen Teil der akademischen Ju
gend und ihrer Lehrer, zum Abzug in das lnnere des Reiches 
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zwang und die bereits am weitesten nach westlichem Muster 
modernisierten Kiistengebiete von der weiteren Entwidclung des 
nationalen,_ das heiBt unbesetzten China abschnitt, trug es ent
scheidend zur Schwiic:hung des westlichen, also liberalen Einflus
ses in China bei.-Mehr noch: seiner Hilfsquellen in den liberale
ren Kiistenprovinzen beraubt; sah sich Tschiang Kai-schek zu 
einer immer engeren Allianz mit den konservativen, ja reak
tioniiren Kriiften im Innern des Reiches gezwungen; dies wie
derum hatte eine rasch zunehmende Entfremdung der intellek
tuellen Jugend von der Kuomintang zur Folge. 
Diese junge Intelligenz befand sich nun in einer verzweifelten 
Lage. Eine Moglichkeit, auf den Weg des Konfuzianismus zu
riickzukehren, .bestand zu diesem spiiten Zeitpunkt nicht mehr, 
schon aus rein praktischen Grunden nicht: Das konfuzianische 
Wissen, einst Grundlage jeder geachteten Laufbahn, war nicht 
mehr gefragt; die Aussichten zur Betiitigung in der Wirtschaft 
waren nach acht J ahren eines zerstorerischen Krieges und dem 
Totalverlust der Kiistenprovinzen beschriinkt; und die reaktioniir 
gewordene Regierung Tschiang Kai-scheks hatte Hemmungen, 
die skeptische, zum Teil aufsiissig gewordene intellektuelle Ju
gend zur Mitarbeit am Staat heranzuziehen. Diese empfand ihn 
immer mehr als Polizeistaat, der aber nicht einmal die Straffheit 
und innere Ordnung eines solchen aufweisen konnte. 
Die westliche Welt aber hatte im Zweiten Weltkrieg erst recht 
an Glanz und Ansehen eingebiiBt. Des inneren Haders, der wirt
schaftlichen wie der geistigen Unsicherheit miide, desorientiert 
durch den Zusammenbruch einer dreitausendjiihrigen Zivilisa
tion, iiberwaltigt und verwirrt durch das Einstiirmen vollig neuer 
Ideen, christlichen, humanistischen, aufkliirerischen und schlieB
lich marxistischen Ursprungs; nach einem "Jahrhundert der Min
derwer.tigkeit, der MiBhandlung und Erniedrigung" 20 begierig 
nach einer Regierung, die endlich einmal die Fremden Teufel in 
ihre Schranken weisen konnte, zudem (infolge ihres langjiihrigen 
Kampfes gegen die Viiter und deren Welt) von Schuldkomple
xen geplagt, suchten die wurzellos gewordenen und seit dem Ver
lust der natiirlichen wie traditionellen Bindungen plotzlich ver
zweifelt nach dem "Sinn de~ Lebens" fragenden Intellektuellen 
nach einer mitreiBenden (und leicht verstandlichen!) Idee, die 
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ihrem Leben Inhalt und Ziel gabe, wiinschten sie sich den star
ken Staat, der den verlorenen Vater ersetzen konnte2t, ersehnten 
sie den Halt an einem festen Dogma. Dies alles bot ihnen die 
Kommunistische Partei. Sie fielen ihr in wachsender Zahl anheim; 
Der Student Mao war nur einer - freilich einer der ersten - vein 
ihnen. 

Rufi/and erschlie{Jt sich dem Westen 

Im Unterschied zu· China war das russische Volk seit langem 
durch das Christentum, wie auch durch Biindnisse und gelegent
liche Fiirstenehen, mit dem iibrigen Europa verbunden gewesen; 
schon im elften Jahrhundert hatte Jaroslaw I. den schwedischen 
Konig zum Schwiegervater, die Konige von Norwegen, Ungaro 
und Frankreich zu Schwiegersohnen gehabt. Nowgorod war -
als Naugart - ein wichtiger Handelspartner der Hansa. Auch die 
mongolische Fremdherrschaft unterbrach den Kontakt nicht voll
standig. Im fiinfzehnten Jahrhundert finden wir westliche Waf
fenmeister, Arzte, Baumeister in RuEland; es kamen deutsche, 
hollandische, englische Kaufleute; italienische Architekten bau
ten die Mauem des Kreml und seine erste Kathedrale. 
Der entscheidende Durchbruch zum Westen erfolgte mit Peter 
dem GroBen. Als der Fiinfundzwanzigjahrige im Jahre 1697 
seine "Zar-und-Zimmermann"-Reise nach dem Westen antrat, 
da war er sich der vollen Konsequenzen dieses Unternehmens 
noch kaum bewuEt. Aber .seine Eindriicke waren so stark, d~ er 
nach seiner Riickkehr eine energische, ja brutale Beschleunigung 
der Europaisierung befahl; eigenhiindig schnitt er qen Bojaren 
die Barte ab, unbarmherzig erzwang er westliche Ki~idung, den 
westlichen TabakgenuE, Hoffeste mit Beteiligung der Darnen 
und mit westlichen Tiinzen. Hunderte, Tausende von Instruk
teuren uad Lehrern kamen in den folgenden Jahrzehnten aus 
dem Westen nach RuEland; viele junge Russen wurden zum 
·Studium dorthin entsandt. Die ungeduldige Harte, mit der 
Peter das "Fenster nach dem Westen" aufsti~, hat einen tiefen 
RiB zwischen den nach alter Sitte weiterlebenden Massen und 
der westlich beeinfluEten Oberschicht geschaffen und der Aus
einandersetzung mit dem Westen eine besondere Schiirfe ver
liehen. 
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Auch in RuB!and war damals bei vielen die Meinung zu finden: 
Wir brauchen vom -!'\usland nur Schiffe und Kanonen; alles an
dere bleibt, wie es is_t. Bis in die Zeit Peters hinein war dies so- _ 
gar die voi-herrschende Meinung gewesen; ihren Ideologen fand 
sie in Iwan Poss-c1schk6w {1652-1726); man brauche die Fremden 
nur eine Weile als Lehrmeister, erkliirte er, danach werde es 
auch ohne sie gehen. Aber wiihrend in China diese Ansicht lange 
Zeit vorherrschte, vermochte sie sich in RuB!and nicht zu hal
ten; die Macht des westlichen Einflusses war zu stark. 

Negative Reaktion: Die Slawophilen 

Die zweite Mi:iglichkeit: Ablehnung des Westens und starres 
Festhalten am Alten, war in ihrer kompromilllos negativen Form 
vorwiegend bei Vertretern der Kirche und besonders, wie wir 
wissen, bei den allem Neuen feindlichen Altgliiubigen anzutref
fen. Aber der Westen war schon zu nah geriickt, als daB diese 
Richtung die Macht hiitte erobern konnen; im Untergrund hat sie 
bis ins neunzehnte Jahrhundert weitergewirkt; sie ist auch heute 
noch nicht tot. In einer abgewandelten Form hat sie das Denken 
wie das politische Handeln RuB!ands nachhaltig beeinfluBt, als 
sogenannte Slawophilie, die eigentlich Russophilie hiitte heiBen 
sollen, da es sich bei ihr mehr um eine Verherrlichung des Na
tional-Russischen als des Slawischen iiberhaupt handelte. Auf
gewiihlt und in ihrem Patriotismus durch den gewaltigen Vor
sprung des Westens auf dem Wege der Modernisierung getrof
fen, suchten die Slawophilen - wie sie sich selbst nannten - eine 
Kompensation und innere Beruhigung im Aufruf der tieferen 
und darum stiirkeren Kriifte der russischen Seele, die sie dem 
angeblich faulenden Westen entgegenstellten; Peter habe einen 
lrrweg eingeschlagen, aus dem man wieder herausfinden miisse. 
Die V~er der Slawophilie waren Iwan Kirejewskij {1806-1856), 
der unter dem Eindruck einer 1831 unternommenen Reise nach 
dem Westen, vor allem nach Deutschland, zuniichst· der west
lichen Oricntierung zuneigte, sich aber spiiter zum Slawophilen 
entwidcelte, und Alexej Chomjak6w (1804-1860), der gleich 
ihm, aber in noch stiirkerem Maile die Berufung RuBlands in der 
Bewahrung des wahren christlichen Glaubens erblickte. Alle be
deutenden Slawophilen kannten Europa gut; ihre Gedankenwelt 
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war von Herder und der deutschen Romantik bestimmf worden, 
auch durch die Schriften eines deutschen Agrarhistorikers, des 
Freiherrn August von Haxthausen ( 1792-1866), iiber die russische 
Agrarverfassung. Was sie am Westen kritisierten, entsprach zum 
groBen Teil dem, ~as auch im Westen selbst vielen miBliel. Man 
konnte sie mit Recht als Europaer im Aufstand gegeli Europa -
wie es damals war - bezeichnen. 
In den weiteren Umkreis der Slawophilie gehoren auch jene Man
ner, die auf den von ihnen idealisierten Bauern ihre Hoffnung 
setzten, die Nar6dniki (von Nar6d = Volk; sie haben vor allem 
in den sechziger Jahren eine Rolle gespielt) und der konservative 
Fliigel unter den Verfechtern der Bauernbefreiung, schlieBlich 
noch die Pansfawisten, die ein GroBreich der Slawen unter Fiih
rung der Russen ertraumten und im tiirkischen wie im habsbur
gischen Vielvolkerstaat ihre Todfeinde sahen. In der stalinisti
schen Variante des Bolschewismus linden sich, vor allem nach 
1941, manche Anklange an diese Gedankenwelt. 

Positive Reaktion: Die Westler 

Am weitaus wichtigsten fiir die weitere Entwicklung RuBlands 
war die dritte Art der Reaktion auf den Kontakt mit dem 
Westen: die der Westler, russisch Sapadniki (von Sapad = We
sten). 1hr kraftvoller Ahnherr war Peter, zu dessen Lebzeiten 
freilich die Verwestlichung noch alle Merkmale des Aufgezwun
genen und Kiinstlichen trug. Aber seit den Zeiten Katharinas II. 
nahm RuBland alle geistigen Stromungen Europas in sich auf, 
wobei diese auf russischem Boden oftmals eine Raiikalitat ge-
. ' ' wannen, welche ihnen in ihrer Heimat nicht angeha et hatte. Da 
tler Westen seit der Aufklarung, als er zuerst das russische Den
ken zu beeinflussen begann, eine Fiille von Ideen hervorgebracht 
hat, lassen sich auch die russischen Westler nicht auf einen Nen
ner bringen. Bereits unter ihren ersten Kopfen linden sich die 
·verschiedensten Einfliisse - katholische, sozialistische, demokra
tische, anarchistische. Unter den spateren gibt es Vertreter des 
Materialismus, des Pragmatismus und Positivismus, des Libe
ralismus und des Marxismus. Dieser spaltete sich in eine mehr 
gemaBigte Richtung und die radikale, die Wladimir Lenin (1870 
bis 1924) zum Siege fiihrte. 
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Entscheidend aber ist dies: Wiihrend in der AuBenpolitik die 
panslawistisdie · Rich tung maBgebend blieb, haben sidi seit dem 
Ende der sediziger Jahre im inneren Leben RuBlands die West- -
ler durdigesetzt. Und wenn audi nodi mehrfadi iiberzeugte Fiir
spredier des alten. RuBland - wie der Berater der beiden letzten 
Romanows und langjiihrige eigentlidie Leiter der inneren Poli
tik, Konstantin Pol>edon6szew (1827-1907} - der fortschreitenden 
Angleidmng RuBlands an die Entwicklung des W estens ent
gegentraten, so war diese dodi nidit mehr aufzuhalten. Aber die 
Westler bildeten, wie wir sahen, keine Einheit. Nidit nur die 
Sozialisten, audi die Liberalen waren gespalten, in die, die RuB
land unter Bewahrung der Monarchie, und andere, die es auf 
deren Triimmern reformieren wollten; Lenin selbst war im Som
mer 1914 nodi der Anfiihrer eines kleinen Haufleins, ein AuBen
seiter der Gesdiidite, so sdiien es, und RuBland auf dem - wenn 
audi harten - Wege zur modernen, konstitutionellen Monardiie. 
Aber im August "gingen in Europa die Liditer aus". Zweiein
halb Jahre spiiter bradi RuBland zusammen - erst das zaristische 
(in der biirgerlidi-liberalen Februar-Revolution}, dann das biir
gerlidi-liberale (in Lenins bolsdiewistischer Oktober-Revolution). · 

Der Westen, Ru/Jland, China - Parallelen und Unterschiede 
Bei der Auseinandersetzung mit den Ideen des Westens zeigt so 
RuBland im Vergleidi mit China sowohl eine gewisse Paralleli
tat, weldie beide mit anderen "Entwidclungsvolkern" teilen -
dazu gehort vor allem das spate Entstehen des Biirgertums -
als audi diarakteristische Untersdiiede, die sidi aus der Eigen
art der beiden Volker wie aus ihrem sehr versdiiedenen geschicht
lidien Sdiidcsal ergeben. Soziologisdi gesehen fehlte in China 
diejenige Sdiidit, die in RuBland Nahrboden und Trager revo
lutionarer ldeen werden konnte: Wahrend die russisdie "Intelli
genzia" durdi Zensur und Polizei von jeder direkten Teilnahme 
an den Staatsgesdiaften ferngehalten und ihre aktivsten Ver
treter in den politischen Untergrund abgedrangt wurden, wo 
der Typus des Berufsrevolutioniirs vom Schlage Lenins gedieh, 
hat China eine staatsfremde, gesdiweige revolutionare und nihi
listisdie lntelligenz bis in unscr Jahrhundert kaum gekannt; denn 
das diinesisdie Lizentiatentum war selbst die eigentlidi staats-
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tragende Schicht und sozial an der Erhaltung der alten- Ordnung 
unrnittelbar interessiert. Auch deren entschiedene Kritiker wie 
Kang Yu-wei haben ihre Reformpliine <lurch den Kaiser, nicht 
gegen ihn zu verwirklichen versucht; eine unabhiingige Kritik, sei 
es in publizistischer, sei es -wie in Tschernyschewskijs bekanntem 
Roman "Was tun?" (1864) - in literarischer Form, ist in China 
erst sehr spat aufgetreten, eigentlich nicht vor Lu Hsiin (1881 bis 
1936) und bei ihm auch erst mit der Erziihlung "Tagebuch eines 
Wahnsinnigen", ciie im April 1918 veroffentlicht wurde. 
Psychologisch betrachtet, fehlten in China die starken Antriebe 
aus religioser Wurzel, fehlte die messianische ldee der Berufung 
zur Erneuerung der Menschheit, wie sie sich in RuBland aus dem 
Gedanken deS' Dritten Rom entwickelt hatte und vor allem <lurch 
Dostojewskij vertreten fand. Auch wo sich dieser Messianis
mus nicht in ein religioses Gewand kleidet, wie etwa bei Niko
la j Danilewskij, dem Verfasser von . Rufiland und Europa" 
(1869), schimmert er deutlich durch. 
Hierzu trat in RuBland ein dritter Faktor, der sich deutlich als 
von westlicher Herkunft darstellt und deshalb erst hier zu be
trachten ist: die hohe und bald, im Gefolge Rousseaus und der 
Romantik, schwiirmerisch exaltierte Einschiitzung des einfachen, 
unverdorbenen und darum vorbildlichen "Volkes" . Das waren, 
in RuBland noch starker und noch liinger als im sich industriali
sierenden Westen, die Bauern, deren Los ja auch, bei fortbeste
hender Leibeigenschaft, -ungleich hiirter blieb als das der inzwi
schen befreiten Bauern im Westen und in der Mitte Europas . 

. Ihnen zu einem menschenwi.irdigen und gleichbereqiJ.igten Dasein 
zu verhelfen, nicht nur durch ErschlieBung der :fiildungswerte, 

· sondern auch durch politische und soziale Reformen, schien den 
bi.irgerlichen ldealisten ein lebenswertes Ziel, wie sie umgekehrt 
in den biiuerlichen Lebensformen, vor allem der Dorfgemeinde, 
oft Keimzellen einer besseren Zukunft zu sehen glaubten, die sich 
einst auch im Westen durchsetzen wiirden. 
Erst die Marxisten haben den Bauern allmiihlich durch den Pro
letarier ersetzt, am konsequentesten und am erfolgreichsten wie
derum Lenin. Sein Anspruch, als Befreier und zugleich als Be
auftragter der .Massen" zu handeln, fand daher in RuBland 
einen vorbereiteten Boden; er gab ihm auch auBerhalb seiner 
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Partei in der Intelligenzia eine Autoritiit, der nic:ht viele zu wi
dersprec:hen wagten. In der c:hinesisc:hen Gesc:hic:hte dagegen hat es 
vor den Kommunisten eine Romantisierung der Massen kaum 
gegeben. Dazu wareri die Chinesen als geborene Realisten und 
auc:h als Konfuzianer viel zu niic:htern; und als sie mit dem We
sten in niihere Beriihrung kamen, war dort die Bauernromantik 
sc:hon abgeklungen. Erst Mao hat - wie wir sehen werden: weil 
ihm keine and ere Wahl blieb - die chinesischen Bauern in ihrer 
politischen Bedeutung .entdeckt~. 
Ihm hat auc:h die jiingste Gesc:hic:hte seines Landes einen psyc:ho
logisc:hen Faktor zugespielt, mit dem er die fiir jede Revolution 
unentbehrlic:hen Gefiihle der Erbitterung und des Hasses kriiftig 
aufheizen konnte: den antiimperialistischen und antikolonialisti
schen Affekt. Es versteht sic:h, daB dieser Faktor in der Vorge
sc:hic:hte der russisc:hen Revolution - so Iautstark ihn auc:h heute 
die sowjetisc:he Propaganda aussc:hlac:htet - keine groBe Rolle ge
spielt hat, war doc:h das Zarenreich selbst eine imperialistische 
GroEmacht und am Entstehen der imperialistischen Epoche der 
W eltgesc:hic:hte fiihrend beteiligt; nic:ht Russen wurden irgendwo 
von fremden Herrsc:hern unterdriickt und ausgebeutet (abge
sehen nur von den ukrainisc:hen Gutsbauern der polnisc:hen Grund
berm im osterreic:hisc:hen Galizien), wohl aber nic:htrussisc:he Volker 
in raschem Vordringen in das russisc:he lmperium hineingezwun
gen, und erst der japanische Gegenangriff hat verhindert, daB auch 
groBere Teile Chinas auf die Dauer dasselbe Sc:hicksal erlitten. (Ge
wiB gab es in RuEland zahlreic:he ausliindisc:he Firm en, aber gegen 
diese ric:hteten sic:h all en falls antikapitalistisc:he Ressentiments.) 
Sc:hlieElic:h aber - und das sollte sic:h besonders stark auswirken -
hatte das russisc:he Volk mehr Zeit zur Verarbeitung der west
lichen Einfliisse. Vergleicht man den ModernisierungsprozeE (ohne 
ihn damit werten zu wollen) mit einer ansteckenden Krankheit, 
so konnte man sagen,daE dieRussen durc:h jahrhundertealte,zum 
Teil enge Verbindungen mit dem Westen .sc:hutzgeimpft" waren 
und der Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Westen daher 
weniger akut war. 
Der chinesische Volkskorper dagegen war vollig unvorbereitet auf 
den Angriff des westlic:hen Erregers und wurde daher sc:hwerer 
getroffen; er steht noc:h heute mitten in der Krise. 
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Die industrielle Revolution kommt nach Rufi[and ... 

Haben wir bisher die Auseinandersetzung der beiden Volker vor
wiegend vom Standpunkt der politischen und der Geistesgeschichte 
betrachtet, gilt es nunmehr, jenen Teilvorgang niiher ins Auge zu 
fassen, der auch urisere westliche Welt grundlegend verwandelt 
hat, von den .jungen" Volkern aber in weit kiirzerer Zeit bewiil
tigt werden muBte (und muB) : die industrielle Revolution. 
In RuBland lag die lnitia,tive zuniichst durchaus beim Staat, der 
im Zeitalter des I~perialismus einer eigenen Riistungsindustrie 
bedurfte, deshalb das Entstehen der Schwerindustrie forderte und 
zugleich - auch aus strategischen Grunden - den Aufbau eines 
zwarweitmaschigen, aber bei derGroBe des Landes doch sehr um
fangreichen Bahnnetzes vorantrieb. Graf Witte, erst RuBlands 
Finanzminister ( 1893-1903), dann dessen erster Ministerpriisident, 
machte das Zarenreich durch aktive Handelsbilanz im Ausland kre
ditwiirdig und brachte Milliard en f remden Kapitals ins Land. Dabei 
wurde auch die allmiihlich heranwachsende Privatwirtschaft, zum 
Teil unter dem EinfluB und der direkten Beteiligung der Banken, 
von sich aus immer aktiver; die Bedeutung des Staates in der 
Wirtschaft ging zuriick. In den acht Jahren vor 1914 niiherte sich 
die russische Wirtschaft nach ihren vorwiegend staatswirtschaft
lichen Anfangen der im Westen bereits iiblichen, also hauptsiich
lich privatwirtschaftlichen Form, wobei ihre starke Kartellierung 
und das Vordringen der GroBbetriebe besonders auffiel; am Vor
abend des Ersten Weltkriegs waren in RuB!and vierundvierzig 
Prozent aller Arbeiter in Betrieben mit iiber tausend Arbeitern 
beschiiftigt 22, ein hoherer Prozentsatz als in England, Deutschland 
· rft und sogar in den USA. 

Der wirtschaftliche Aufbau war nicht nur durch die von auBen 
kommenden Storungen - vor allem den Krieg gegen Japan und 
die ihm folgendeRevolution von 1905/06-unterbrochen,sondern 
auch durch die soziale Lage des Bauerntums entscheidend behin
dert. Solange die Masse des Volkes aus praktisch eigentums- und 
einkommenslosen Leibeigenen bestanden hatte, fehlte der Kon
sumgiiterindustrie der notige Binnenmarkt; auch die Aufhebung 
der Leibeigenschaft fiihrte nur sehr langsam zu einer Erhohung 
der Kaufkraft des Dorfes. Die biiuerliche Bevolkerung wuchs im 
neunzehnten Jahrhundert viel rascher, als neuer Boden erschlos-
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sen wurde, und machte bei der Volkszahlung von 1897, der letzten 
vor der Revolufion, _97 der insgesamt 126 Millionen Bewohner 
des Zarenreiches aus. Einer Erhohung des Flachener1rages aber 
durch intensivere Arbeitsmethoden stand en auch nach der Bauem
befreiung von 1861 vorallem zwei Hemmnisse im Wege: Kapital
mangel und mangelnde Privatinitiative (als Konsequenz der Bin
dung des Bauern an das bereits geschilderte System des Mir und 
der periodischen Umteilung des kollek~iven Bodenbesitzes an alle 
Mir-Genossen). 
Die-seit Jahrzehnten anhaltende Landflucht fiihrte der sich rasch 
ausbreitertden lndustrie Arbeitskrafte zu. Die Angaben sind hochst 
ungenau, doch waren am V orabend des Ersten W eltkrieges wohl 
dreieinhalb Millionen Arbeiter in der lndustrie tatig. Darnals 
lag RuEland in der Industrieproduktion schon an fiinfter Stelle 
hinter USA, England, Frankreich und Deutschland (natiirlich 
nicht in der Pro-Kopf-Produktion, die noch sehr niedrig war); in 
den fiinfzig Jahren von 1860 bis 1910 war sie um iiber tausend 
Prozent gestiegen.2s 
Es war ein Merkmal der russischen (wie auch der chinesischen) 
Arbeiterschaft, daB zwische~ ihr und dem Dorf enge Beziehungen 
bestehen blieben. Trotzdem bildete sich in ihr - und dies mehr 
als in China - ein Solidaritatsgefiihl, dern die Konzentration der 
russischen lndustrie auf GroBbetriebe zugute karn. Es fand in 
den ersten groBeren Streiks - so St. Petersburg 1896, Riga 1899 -
deutlichen Ausdruck. Der MiBerfolg der Revolution von 1905 
lieB jedoch die revolutionare Stimmung der Arbeiterschaft stark 
zuriickgehen; in den der Fabrikinspektion unterstellten Betrieben 
im europaischen RuB!and (die ganz kleinen gehorten nicht dazu) 
hatte es im Revolutionsjahr 1905 13 995 Streiks in 93,2 Prozent 
aller Betriebe mit 2,8 Millionen Streikenden gegeben, 1911 nur 
466 in2 8 Prozent der Betriebe mit 105 000 Streikenden.24 Ab 1912 
gab es wieder mehr Lohnkampfe, doch hielten sich diese in einem 
Rahmen, der nicht alarmierend war. Erst die vergeblichen An
strengungen des Ersten W eltkrieges und die blutigen Nieder
lagen der russischen Millionenheere - verscharft, wenn nicht ver
ursacht durch die Riickstandigkeit der Staats- und Gesellschafts
ordnung - fiihrten zu neuer-Radikalisierung. Mit den Worten 
eines Fachmannes der russischen Wirtschaftsgeschichte gesagt: 
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• Was den allgemeinen Verlauf seiner Industrialisierung in der 
zweiten Periode [1906-1914] betraf, so schien Ruilland zu wieder
holen, was in Deutschland in den letzten Jahrzehnten des neunzehn
ten Jahrhunderts geschehen war. Man konnte annehmen, daB Rufi
land ohne den Krieg auf dem Weg fortschreitender Verwestlichung 
weitergegangen w.iire. • 25 

· • . und in das unvorbereitete China 

Ungleich schwierigei- waren die Bedingungen des Aufbaus einer 
modernen Wirtschaft in China.20 Das klassische China war nicht 
nur geistig, sondern auch wirtschaftlich autark gewesen. Es pro
duzierte selbst alle fiir lebensnotwendig angesehenen Giiter, unci 
es konsumierte ·selbst, was es produzierte. Es gab also so gut wie 
keineri Aufienhandel, der bekanntlich im Westen - vor allem seit 
dem Zeitalter der Entdeckungen - eine stimulierende Kraft ersten 
Ranges dargestellt und auch die russische Entwicklung machtig 
befruchtet hat. Das wenige, was iiber die Grenzen kam oder ging, 
wurde kaum kommerziell gewertet, sondern als Ehrengabe barba
ris~er Nachbarvolker und entsprechende Gegengabe verstanden. 
Der Staat beschrankte seine wirtschaftliche Initiative auf die -
meist im Wege der Arbeitspflicht - errichteten Grofibauten, die 
vorwiegend der Verteidigung, der Landwirtschaft (Bewasserungs
anlagen) und der Versorgung (Kanale fiir Getreidetransporte in 
die Hauptstadte) dienten-27 Er besafi zwar seit unvor!fenklichen 
Zeiten das Salz- und Bergbaumonopol, doch wurde von seinen 
Beamten our die Aufsicht ausgeiibt, die praktische Ausfiihrung 
(_Herstellung, Transport, Verkauf) dagegen an Privatleute gegen 
eine entsprechende Zahlung verpachtet; von einer E'fziehung der 
Beamten zu wirtschaftlichem oder gar unternehmerischem Denken 
konnte also nicht gesprochen werden. Bei den Bauern war ein 
solches er.st recht nicht vorhanden, bei den Handwerkern kaum 
entwickelt. Die • Wirtschaft" als eigengesetzliches und hochst dy
namisches Phanomen war also weder dem Volk noch der gebil
deten Oberschicht ein Begriff; das traditionelle Wort fiir Wirt
schaft, Tsching-tschi, heifit in wortlicher Obersetzung etwa "Ver
walten des Oberflusses", ist also wieder rein statisch gedacht. 
Der Anstofi, um aus dem geschlossenen Kreis auszubrechen und 
in eine neue Entwicklungsphase einzutreten, muBte daher von 
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auEen komrnen: es war die gewaltsame Offnung des Landes fiir 
den westlichen Handel. Was im Westen spontan gewachsen war, 
das wurde China d!-Jrch die lange Kette der "ungfeichen Ver- _ 
triige" ab ·i842 vom Ausland aufgezwungen: AuBenhandel gro
Ben Stils und Freie Stiidte in den Vertragshafen28, die nicht nur 
dem Handel dienten, sondern in denen auch seit 1895 ausliindi-. · 
sche lndustrien eiltstanden und einen wirksamen Anschauungs
unterricht und eine Ausbildungsstiitte fiir den chinesischen 
Wirtschaftsnachwuchs bildeten. Ein weiterer Zwang zur wirt
schaftlichen Komrnunikation ergab sich gleichzeitig <lurch den 
Taiping-Aufstand: da sich in seinem Gefolge die staatlichen 
Steuereinkiinfte bedeutend verminderten, war die Regierung 
starker auf AuBenhandelszolle angewiesen, die seit den fiinf
ziger J ahren durch eine gut funktionierende, von Ausliin
dern geleitete Zollbehorde fiir die chinesische Regierung er
hoben wurden. 

C~inas Variante: "biirokratischer Kapitalismus" 

Die Anfange der chinesischen lndustrialisierung sind noch star
ker als in RuEland <lurch die staatliche Initiative bestimmt: es ist 
der uns schon bekannte Versuch, dem Westen mit seinen eigenen 
Waffen, seiner eigenen Technik entgegenzutreten: 1855 baute 
Tseng Kuo-fan die ersten kleinen Arsenale; 1861 das Arsenal 
und die Werften von Anking; 1863 errichteten er und sein Mit
arbeiter Li Hung-tschang ein Eisenwerk (spiiter Arsenal) in 
Schanghai; bis hier also waren es durchweg staatliche Betriebe, 
die der Riistung dienten. 1873 entstand auf Initiative von Li die 
China Merchants' Steam Navigation Company; 1877 folgten die 
Kaiping-Kohlengruben, 1881 die erste Telegrafenlinie, 1882 die 
erste Eisenbahn, 1889 die Hanyang-Eisenwerke bei Wuhan; 
1890 lljl.hm die erste chinesische Textilfabrik in Schanghai ihren 
Betrieb auf. 
Es war ein langsamer und steiniger Weg, und es gab auf ihm 
Schwierigkeiten zu iiberwinden, die der Industrialisierung in kei
nem anderen Land in dieser Form entgegenstanden. Denn die 
soziale Struktur Chinas, wie wir sie im letzten Kapitel kennen
gelemt haben, war fiir die neue Aufgabe denkbar wenig geeig
net. Es fehlte der Trager des wirtschaftlichen Fortschritts: ein 
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starker und selbstbew~ter Kaufmannsstand. Die .Institutionen 
aber, die die Starke des alten China gewesen waren, Sippen
system _und Lizentiatentum, m~ten sich als schwere Belastung 
beim Aufbau einer modernen Wirtschaft erweisen. Diese fordert 
die Besetzung aller Stellen, vor allem der leitenden, nach dem 
Gesichtspunkt der.Leistung, dem Chinesen aber war erste Pflicht 
die Unterbringung seiner Verwandten oder seiner den Verwand
ten gleichgestellten Freunde, ohne Riicksicht auf die person
liche Eignung. Nodi kurz vor dem Siege Maos konnte es dem 
europiiischen Besucher eines chinesischen Betriebes begegnen, 
daB ihm vom Chef die Angestellten nicht als "mein Pro
kurist", "mein Buchhalter", sondern als "mein Neffe" oder 
"der Vetter meiner Frau" vorgestellt wurden. Und wenn sich 
iiberall in der Welt biirokratisches und unternehmerisches Den
ken schlecht vertragen - der chinesische Lizentiat war durch Tra
dition, Erziehung und Berufsausbildung (das Amt als Pfriinde!) 
zum Manager einer neuzeitlichen Wirtschaft am wenigsten quali
fiziert. 
Eben diese Rolle sollte er nun iibernehmen. Li Hung-tschang gab 
Ende 1872 die Parole aus: Kuan-tu schang-pan, wortlich: Beamter 
[besorgt] Aufsicht, Geschiiftsmann [besorgt] Management.29 Eine 
solche Arbeitsteilung hatte beim Salz mit seinen primitiven Ge
winnungs- und Vertriebsmethoden gut gehen kiinnen, war aber 
wenig geeignet fiir die moderne lndustrie, die ihrem Wesen nach 
dynamisch und unbiirok-ratisch ist. Hier wurden die neuen, von 
Beamten beaufsichtigten Unternehmer alsbald abhiingig von 
_staatlicher Forderung und Lenkung, auch wo sich d?,' Staat nicht 
- was hiiufig der Fall war - direkt als Mitunternehfh'er oder Kre
·ditgeber beteiligte. Die China Merchants' Steam Navigation 
Company beispielsweise verdankte ihre Bliite dem Monopol des 
Reistransports in die Hauptstadtprovinz. Andere Firmen erfreu
ten sich der Begiinstigung und Fiirderung durch die miichtigen 
Provinzgouverneure (auch mit Steuermitteln), hatten sich aber 
dafiir nach deren Wiinschen zu richten. Staatswirtschaftliche Vor
stellungen waren schon bei Sun Yat-sen bestimmend 30 und wur
den in der Kuomintang weiterentwickelt. In Tschiang Kai-scheks 
Hauptwerk China's Destiny sind sie noch deutlich zu spiiren. 
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2. DIE FOLGEN DES WE.STLICHEN EINBRUCHS 

Haben wir bisher den iiuBeren Hergang der Auseinifndersetzung _ 
Chinas mit. dem Westen in groBen Ziigen dargestellt, so ist nun
mehr abschlieBond zu fragen, wieweit es dadurch in seiner Sub
stanz veriindert und fiir den Sieg des Kommunismus bereit ge- · 
macht worden ist; Dabei mochte ich mich einer Aussage dariiber 
enthalten, ob und in welcher Weise diese Veriinderung auch die 
seelisch-geistige Struktur des chinesischen Menschen, wie wir sie 
im-ersten Kapitel zu umreiBen versuchten, erfaBte; nur wer den 
Umbruch im Lande selbst, im engen Kontakt mit diesen Men
schen, miterlebt hat, vermochte dariiber zu urteilen, ohne auch 
dann - wie manche Beispiele zeigen - vor einer durch den Zufall 
der personlichen Erfahrungen verengten Perspektive sicher zu 
sein. 

- fiir Chinas Geist 

Leichter zugiinglich sind, auf Grund einer jahrzehntelangen pu
blizistischen und literarischen Diskussion, die Veriinderungen im 
Bereich der Kultur, der Weltanschauung, der sittlichen und reli
giosen Kriifte. Wir haben gesehen, wie das konfuzianische Erbe 
durch die zahlreichen MiBerfolge in der ersten Phase des Ab
wehrkampfes zunehmend diskreditiert und schlieBlich von der 
jungen Intelligenz ganz iiber Bord geworfen wurde; ob diese 
Tradition dennoch die Kraft behiilt, eine lange Zeit der Aus
schaltung und Unterdriickung im Untergrund zu iiberstehen, ist 
eine offene Frage. Der religios Gliiubige kann, wie immer die 
Umstiinde seines iiuBeren Lebens seien, in seinem Herzen beten 
und Gott loben; der Konfuzianer aber muB seine Weltanschau
ung - in der Familie und in allen anderen menschlichen Bezie
hungen~ - tiiglich verwirklichen, oder er hort auf, Konfuzianer zu 
sein. 
Auch im einfachen Volk sind die iiberlieferten Glaubensformen 
in den letzten Jahrzehnten unter dem Ansturm der Moderne 
einem ProzeB der Aushohlung unterworfen gewesen. Was sich 
durch die Jahrtausende mit relativ geringen Veriinderungen er
halten hatte und als Erbgut der Viiter hingenommen wurde, be
gann den Chinesen - zuniichst nur in den Stiidten, vor allem in 
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den verwestlichten Hafenstiidten - unzeitgemiiB, ja. zum Teil 
liicherlich vorzukommen. Die Unbefangenheit, mit der sie ihre 
religiiisen Gebriiuche ausgeubt hatten, ging verloren; der Zwei
fel hielt · seinen Einzug. Ich habe dies einmal sehr stark empfun
den, als eine mit ·uns befreundete junge .Chinesin ihr einziges 
Kind, einen zehnj1lhrigen Jungen, verloren hatte. Erst fand sie 

· Ablenkung in den vielerlei Verrichtungen, die die Sitte der trau
ernden Familie vorschrieb, so der Beschaffung all jener Papier
figuren, welche de~ Verstorbenen die Existenz im Jenseits er
leichtern sollen - der papiernen Dienerinnen, Fahrzeuge, Geld
stiicke und Kleider. Nach einigen Tagen aber gestand ·sie uns 
schluchzend, da.B sie an diese Briiuche nicht mehr glauben kiinne 
und es daher nichts gebe, was sie in ihrem Schmerz zu triisten 
vermiichte. Andere Beobachter haben iihnliches berichtet.31 Die 
Tempel verwahrlosten zusehends, die Statuen des Stadtgottes 
verschwanden, die Gotterbilder zerfielen - schon Jahrzehnte vor 
dem Sieg der Kommunisten. 

- fur sein soziales Gefiige 

Am folgenschwersten muBte sich der Einbruch des westlichen 
Geistes auf das soziale Gefiige des Landes auswirken. Denn in 
keiner anderen unter den groBen Kulturen war ja der Mensch in 
seinem Denken und Leben so ganz auf seine Umwelt bezogen, in 
so vielfiiltige persiinliche Beziehungen eingebettet gewesen - und 
nun trat ihm, von einem noch ungebrochenen SelbstbewuBtsein 
getragen und vom Glanz sieghafter Oberlegenheit umstrahlt, das 
1_1eue Evangelium von der Freiheit des lndividuumfa, entgegen. 
War es nicht etwa die Freiheit, der die Fremden d1~ groBartige 
Entfaltung aller Kriifte verdanktep., und war nicht der Mangel 
an Freiheit, das ObermaB an Bindungen aller Art, fiir die hoff
nungslose Unterlegenheit des eigenen Volkes verantwortlich zu 
machen? Ein stiirmisches Aufbegehren gegen dieses System erhob 
sich vor allem in der jungen Generation; es richtete sich am 
stiirksten gegen diejenige Autoritit, durch die sich diese Jugend 
am meisten gebunden, gefesselt sah : gegen Familie und Sippe. 
Auch diese Emanzipationsbewegung berief sich auf das Vorbild 
des Westens; die leidenschaftliche Diskussion iiber Ibsens Nora, 
die damals das junge China bewegte, liiBt dies klar erkennen. 
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Nidits konnte die Tiefe der Umwiilzung deutlicher machen als 
ein Vergleidi zweier groBer Romane, die beide eine diinesisdie 
GroBfamjJie zum auBeren Rahmen haben - Tsao -Hsiie-tschins_ 
.Der Traum der rolen Kammer" aus dem aditzehnten Jahrhun
dert s2 und der -1933 ersdiienene Roman .Die Familie" von Pa 
Tsdiin.ss Jener, obwohl von einer tragisdi-wehmutsvollenGrund- · 
stimmung getragen, stellt dodi die alte Ordnung nirgends in 
Frage, dieser aber ist eine literarisch verkleidete Kampfsdirift, 
die das Familiensystem auf das heftigste angreift. Er kulminiert 
i~ Tod einer jungen Frau; um den Geist des kurz zuvor ver
storbenen und nodi im Hause aufgebahrten Sdiwiegervaters nidit 
durdi eine Niederkunft im gleidien Haus zu beunruhigen, wird 
sie aufs flame Land gebradit, wo es weder Arzt nodi Hebamme 
gibt und die Frau nach der Geburt elend verblutet. Einige Jahr
zehnte zuvor hiitten die abergliiubisdien Vorstellungen und die 
selbstverstiindlidie Verehrung des verstorbenen Patriardien kei
nerlei Zweifel an der Riditigkeit soldien Handelns aufkommen 
lassen. In der veriinderten Situation der friihen zwanziger Jahre 
dagegen wird in diesem Roman der sinnlose Tod der jungen 
Frau zum letzten AnstoB fiir die Jungen, sidi gegen das alte 
System zu erheben. 
Freiheit, das bedeutete daher als erstes: Emanzipation der J ugend 
und der Frauen. Die Revolution gegen die alte Ordnung be
gann als Revolution gegen das bisherige Familiensystem. Zuerst 
geriet die stiidtisdie Jugend in den Bannkreis dieser Entwick
lung, vorwiegend die Jugend der Ober- und der Mittelschidit. 
Von bier aus aber gelangten die neuen Ideen audi auf das Land, 
anfangs vorwiegend zu den Familien, die Angehorige in den 
Stiidten besaBen. Als schlieBlidi die Japaner nach 1937 die Kii
stengebiete zu besetzen begannen, trugen die ins Innere abwan
dernden Stiidter, vor allem Studenten, die Familienrevolution in 
die Dorf er. Der Siegeszug der Emanzipationsbewegung war nicht 
aufzuhalten.-Innerhalb weniger Jahre gab es Madchen auf den 
Hochschulen und im Berufsleben, Liebesheiraten, Frauenbatail
lone, gab es Scheidungen und Witwenehen. 
Wie rasch sich die Auffassungen wantlelten, ist an der Gesdiidite 
des Familiengesetzes der neuen Republik deutlidi abzulesen: Im 
ersten und zweiten Entwurf (1911 und I 915) war zur EhesdilieBung 
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lediglich die Zustimmung der Eltern notwendig; ab 191(? ~urde 
zusatzlich die Zustimmung der EheschlieBenden gef ordert; im 
schlieBlich ( I 931) verabschiedeten Text nurnoch die der Eheschlie
Benden-von den Eltern war nicht mehr dieRede.34 Dieses Fami
liengesetz der Nationalregierung machte auBerdem die Mono~ 
gamie zur Grundform der Ehe; es gestattete auch die Scheidung. 
Die Grundfesten des alten Familiensystems waren zerstort. 

- fur sein Sippensystem 

Andere Entwicklungen kamen hinzu: Der stiirmische Aufbau der 
Wirtschaft - zuerst in den Vertragshafen - sprengte die engen 
Grenzen des Familienbetriebs und fiihrte zu neuen Organisa
tionsformen. Das Entstehen moderner Industrien und Produk
tionsweisen, . fiir die es im alten China keine Vorbilder gab, ent
wertete die Bedeutung der Erfahrung (und damit des Alters) und 
gab jungen Leuten, die an westlichen Schulen ausgebildet waren, 
einen bedeutenden Vorsprung. In dem MaBe, in dem die junge 
Generation in die Schulen stromte, erhohte sich auch das Hei
ratsalter; je alter aber die jungen Leute im Zeitpunkt der Ehe
schlieBung waren, desto groBer waren ihr SelbstbewuBtsein und 
ihre Abneigung, sich dabei widerspruchslos dem Willen der El
tern unterzuordnen. Auch die Ehrfurcht vor den Ahnen, die man 
nun so weit hinter sich zu !assen im Begriff war, verlor ihre 
Kraft; in der gleichen Richtung hatte die Tiitigkeit der christ
lichen Missionare gewirlct. Damit sank auch die Bereitschaft, 
fiir Ahnenopfer und andere Familienfeste groBe Mittel auf
zuwenden; diese Veranstaltungen hatten aber wesentlich zur 
Starkung der Familie und Sippe beigetragen. Ditt1Neureichen 
in den Stadten, bemiiht, sich moglichst westlich zu gebiirden, 
Waren am schnellsten bereit, die alten Formen des Familien
lebens preiszugeben. Auf dem flachen Lande aber entzog die 
zunehmende V erarmung vielen alten GroBfamilien den Boden 

·und brachte auch Sippenverbande in finanzielle Not; ihre Tempel 
zerfielen, viele ihrer Mitglieder zogen fort. 
Ahnliches war schon friiher in Notzeiten geschehen; diesmal aber 
traf die Krise des Sippensystems mit der Krise des konfuzia
nischen und damit iiberhaupt des traditionellen China zusammen. 
Mehr als zwei Jahrtausende zuvor hatte die Schule der totalita-
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ren Legalisten eine familienfeii:idliche ldeologie entwickelt. Sie 
hatten erkannt; daB sich das konfuzianische Familiensystem, wel
ches zahllose kleine '"Staaten im Staat" schuf, mit dem von ihnen 
angestrebten straff .£entralisierten Staatswesen nicht vereinbaren 
lieB. Aber sie UQd ihresgleichen waren zu kurz an der Macht, als 
daB sie das Familiensystem wirklich hiitten zerschlagen konnen. · 
Sun Y at-sen hat -von vollig anderen Voraussetzungen aus, aber 
unter iihnlichen Parolen im Grunde dasselbe angestrebt; unter 
dem Eindruck des westlichen und des hochst stoBkriiftigen japa
nischen Nationalismus wollte er audi in China Staat und Na
tion - statt wie bisher Sippe und Familie - in den Mittelpunkt 
des Lebens aller Chinesen riicken; ihnen sollten nun Arbeit, 
Treue, Loyalitiit gehoren. 
Der Zerfall des traditionellen Sippensystems vollzog sich nicht 
von heute auf morgen (einige Beispiele maditvoller Familien
cliquen hat es noch lange gegeben, wie die Kung-Sippe, mit der 
sich Tschiang Kai-schek 1927 versdiwiigerte), aber im ganzen 
eben doch erstaunlich rasch. Vor denAugen der erschreckten Welt, 
unter dem Jubel der jungen und dem Kopfsdiiitteln der alten 
Chinesen barst der gewaltige, jahrtausendealte Bau des chinesi
schen Sippensystems. Die Kommunisten haben den liingst einge
leiteten ProzeB our besdileunigt und verschiirft . 

. . . fiir die Massen 

Gemessen an diesem wahrhaft revolutionierenden Vorgang sind 
die durdi den westlidien Einbrudi hervorgerufenen Verschiebun
gen im berufsstiindisdien Gefiige des Landes von sekundiirer 
Bedeutung. Sie konnen audi deshalb knapper behandelt werden, 
weil China sie - vom Ende des Lizentiatentums abgesehen - mit 
Europa gemein hat, wenn audi in zeitlichem Abstand. 
Die neu entstehende Kapitalistensdiidit haben wir schon kurz 
kenne'iigelernt. Ober das lndustrieproletariat, das nur langsam 
wuchs, zersplittert und sdiwadi war, wird im niidisten Kapitel 
- bei der Entwicklung der Kommunistischen Partei - zu sprechen 
sein. Bei Handwerk und Kleinbiirgertum iinderte sich verhiiltnis
miiBig wenig. 
Der gewaltigen Masse der. diinesisdien Bauern hat der Ein
brudi der Moderne mehr Naditeile als Vorteile gebracht. Eine 
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.Befreiung" nach europiiischem Vorbild konnten sie ~on.ihr nicht 
erwarten, da sie - anders als ihre russischen Standesgenossen -
die personliche Freiheit nie verloren hatten. Wohl aber ver
schlechterte sich, wie dargelegt, ihre wirtschaftliche Lage in be
denklicher Weise,· da die seit dem Ende des achtzehnten Jahr
hunderts rasch ztihehmende Dorfbeviilkei-ung mit einer kaum 
wachsenden Ackerfliiche auskommen mu.Ete. Dazu kam seit der 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts das beschleunigte Wachs
tum des Gi-ofigrundbesitzes: nicht mehr nur die Beamtenfamilien 
legten ihre Ersparnisse in Land an, das sie den verarmenden 
Bauern abkauften, sondern auch die in Handel und lndustrie neu 
Reichgewordenen. Im Umkreis der Handelsmetropolen Schang
hai und Kanton waren bereits in den zwanziger Jahren fiinf
undneunzig. bzw. fiinfundachtzig Prozent der Bauern nur noch 
Piichter.35 Die Pachtzinsen wiederum stiegen, da der Boden im
mer knapper wurde. 
Die sozialen Spannungen nahmen zu. Wiihrend die landbesit
zenden Lizentiaten - die meist verwandtschaftlich mit dem Dorf 
verbunden waren, zum Teil sel\)st dort lebten oder im Alter dort
hin zuriickkehrten - noch ein Verantwortungsgefiihl gegeniiber 
den Bauern besessen batten, traf dies auf die Neureichen in den 
Hafenstiidten nicht mehr zu; fiir sie war das Land nur noch Ob
jekt der lnvestition und Spekulation. Dazu wurden die Heim
industrien, in denen die Bauern in den ruhigen Monaten, vor 
allem <lurch die Hersteltung von Webstoffen, zusiitziichen Ver
dienst gefunden batten, durch die hereinstriimenden lmporte aus 
den lndustrieliindern, auch den neuen wie Japan und lndien, 
·schwer getroffen. Politische Unruhen und zerstii{/nde Biirger
-kriege taten das Ihre. Giirende Unzufriedenheit und dumpfe 
Verzweiflung erfafiten weite Gebiete: die Bereitschaft zu gewalt
tiitigen Exzessen gegen die .Reichen" wuchs. 

- mzd-insbesondere fiir die Obersdiicht 

Am schwersten wurde, wie iiberall, die oberste, Staat und Ge
sellschaft tragende Schicht durch die revolutioniire Entwicklung 
getroffen. Aber <las Lizentiatentum war schon vorher von Ver
fallserscheinungen gezeichnet. Das strenge Priifungssystem wurde 
von den letzten Mandschu-Herrschern selbst aufgeweicht, indem 
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sie verschiedenen Provinzen eine Heraufsetzung des auf sie ent
fallenden Kontingen.ts an Priiflingen bewilligten, wofiir diese 
entsprechencie Summc;n an den Staatshaushalt entriditeten; das 
fiihrte zu einer . Senkung der Anforderungen und dam it der 
Qualitiit des Na&wuchses. Schlimmer noch war der - uns schon 
bekannte - MiBstand, daB in zunehmendem Umfang wohl
habende Leute, dfe in die Oberschicht zu gelangen wiinschten, 
von den untersten Examina gegen Entrichtung einer bestimmten 
Taxe dispensiert wurden. Man konnte sich in den Lizentiaten
starid nunmehr in aller Form einkaufen; in der zweiten Hiilfte 
des neunzehntenJahrhunderts bestand ersdion zu mehrals einem 
Drittel aus Elementen dieser Art. Allerdings lag auch deren An
sehen erheblich unter dem der durch echte Priifungen Qualifi
zierten; fiir den weiteren Aufstieg im Staatsdienst blieb ohnehin 
das Bestehen der hoheren Priifungen Voraussetzung. Yorn Stand
punkt der Staatsmoral war die Moglichkeit, mit Hilfe von Geld 
in die Oberschicht zu gelangen, auf jeden Fall eine Entartung, 
die dem Ansehen des ganzen Standes schweren Schaden zufiigen 
muBte. In seiner Substanz aufgeschwemmt, in seiner Solidaritiit 
geschwiicht, seiner friiheren Autoritiit im Volke beraubt, sah sich 
das Lizentiatentum durch den Einbruch der Moderne vor Auf
gaben gestellt, die es mit seiner konfuzianisch-humanistischen 
Tradition und Ausbildung nicht bewaltigen konnte. Die MiB
erfolge im Kampf gegen die fremden Teufel, gegen die Taiping
Rebellion, gegen die Japaner, zerstorten den Rest seines Presti
ges; noch vor dem Ende der Monarchie empfing es mit der Ab
schaffung der Staatspriifungen den TodesstoB. 

Die Offiziere Chinas riicken nach vorne ... 

Das Erbe der abtretenden Lizentiatenschicht aber fiel nicht dem 
Biirgertum, nicht der jungen Intelligenz zu, sondern - dem Mili
tiir, das durch die Folgen des westlichen Einbruchs zu einer vor
her in China nicht bekannten Entfaltung und Machtskllung ge
langte. Freilich nicht mehr in seiner traditionellen Gestalt. Die 
mandschurischen "Banner"-Truppen - so nach ihren verschieden
farbigen Feldzeichen benannt - wie die aus (freiwillig dienenden 
wie gepreBten) Chinesen bestchende "Armee der Griinen Fahne" 
hatten im Kampf gegen die fremden Eindringlinge ~nd gegen 
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die Volksheere der Taiping-Rebellen kliiglich versagt; die Frem
den spotteten iiber die chinesischen .Operettensoldaten", die mit 
Regenschirmen in den Krieg ziigen und ihre Schlachten, statt mit 
Waffen·, mit den silbernen Kugeln der Bestechung schliigen. Tseng 
Kuo-fan und seine Freunde - unter denen Li Hung-tschang, bis 
zu seinem Tode (i90I) der leitende Staatsmann Chinas, beson
ders hervorragt - sahen sich gezwungen, neue, ihnen personlich 
ergebene Elitetruppen aufzustellen und aus den Steuermitteln 
der ihnen jeweils unterstellten Provinzen - also nicht der Zen
tralregierung - zu· besolden. Das Verfahren bewiihrte sich zum 
ersten Mal bei der Niederkiimpfung der Taipings; bei den noch 
folgenden, zum Tei! ebenfalls gefiihrlichen Unruhen wurde es 
von einer Notma:Bnahme zur normalen Methode der Krieg-
fiihrung und der militiirischen Organisation. · 
Die Regierung sah das Anwachsen dieser Privatarmeen mit um 
so groBerer Besorgnis, als deren Fuhrer fast durchweg Chinesen 
(also nicht Mandschuren) waren: wohin wiirde es fiihren, wenn 
nach der neuen Parole .die Soldaten den Generalen gehorten"! 
Aber sie muBte ihre Existenz sanktionieren, wollte sie nicht vor 
den inneren und iiuBeren Feinden von vornherein kapitulieren. 
So hat die Schwiiche der beiden kaiserlichen Armeen auf der 
einen, die relative (nur relative!) Starke der einzelnen Provinz
armeen auf der anderen Seite seit der Mitte der fiinfziger Jahre 
die Machtverhaltnisse in China entscheidend veriindert. Hinfort 
konnte der Thron die einzelnen Befehlshaber allenfalls gegen
einander ausspielen, aber nicht mehr einfach als Untergebene 

_behandeln oder im Falle der Auflehnung aus ihrerrJ'tellung ent
fernen. Damit erfuhr auch in der offentlichen Memung, zumal 

·bei der Jugend, der Beruf des Soldaten eine bedeutsame Aufwer
tung. Der Aufstieg zu Macht und Ehren fiihrte nun nicht mehr 
ausschlieBlich iiber die zivile, sondern auch iiber die militiirische 
Laufbahn; immer hiiufiger entschieden sich fahige und ehrgeizige 
junge Leute fiir diese, zumal ihnen bald auch die ersten Militiir
schulen zur Verfiigung standen. Von den zwischen 1861 und 1890 
ernannten vierundvierzig Generalgouverneuren waren, wie 
eine neuere Berechnung ergab, schon zwanzig und von den ein
hundertsiebzehn Gouverneuren mehr als die Hiilfte als Militiir
fiihrer aufgestiegen.se 
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Die Tatkraft und der Reformwille der jungen Offiziersgenera
tion, der ausliindische - besonders deutsche und japanisdte -
Militiirberater zur Sejte standen, wurden nidtt zuletzt durdt das 
Beispiel Japans befli.i"gelt; es bewies, erst im Krieg von 1894/95, 
dann nodt eindrucksvoller durch den Sieg iiber die GroEmadtt 
RuEland, daE audt eine asiatisdte Armee bedeutende Kampfkraft 
entwickeln konnte. Die Erfolge blieben nidtt aus: Im Boxerkrieg 
(1900/0l) machte das europii.ische Expeditionskorps beim ersten 
Versuch eines Vormarsches nach Peking die Erfahrung, daE man 
es nidtt mehr wie bisher mit desorganisierten Haufen zu tun 
hatte. Das Korps erlitt Verluste, wurde ei~geschlossen und ver
modtte sidt nur mit Miihe den Riickweg nadt Tientsin zu bah
nen, ehe es beim zweiten Anlauf, nunmehr auf fast zwanzigtau
send Mann verstiirkt, nach Peking durdtbrechen und das Ge
sandtsdtaftsviertel entsetzen konnte.37 

... und werden Satrapen 

Danach hat China bis 1937 keine griiEeren Kriege mit auswii.r
tigen Feinden gefiihrt. Aber die in der zweiten Hii.lfte des neun
zehnten Jahrhunderts entstandenen Provinzheere bestimmten 
weithin die innere Entwicklung. Das stiirkste unter ihnen war die 
von Li Hung-tschang 1888 in der Hauptstadtprovinz organisierte 
.Nordarmee". Spiiter wurde sie zum Madttinstrument des Gene
rals Yiian Schi-kai, der der Kaiserin-Witwe bei ihrem Staats
streich von 1898 bedeutende Dienste geleistet hatte, zum General
gouverneur jener widttigsten Provinz ernannt wurde und bis zu 
seiner Entlassung im Jahre 1909 der erste Mann in China war. 
N ach dem Ausbruch der Revolution ( 1911) mit diktatorischen 
Vollmachten zuriickberufen, vermochte er zwar den Thron nicht 
mehr zu retten, hat aber, indem er den Kaiser zur Abdankung 
bewog,ueinen geordneten Obergang zur neuen Staatsform ohne 
groEes BlutvergieEen ermoglicht. Es ist bezeichnend, daE der 
Vater der Revolution, Sun Yat-sen, sein Amt als Priisident sdton 
nach wenigen Wochen an Yiian Sdti-kai abgab und daB nach 
diesem wieder fast durchweg Militiirs, darunter weitere drei aus 
der .Nordarmee", Priisidenten wurden.38 

Aber auch der fast allmiichti-ge Yiian - den in seinem letzten 
Lebensjahr (1916) das Parlament noch aufgefordert hatte, die 
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Kaiserkrone anzunehmen -, erst recht seine weit · schwiicheren 
Nachfolger, hatten mit der Tatsache zu rechnen, daB sie sich nur 
auf ihre .eigenen" Truppen verlassen konnten, denn inzwischen 
hatte sich das Obel der militiirischen Zersplitterung tief einge
fressen und jene :eigenartige Einrichtung fest etabliert, die in 
der angelsiichsischen Welt als warlordism (warlord = Kriegs
herr) bekannt ist. Wir konnen sie am besten mit dem aus der an
tiken Geschichte g_diiufigen Begriff des Satrapen umschreiben, 
wobei entscheidend ist, daB diese Satrapen - wie die altpersi
schen - zugleich Gouverneur(oderGeneralgouverneur) und Mili
tiirbefehlshaber waren. Sie besafien also militiirische wie ·admini
strative, politische und finanzielle Befugnisse und stellten bei der 
Schwiiche der ·zentralregierung die eigentliche Macht im Staate 
dar. Obrigens war die alte Lizentiaten-Tradition noch immer 
so stark, dafi sich manche von ihnen - nicht immer ganz iiberzeu
gend - als klassisch Gebildete gebardeten oder gar, wie General 
Wu Pei-fu, als Literaten feiern lieBen. 
Es ist nicht zuviel gesagt, wenn wir die ersten zwei J ahrzehnte 
der jungen Republik als die Periode der Satrapen bezeichnen. 
Die alte, konfuzianisch gebildete Fiihrungsschicht war abgetreten, 
die neue aber, aus Biirgertum und revolutioniirer Intelligenz be
stehend, war noch nicht stark genug, die Geschicke des Staates 
in die Hand zu nehmen. Die Herrschaft der Satrapen war eine 
der traurigsten Phasen der jiingeren chinesischen Geschichte, eine 
.kaiserlose, schreckliche Zeit" . Bis Tschiang Kai-schek, selbst ein 
bedeutender Soldat aus der Schule Yiian Schi-kais, zugleich aber 
.ein Trager der neuen revolutioniiren ldeen, in deq'(Jahren 1926 
bis 1928 die Vormacht ii.her die iibrigen Satrapen errang ( diese 
-aber nicht ganz zu beseitigen vermochte; einige herrschten noch 
bis zum Siege der Kommunisten in ihren Provinzen, wenn auch 
nominell der Nationalregierung Tschiangs unterstellt). 
Von diesem Augenblick an war der W eg frei fiir einen raschen 

·wirtschaftlichen Aufschwung, der auch sofort einsetzte. Es zeigte 
sich jetzt, daB - fast verdeckt durch das politische Chaos - eine 
neue Generation von .modern" eingestellten, groBenteils imAus
land, nicht zuletzt in Japan, ausgebildeten Chinesen herange
wachsen war. Mit dem Zerfall des Lizentiatensystems und der 
Zersetzung der alten Sippentradition waren wesentliche Hemm-
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nisse gegen eine "westliche" Entwicklung nahezu beseitigt oder 
jedenfalls entscheidend geschwacht. Als in den Yertragshafen . 
auch rei11 chinesische Firmen aufstiegen, konnte man erkennen, 
daB unter entsprechenden Voraussetzungen .die Chinesen sehr 
wohl zum moaernen Wirtschaften fahig sind; dasselbe zeigte der 
wirtschaftliche Erfolg zahlreicher Oberseechinesen, in Hongkong, 
Singapur, San Franzisko und anderen Zentren des freien pri
vatwirtschaftlichen W ettbewerbs. 
Es fehlt sogar nicht an Anzeichen dafiir, daB das sich eben erst 
formierende Biirgertum nun zu politischem SelbstbewuBtsein 
erwachte: schon die Revolution von 1911 hatte ihren Ausgang 
vom Widerstand der Unternehmer, Kaufleute und Studenten der 
Provinz Setschuan gegen den BeschluB der Zentralregierung ge
nommen, die neue Bahnlinie Hankou-Setschuan zu verstaatlichen, 
die urspriinglich privat finanziert werden sollte. Eines ist jeden
falls sicher: Wenn der liberale Kapitalismus in China noch 
schwach war, so war es ebenso - an Zahl wie Schlagkraft -
sein potentieller Gegenspieler, die Arbeiterschaft. DaB dem Pro
letariat, wie Marx lehrte, die Zukunft gehorte, ist daher eine 
ideologische Unterstellung, die mit der Geschichte Chinas, auch 
noch des schon im Umbruch stehenden China, nicht zu verein
baren ist. 
In der Mitte der dreiBiger Jahre lieB sich durchaus vorstellen, ' 
daB das endlich wieder politisch - zwar noch nicht ganz - geeinte, 
begabte und fleiBige chinesische Volk auf die breite StraBe des 
Kapitalismus und der Demokratie einschwenken und mit raschen 
Schritten seine Riickstandigkeit iiberwinden wiirde. Aber als Ja
pan 1937 den Krieg von neuem nach China trug, setzte es diesen 
Hoffnungen ein Ende. 

0 Der russische Mensch" und der Westen 

Mit gri:iBerer Sicherheit laBt sich die Chance einer im westlichen 
Sinne normalen · Weiterentwicklung fiir das vorbofschewistische 
RuBland behaupten. Es konnte durch die Auseinandersetzung rnit 
dem "Westen" schon deshalb nicht so tief aufgewiihlt und in 
seiner Substanz gefahrdet werden, weil es bei aller Verschieden
heit des geschichtlichea W eges doch, ethnisch und geistig, immer 
zu Europa gehi:irt hatte. Und es hatte fiir diese Auseinanderset-
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zung nicht wenige Jahrzehnte, sondern mehr als zwei Jahrhun
derte Zeit; anders als China ·war RuBland nie in den harten 
Zwang .der Alternative zwischen sofortiger Modernisierung, ohne 
Riicksicht auf die .Folgen, oder Verlust der nationalen (und kul
turellen) Freiheit gestellt. 
Der "russische Mensch" hatte sich die vielgeriihmte Breite seines 
Wesens durchaus bewahren kiinnen (der UniformierungsprozeB 
begann erst unter den Sowjets, wobei die Eigengesetzlichkeit der 
technischen Zivilisation dem totalitiiren Willen der Machthaber 
zu Hilfe kam) . Von einer Verwestlichung kann nur bei einem 
Teil der Intelligenzia gesprochen werden. Auch die radikalen 
Verneiner der christlichen Tradition, wie Tschernyschewskij, 
Pfssarew, Dobroljubow, sind nicht einmal fiir die Intelligenzia 
als ganze repriisentativ zu nennen; noch weniger gelang ihnen 
ein Einbruch in · die Glaubenshaltung der breiten Masse. Es ist 
darum falsch, von Verfall und Aufliisung, vom Zustand einer 
.geistig-seelischen Leere im Volk zu reden, in die die neue Heils
lehre des Kommunismus frei einstriimen konnte; viel eher konnte 
das, nach wenigen J ahrzehnten der Auseinandersetzung mit dem 
Westen, von China gesagt werden. Andererseits bleibt festzuhal
ten, daB diese russische Intelligenzia im Gegensatz zum chine
sischen Lizentiatenstand infolge ihrer - weniger selbstverschul
deten als erzwungenen - Staatsfremdheit ein Niihrboden revolu
tioniirer Antriebe geworden ist. 
Das alte russische MissionsbewuBtsein hat durch die Auseinan
dersetzung mit dem Westen eine merkwiirdige Wendung erfah
.ren. Die Idee von der besonderen Sendung Moskau,/\3-ls des Drit
ten Rom lebte - in veriinderter Form - weiter. Viele der fiihren
den Geister RuBlands - in einer ·sublimierten Form auch sein 
bedeutendster Philosoph, Wladimir Solowj6w (t 1900) - haben 
sie weitergetragen, und in siikularistischer Vergroberung gab sie 
- und gibt sie noch heute - der in der Wurzel internationalistischen 
Welterlosungslehre des Kommunismus den Akzent eines speziel
len russischen Berufenseins. Aus ihr erwuchs ihm, iiber die kalte 
Strenge der ldeologie hinaus, eine emotionale Kraft, die er sonst 
nirgends entfaltet hat, im Stolz auf die eigene Vergangenheit 
und in der Verachtung des gealterten "verfaulenden" Wes tens 
mit seiner "Verflachung des Geistes" und seiner "Verkiimme-
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rung der Seelen_", des "verweseriden Kadavers und seiner gif
tigen Miasmen" - ·Formulierungen, die alter siQ.d als das 
. Kapital" und die <loch, oft im gleichen Wortlaut, immer wieder 
in den Reden sowjet1scher Politiker und Marschalle39 zu finden 
sind. -
Das soziale Gefiig!:! RuBlands konnte durch den westlichen Ein
fluB schon deshalb weniger stark getroffen werden, weil es - wie 
im Westen selbst - nicht auf der beherrschenden Stellung von 
Familie und Sippe aufgebaut war. Die Familie selbst wurde, da 
sie die individuelle Freiheit weit weniger einengte, als es in 
China der Fall war, nicht wie dort zum bevorzugten Ziel der lite
rarischen und publizistischen Kritik; im Vergleich zum Westen 
war sie sogar beim Sieg des Kommunismus noch gesiinder, da die 
lndustrialisierung mit ihren fiir die Familie ungiinstigen Aus
wirkungen erst vie! spater als dort eingesetzt hatte; sie hat ihre 
Starke in der Auseinandersetzung mit dem totalen Staat zu be
weisen vermocht.40 Die Veranderungen in der berufsstandischen 
Gliederung der Bevolkerung entsprachen bei den Handwerkern, 
Kaufleuten, Technikern und Arbeitern der aus dem Westen be
kannten Entwicklung, mit der - selbstverstandlichen - Einschran
kung, daB der ProzeB weniger weit fortgeschritten war. 
Eine Umwalzung groBten AusmaBes dagegen, die iiber die ver
gleichbaren Vorgange im Westen wie in China an Dramatik und 
Bedeutung weit hinausgeht, vollzog sich im russischen Bauerntum. 
Denn hier muBte jenes Problem bewaltigt werden, das China nie 
gekannt, das im Westen durch die Franzosische Revolution ge
waltsam, durch Kaiser Joseph II. und den Freiherrn vom Stein 
auf dem Weg der Reform gelost worden war: das Problem der 
Bauernbefreiung. Dieser ungemein schwierige und vielschichtige, 
fiir die moderne Geschichte RuBlands hochbedeutsame Vorgang 
kann hi-er nicht im Vorbeigehen behandelt werden; er laBt sich 
in jedem griindlicheren Werk iiber die russi-sclie Geschichte nach
lesen.41 
Die volle Freiheit hatte die Reform Alexanders II. den russi
schen Bauern nicht gebracht, weil sie die Bindung an den Mir, 
die Dorfgemeinde also, weiter bestehen lieB. Erst durch die Re
formen Wittes und Stolypins {1903-1911) wurde der Mir wie der 
kollektive Bodenbesitz aufgelost. In den noch verbliebenen Jah-
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ren bis zur Revolution von 1917 hat rund ein Drittel · der im 
europiiischen RuEland in Betracht kommenden Bauernfamilien 
von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, sich ihren eigenen Hof 
aufzubauen. Aus ihnen hat sich dann mit erstaunlicher Schnellig.
keit ein energisches~:.freilich auch im Umgan·g mit den wirtschaft
lich schwiicheren Dorfgenossen wenig zimperliches GroBbauern
tum - die sogenannten Kulaken - herausgebildet. Ein freies 
Bauerntum hat es also - auBer in einigen Randgebieten - in 
RuBland seit der Friihzeit praktisch nur zwischen Stolypin und 
dem Beginn der Kollektivierung durch Stalin gegeben, und auch 
damals nur unter den hochst ungiinstigen Bedingungen einer · 
allgemeinen Zerriittung durch Krieg und Revolution. 
Auch der Landhunger des Bauern war geblieben. Bei der ersten 
sich bietenden Gelegenheit - 1917 - brachen die giirende Unzu
friedenheit, der schwelende HaB gegen die Herren in einer Ex
plosion hervor, die iiber das ganze weite Land hinflammte, so
bald einmal, in der Hauptstadt, der Funke entziindet war; daB 
Lenin den Bauern das Land der Herren zur Beute gab, hat seinen 
Sieg - und die Niederlage der W eiBen im Biirgerkrieg - erst 
entschieden. 

Die Folgen fiir den Staat 

Die unmittelbar politischen Wirkungen des westlichen Einflusses 
- auf Staat und Staatsauffassung, auf das offene und unterirdische 
Ringen um die Macht im Staat - sind bekannt. Das Bild bleibt 
jedoch unvollstiindig, wenn man nur an dramatische und spek
takuliire Vorgiinge, an Attentate und Aufstiinde dexwJ;. Der von 
den Sozialrevolutioniiren von neuem in Gang gesetzte "indivi
duelle Terror" war am Vorabend des Ersten Weltkriegs schon 
abgeklungen (ein spiiter Nachziigler: die Ermordung Stolypins 
im September 1911), der miihsam erreichten Niederwerfung der 
ersten Revolution 1906 war die Einfiihrung einer Verfassung 
init der ersten Duma gefolgt. Im Jahr 1914 war der Weg zur 
konstitutionellen Monarchie, im Sommer 1917 mindestens der 
zur demokratischen Staatsform noch offen; da:B es anders kam, 
lag nicht, wie die Kommunisten behaupten, in der Konsequenz im 
voraus festgelegter "Gesetze der Entwicklung", sondern war erst 
die Folge einer von auBen kommenden Erschiitterung, dann das 
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Werk des instinktsicheren (und vom Gliick begiinstigten) Macht
willens einer entschfossenen Minderheit. Dieser erst zwang Rufi
land in einem Augeiiblick auf die kommunistische Bahn, in dem -
es - gerade nach der Theorie des· Marxismus ~ zur Entfaltung 
des liberalen Kapitalismus hiitte gelangen miissen. 
SchlieBlich: Abgesehen von kurzfristigen Krisen ist RuBland wiih
rend seiner Auseinandersetzung mit dem Westen weder in seiner 
nationalen Freiheit noch in seiner staatlichen Einheit gefiihrdet 
gewesen. Auch gibt es in der modernen russischen Geschichte 
nichts, was sich mit den chinesischen Satrapen und ihrer politi
schen, dariiber hinaus auch wirtschaftlichen Bedeutung verglei
chen lieBe, nicht einmal in der furchtbaren Krise des Biirgerkriegs 
nach der bolschewistischen Machtergreifung; die Wrangel, Denl
kin, Judenitsch, Koltschak, die als Fiihrer "weifier" Armeen ge
gen die Bolschewiken kiimpften, hiitten nach ihrem Sieg keine 
Satrapien, sondern eine starke Zentralregierung zu schaffen ver
sucht. 

3. KEINE UNAUSWEICHLICHKEIT DES KOMMUNISMUS 

So ergibt sich am Ende unserer Betrachtung zur Grundfrage einer 
grofieren oder geringeren Bereitschaft der beiden Volker fiir den 
Kommunismus ein eigentiimlich widerspriichliches Bild: Wahrend 
dem klassischen China diese - wie jede - im Westen entsprun
gene ldeologie nach seinem Wesen und seiner Tradition vi:illig 
fremd blieb, in der psychologischen und soziologischen Struktur 
Rtilllands dagegen doch Gegebenheiten und Kriifte zu erkennen 
sind, an die sie ankniipfen, die sie sich dienstbar machen konnte, 
ist umgekehrt in der Auseinandersetzung mit dem Westen dieses 
gleiche China weit starker und folgenreicher erschiittert und da
durch fiir einen radikalen Umbruch reif gemacht worden, als das 
vom zaristischen Rufiland gesagt werden kann. Das gilt nicht 
zuletzt fiir diejenige Schicht Chinas, die am ehesten berufen ge
wesen ware, ein neues politisches Bewufitsein zu entwickeln und 
den Obergang zu einer mgdernen demokratischen Ordnung zu 
vollziehen: das Biirgertum. Es hatte nach den ununterbrochenen 
Erschiitterungen der vorausgegangenen Jahrzehnte keinen star-
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keren Wunsch, als endlich unter einem Regime der inneren Ord
nung zu leben, so daB es sogar eher als vor ihm das russische 
Biirgertum bereit war, sich mit dem Kommunismus als dem er
hofften Trager des _inneren Friedens und der Ordnung abzufin
den. Dies um so me]lr, als ihm auch der innere Halt, die geistig~ 
seelische Orientierung verlorengegangen war: der Einhruch des 
Westens, den das russische Volk in sich zu verarbeiten im Begriffe 
war, brachte fiir die Chinesen das Ende einer Welt, der einzigen, 
die sie sich jahrtausendelang hatten vorstellen konnen. 
Entscheidend aber ist dies : Wenn und soweit der Einbruch des 
Westens eine vorrevolutionare Situation, eine existentielle Krise 
geschaffen hat, war damit noch keine Vorentscheidung fiir den 
Kommunismus gefallen. Das zeigt schon die Entwicklung in an
deren Lande·m, die gleichfalls den Eintritt in das industrielle 
Zeitalter vollzogen haben, damals Japan, heute etwa lndien. 
In den beiden kommunistischen Gro.Bmachten von heute standen 
die Zeichen noch am Vorabend des kommunistischen Sieges eher 
zugunsten der anderen Alternative: der liberal-demokratisch
kapitalistischen Ordnung. In beiden hatten die geistig und poli
tisch aktivsten Gruppen das westliche Vorbild vor allem im Sinn 
der Emanzipation des lndividuums von einengenden Bindungen 
verstanden; man hatte fiir die Freiheit nicht deshalb gekampft, 
um sie alsbald auf dem Altar eines neuen Totalitarismus nieder
zulegen. Dasselbe gait vom russischen Bauern und seinem Traum 
vom eigenen Grund und B-oden; hatte der Kommunismus in RuB
land nicht gesiegt, so gabe es dort heute nach dem Willen des 
Bauem nicht vierundvierzigtausend Kolchose, sondef~ fiinfzehn 
oder zwanzig Millionen freier Bauernwirtschaften. Und da.B es 
vollends auf dem chinesischen Dorf mit seiner uralten Tradition 
privaten Bodenbesitzes ohne den Sieg des Kommunismus heute 
keine Kolchose oder gar Volkskommunen gabe, wird erst recht 
niemand bezweifeln konnen. 
Selbst in den jungen, erst in der Auseinandersetzung mit der 
westlichen Herausforderung aufwachsenden Gruppen der wirt
schaftlich orientierten Bourgeoisie beider Volker, der unruhigen 
und manchmal sektiererisch anmutenden lntelligenz, der von den 
radikalen Parolen des Marxismus angesprochenen lndustrie
arbeiterschaft wurde der kommunistische Weg, auBerhalb der 
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Parteikader selb_st, iiberhaupt nicht als Alternative gesehen; auch 
in der russischen Arbeiterschaft wiinschte, selbst nach Jahren des 
Krieges, nu.r eine Minderheit die radikale, von Lenin gebotene 
Losung. Ebenso, ja noch mehr erschien den Chinesen am Vor
abend des ihr Scnicksal entscheidenden Krieges die kommunisti
sche Alternative als fern und unreal. Aber die Krafte, welche 
zur ersten, der liberal-kapitalistis91-demokratischen Alternative 
drangten, waren noch jung und besaBen erst flache Wurzeln, die 
einem Sturm nicht gewachsen waren. 
Voii einer gesetzmaBigenEntwicklung zumKommunismus konnte 
ohnedies nur dann gesprochen werden, wenn sie weder durch 
Storungen von auBen noch durch das Auftreten bedeutender und 
aus ihr nicht ableitbarer Einzelner in Gang gesetzt und beein
fluEt ware. Wer kann das im Ernst von der russischen Entwick
lung behaupten, die mit Peter begann, durch Nikolaus' I. Unter
driickungspolitik aus der Bahn gedrangt und radikalisiert wurde 
und nach der Katastrophe des Ersten W eltkriegs mit Lenin ge
endet hat? Ahnliches gilt auch von der chinesischen, wie immer 
man die Bedeutung der Personlichkeiten bewerten mag, denen 
wir an ihrem Wege begegneten und noch begegnen werden. DaB 
der Einbruch der modernen Welt in RuBland und China gewal
tige Veranderungen zur Folge hatte, war unvermeidlich; daB er 
zum Kommunismus fiihrte, war nicht unvermeidlich. 
Es ist durchaus vorstellbar, daB, nachdem die Mandschu-Dynastie 
das "Mandat des Himmels" verloren hatte, eine neue - einhei
mische - Dynastie auf den Thron gekommen ware. DaB statt 
dessen der Zyklus der Dynastien sein Ende fand, dafi der Kreis 
gesprengt wurde und eineTangente mit bis jetzt noch unbekann
tem Ziel davonzog, das ist die Folge des Zusammenpralls mit 
dem Wes ten gewesen. 



ZWEITER TEIL · REVOLUTIONXRE 
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VORBEMERKUNG 

Das Bild RuBlands und Chinas am Vorahend der kommunisti
schen Revolution zeigte uns zwei Volker - hochst verschieden 
nach Geschichte und Mentalitiit, aber beide an der Tragfahigkeit 
ihres hisherigen Lebensstils zweifelnd, weil bis ins Mark erschiit
tert <lurch den Einbruch der Moderne und <lurch verlustreiche 
Kriege gegen technisch iiberlegene Nachbarn. Aber wie verschie
den dann bier und dort der Ablauf der Revolution selbst! 
In RuEland siegte Lenin in wenigen hochdramatischen Monaten, 
vor allem in jenen "Dreizehn Tagen, die die Welt erschiitterten" 
(so der Titel der beriihmten Reportage des amerikanischen 
Augenzeugen John Reed); in China eroberte Mao Tse-tung die 
Macht in einem ziihen Ringen, das sich iiher riesige Riiume und 
iiber ein Vierteljahrhundert erstreckte und <lessen bedeutendster 
Akt, der Lange Marsch von Siid- iiber West- nach Nordchina 
(mehr als ein Jahr, rund zwiilftausend Kilometer) keine Szenen 
von so konzentrierter Eindringlichkeit aufwies wie Lenins Rede 
von einem Panzerwagen vor dem Finnland-Bahnhof in Petro
grad, wie den Sturm auf das Winterpalais, die Ermordung der 
Zarenfamilie in einem Keller zu Jekaterinburg oder den Auf
stand der Matrosen von Kronstadt. 
A,her so verschieden die Wege zur Macht und die ersten Schritte 
danach waren, die Gemeinsamkeiten erweisen sich lrt:i niiherem 
Zusehen als iiherraschend groft Man muB nur im Auge behalten, 
daB die Bolschewiken, da sie als erste diesen W eg zuriicklegten, 
viele Jahre mit Experimenten und lmprovisationen verbrachten, 
deren Resultate sich die Chinesen spiiter zunutze machen konnten. 
Die folgenden vier Kapitel werden uns zeigen, wie sich die chine
sischen und die russischen Kommunisten gegeniiber den wichtig
sten Volksschichten (den Bauern und Arbeitern; der Bourgeoisie; 
der lntelligenz, insbesondere den Schriftstellern) und den von 
diesen verkiirperten Kriiften und ldeen verhalten. Wir !assen 
dabei allerdings einen Komp lex zuniichst heiseite, Chinas "Gro-
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Ben Sprung" von 1958 samt <lessen F olgen, da er einen ganz neuen 
Ton in die Politik. Pekings und sein Verhiiltnis zu Moskau 
brachte un9- darum eine gesonderte Untersuchung verdient. Pe- _ 
kings und Moskaus .. Antworten auf die Frage: Fordern oder 
Bremsen der Bevolkerungszunahme? und ihre Politik gegeniiber 
den nationalen Minderheiten werden im Zusammenhang mit 
dem Problem der· Grenzmarken und des .Beviilkerungsdruckes" 
im zehnten Kapitel zu untersuchen sein. 
G1:_wiB konnte man noch an andere Gebiete denken, auf denen die 
Chinesen das Sowjetbeispiel nicht bis ins letzte befolgt haben 
- wie Eriiehungswesen und Propaganda, Behandlung der Fami
lie und Religion, Verfassung und Verwaltung oder Aufbau der 
Armee. Aber diese Unterschiede sind gering und sollen hier kei
ner niiheren Betrachtung unterzogen werden.1 Dagegen wird 
der Blick auf die Partei und ihren Stil in den beiden Staa
ten (im letzten Kapitel dieses Teils) manche Eigenarten Pekings 
und Moskaus erkliiren. 



5. Kap it e I 

PROLETARIER ODER BAUERN? 

]st der Maoismus, wie ofi gesagt wurde, · in seinem 
W esen anders als der Leninismus/Stalinismus, weil 
er sick vorwiegend auf die Bauern stiitzte, wiihrend 
die rnssiscken Kommunisten ihre Basis in der Arbei
tersckafi fanden? Bei niiherer Betracktung stellt sick 
heraus, da/l der Unterschied nicht im W esen noch in 
der ldeologie der Fuhrer zu finden ist, sondern in den 

... voneinander abweichenden historischen Bedingungen, 
unter denen die Bolschewiken einerseits, Mao und die 
Seinen andererseits ihre - identischen - Ziele zu ver
wirklichen suckten. Das Resultat war in beiden Staa
ten dasselbe: eine in Staatsbetrieben tiitige Arbeiter
schafi in der Stadt, die Kolchosbauern auf dem Land. 
Einen Unterschied - einen sehr bedeutsamen und fol
genschweren - brachte erst der Gro/le Sprung Chinas 
von 1958 mit der Bildung der liindlichen und stiidti
schen Kommunen, Thema des vierzehnten Kapitels. 

Im russischen Proletariat waren schon bei der Revolution von 
1905 organisatorische Talente und revolutioniire Energien zutage 
getreten, die Lenin seinen Zielen nutzbar zu machen strebte. 
Nach dem Zusammenbruch dieser Revolution lieB der Radika
'lismus der Arbeiterschaft nach, um im Verlauf desflan Verlusten 
-und Niederlagen reichen Ersten Weltkrieges von neuem aufzu
flammen. Der Machtergreifung Lenins im Herbst 1917 waren 
erbitterte Aufstiinde der Arbeiter vorausgegangen, vor allem in 
Petro grad. Viele von ihnen sympathisierten freilich mit den Men
schewiken, die mehr auf die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage des Proletariats als auf die Obernahme der politischen 
Macht bedacht waren und sich etwa mit den westeuropiiischen 
Sozialdemokraten vergleichen lieBen. Aber in Revolution und 
Biirgerkrieg ( 19 l 7-1921) gelang es den Bolschewiken, groBe Teile, 
vielleicht sogar die Mehrheit der russischen Arbeiterschaft, jeden-
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falls in den eigentlichen Industriezentren, fiir sich zu gewinnen; 
in ihrem Mitgliederbestand (nicht jedoch, wie wir im achten Ka
pitel sehen _ werden, in ihren Fiihrungsgremien) wurde die Par
tei Lenins eine Arbeiterpartei. 
Viele Arbeiter lieBen ihr Leben an den Fronten des Biirgerkrie
ges, sehr viele wurden spiiter Opfer des Terrors Stalins, der sich 
gegen jede freihdtliche Regung wandte, als er auch das Prole
tariat der Staatsmacht auslieferte und die Gewerkschaften aus 
einer Interessenvertretung der Arbeiter zu einem Machtinstru
ment von Staat und Partei degradierte. Aber viele hielten trotz 
allen Gewissenskonflikten im Zickzack-Kurs der Generallinie doch 
der Partei die Stange. Auf meinen Reisen durch die Sowj etunion und· 
bei Gespriichen mit iilteren Arbeitern bin ich immer wieder auf 
Miinner dieser Art gestoBen. Heute freilich, im fiinften J ahrzehnt 
nach dem Siege der Revolution, stellen sie our noch lebende Re
liquien dar. 
Die Verwandlung der Sowjetbevolkerung in eine Masse groBerer 
und kleinerer Staatsangestellter, denen man im weiteren Sinn 
auch die Kolchosbauern zurechnen kann, macht die Untersuchung 
der heutigen sozialen Zusammensetzung der Partei schwierig. Zu
dem ist es unmoglich, Genaues zu erfahren, da die Statistiken 
den Kautschukbegriff "Werktiitige" bevorzugen.Aus den Zahlen
angaben, die auf dem XXII. Parteitag (1961) veroffentlicht wur
den, liiBt sich schlieBen, daB sich unter den fast fiinftausend Dele
gierten our 10,6Prozent Arbeiter befanden.1 Der Anteil der Ar
beiter an der Gesamtpartei ist groBer, liegt aber mit Sicherheit 
erheblich unter der Hiilfte; das Fehlen naherer Angaben deutet 
darauf hin, daB die Tatsachen in allzu krassem Widerspruch zur 
These von der .proletarischen Partei" stehen. 
Ganz anders verlief die Entwicklung in China. In den allerersten 
Anfangen gelang es den Kommunisten zwar, in mehreren Stiid
ten die Fiihrung der Arbeiterschaft zu erringen, und das Jahr 
1922 sah eine groBe Zahl, zum Teil erfolgreicher, von den Kom
munisten gefiihrter Streiks. Aber nachdem ein Streik der Eisen
bahnergewerkschaft der Peking-Hankau-Linie im Februar 1923 
durch die Truppen des ortlichen Satrapen blutig niedergewor
fen war, schlug die Stimmung in der Arbeiterschaft um; sie neigte 
nun zu vorsichtigerem Operieren. Dies trug ihr die ungeduldige 
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Verachtung der Partei ein, deren damaliger Chef-iihn1ich wie Le
nin zwei J ahrzehnte friiher iiber die russischen Arbeiter-erklarte: 

.Das · diinesische Proletariat ist quantitativ und qualitativ unreif. 
Die rneisten Arbeiter sind noch voll patriarchalischer Vorstellungen; 
ihre Familienbindungen und ihr regionaler ' Patriotismus sind iiber
aus stark. Diese ehemaligen Handwerker bewahren sich die Ge
wohnheiten ihrer friiheren Existenz audt, nadtdern sic lndustrie
arbeiter geworden sind. Sic ernpfinden nidit die Notwendigkeit poli
tisdier Aktion und sind nodt voll alten Aberglaubens." 2 

Kommunistische Partei Chinas (KPCh) - Partei ohne Arbeiter 
Diese .Riickstiindigkeit" der chinesischen Arbeiterschaft entsprach 
der Riickstiindi'gkeit der chinesischen Wirtschaft, und so schien es 
nicht unlogisch, wenn der Generalstab der Weltrevolution in 
Moskau von den chinesischen Genossen verlangte, zunachst eine 
biirgerliche Revolution anzustreben und die proletarische Revo
lution erst fiir ein spateres Stadium ins Auge zu fassen. Der 
von Moskau erzwungene BeschluB der KPCh, mit der Kuomin
tang ( = KMT), der nationalistisch-biirgerlichen Partei Sun 
Yat-sens, zusammenzuarbeiten, fiihrte zu einer :{>olitik der Aben
teuer und endete mit den Vernichtungsschlagen Tschiang Kai
scheks im April 1927 in Schanghai und in anderen lndustrie
stiidten, bei denen Tausende von Anhiingern der Linken ihr 
Leben lieBen. 
Damals hat sich die Masse des chinesischen Proletariats von der 
KPCh abgewandt; zwei Jahre spiiter waren, nach einem Bericht 
J'schou En-lais, unter deren Mitgliedern nur noch drei Prozent 
Arbeiter! 3 Nie wieder ist die KPCh eine mehrheith& aus Arbei

·tern bestehende Partei geworden. Diese stellten sich zwar dem 
Sieg der KPCh 1948/49 nicht entgegen, dafiir war ihre Unzu
friedenheit mit den damaligen Verhiiltnissen zu groB, aber sie 
taten auch nicht viel, ihn zu fordern; sie lieBen ihn gleichsam 
iiber sich ergehen. 
Ober die Einstellung der Arbeiter zur KPCh seit dem SiegeMaos 
lassen sich nur Verrnutungen anstellen; in totalitiiren Staaten 
sind die Massen stumm. In der chinesischen Presse findet man 
jedoch - nicht nur zwischen den Zeilen - immer wieder Hin
weise darauf, daB in groBen Teilen der Arbeiterschaft trotz man-
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men Verbesserungen, vor allem auf dem Gebiete der Sozialver
sidterung, ein dumpfc;r MiBmut herrsc:ht, verstiirkt in den letz
ten Jahren wegen des_ ungeheuren Drucks der sic:h st&'ndig stei
gernden Noi-Inen, der durc:h keine entsprec:hende Verbesserung 
des Lebensstandartls kompensiert wird.4 Aus einem Beric:ht, den 
die Pekinger Volkszeitung im August 1957 iiber eine lnspek
tionsreise des stellvertretenden Chefs des Gewerksc:haftsbundes 
veroffentlidtte5, und aus iihnlic:hen Veroffentlic:hungen wissen 
wir, daB insbesondere die Gewerksc:haftsfunktioniire ungliicklich 
sind; wenn man sie zu Antreiberdiensten auffordert und sie we
gen ihres Eintretens fiir die lnteressen der Arbeiter als politisdt 
unreif brandmarkt. lnRotc:hina sind ebenso wie in der UdSSR 
die Gewerksc:haften nicht Organisationen der Arbeiterschaft, son
dern - wie man gar nicht leugnet - Organe des Staates und der 
Partei.6 (Es ist bezeidtnend, daB im fiinfzehn Seiten langen Index 
des parteiamtlidten Werkes iiber die jiingste Geschichte Chinas 
die Stidtworter ,,Gewerksdtaften" und ,,Arbeiter" iiberhaupt nic:ht 
vorkommen7, wohl aber ,,Bauernbewegung" und ,,Bauernauf
stiinde" .) Audi in anderen Fragen der industriellen Arbeitslen
kung hat Mao das Beispiel der Sowjetunion nac:hgeahmt. 
Das Tauwetter von 1957 hat zwar zahlreic:he Obelstiinde publik 
werden !assen, aber keinen nachhaltigen Wandel geschaffen; nach 
demArbeitsgesetz vom Miirz 1958 8 konnte ein Arbeiter ebenso
wenig wie nach dem vom Mai 1954 9 seinen Arbeitsplatz ohne Ge
nehmigung seiner Vorgesetzten wec:hseln. Die voriibergehend for
cierte Erfassung der Stadtbewohner in ,,Kommunen" und die damit 
parallel gehende ,,Mobilisierung" der Frauen zur industriellen 
oder offentlichen Arbeit haben die Abhiingigkeit des Arbeiters 
und seiner Familie vom Staat verstiirkt. 
Das Ergebnis vermag audt die Partei nic:ht zu verheimlichen. Ob
gleidt djj! Statistiker alles daransetzen, der KPCh einen proleta
risc:hen Mantel umzuhiingen und daher den Begriff ,,Arbeiter" 
so weit wie nur irgend mi:iglic:h dehnen, konnten sie ·auf dem 
letzten reguliiren Parteitag, dem VIII. (1956) , nur 14 Prozent 
aller Parteigenossen als Arbeiter deklarieren10, ein Jahr spiiter 
sogar nur 13,7 Prozent.n 
Vergleidte ic:h meine Eindriicdre in China 1957 und die in RuB
land Anfang der dreiBiger Jahre, in Perioden also, da sidt beide 
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am Anfang ihrer neuen, nunmehr kommunistisch gelenkten, der 
Beviilkerung schwerste Opfer abverlangenden lndustrialisierung 
befanden, so komme ich zu dem Schlu£, daB die KPdSU damals 
ein griiBeres Ansehen in der Arbeiterschaft besaB als die KPCh 
imJahre 1957; die sowjetischen Parteifunktioniire mit ihrer wenn 
nicht proletarischeri, so doch wenigstens stiidtischen Tradition 
verstanden es besser, sich dem Arbeiter mitzuteilen, als die chine
sischen mit ihrer biiuerlich-partisanischen. Seither hat sich der 
allgemeine Lebensst~ndard wie auch das Prestige der Partei in 
der Sowjetunion erhiiht, in China ist es - als Ergebnis mehrerer 
MiBernten und schwerer Wirtschaftskrisen - gefallen. 

Man lockt die Bauern mit Land und nimmt es ilmen wieder fort 

Wahrend unter Marxisten iiber die _ jedenfalls theoretisch 
fiihrende Rolle der Arbeiterschaft keine ins Gewicht fallen
den Meinungsverschiedenheiten bestanden, war die kommu
nistische Agrarpolitik samt ihren ideologischen Begriindungen 
manchen Schwankungen unterworfen. Zur Wirklichkeitsfremd
heit der marxistischen Agrartheorien hat es beigetragen, daB von 
den fiihrenden Kommunisten Europas einschlieBlich RuBlands 
kein einziger sein Brot liingere Zeit als Bauer verdient hatte. Da
zu wurde die kommunistische Bauernpolitik durch ihren Mangel 
an Aufrichtigkeit diskreditiert. 
Man mag - mit Recht - sagen, daB es auch nicht ehrlich war, wenn 
Lenin den Arbeitern die Fiihrung im Staat versprach, diese aber 
tatsiichlich einer kleinen Schicht erst von Berufsrevolutioniiren, 
s_piiter von Berufsfunktioniiren vorbehielt. Doch im Fall der 
Bauern ging die Unehrlichkeit erheblich weiter: Mah warb um 
ihre Unterstiitzung, indem man ihnen das Land der Gutsbesit
zer versprach, nahm ihnen aber bald nach der Erringung der 
Macht nicht nur dies eben erst zugeteilte, sondern auch das friiher 
besessene Land wieder fort. 
Marx und Engels w~ren in ihren AuBerungen iiber die Bauern 
noch einigermaBen aufrichtig gewesen. Sie betrachteten die Bau
ernschaft als eine Art von Kleinbiirgertum und sprachen offen 
aus, daB man ihre Produktionsmittel in Gemeinbesitz nehmen, 
daB man also die Bauern - im damals noch nicht iiblichen Sprach
gebrauch von heute - kollektivieren miisse. Engels warnte aus-
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driicklidi davor, den Bauern vorzumadien, die Kommunisten be
absiditigten die Erhaltung des Kleinbauerntums.12 

Fiir Lenin wurde die . russisdie Bauernsdiaft interessant, als I 905 
ihre Bereitsdiaft zu -revolutioniirer Gewalttat offenbar wurde. 
Er spradi hinfort'"hiiufig von einer russisdien "Bauernrevolution" 
und der Notwendigkeit einer "revolutionar-demokratisdien Dik
tatur des Proletariats und der Bauernsdiaft" .13 In den entsdiei
denden Monaten vor der Maditergreifung verspradi er den Bau
ern, der Boden der GroBgrundbesitzer solle unter sie aufgeteilt 
weraen, ohne sidi in Erorterungen iiber die weitere Zukunft ein
zulassen; er braudite die Unterstiitzung de~ Bauern und wuBte, 
daB er diese nidit gewinnen wiirde, wenn er ihnen sagte, was er 
fiir spiiter mit ihnen vorhatte. (Zudem erfolgte die Landnahme 
durdi die Bauern mit elementarer Wudit.) Die 1917 von den Bol
sdiewiken aufgeriditete Madit hieB zunadist "Arbeiter~ und 
Bauernregierung", und Sinowjew, einer der damals fiihrenden 
Bolsdiewiken, sagte 1924: "Leninism us ist Marxism us ... in einem 
Lande, in dem die Bauernsdiaft vorherrsdit." 14 

Selbstverstandlidi sah Lenin in den Bauern lediglidi eine Hilfs
truppe, denn audi als Kleinsteigentiimer waren sie fiir ihn im
mer nodi Eigentiimer und als soldie mit kleinbiirgerlidier Menta
litiit behaftet, das heiBt, zu Triigern einer Revolution ungeeignet. 
Seine Einstellung, die zum Verstiindnis der spiiteren Kollekti
vierungsmaBnahmen widitig ist, kam in den W orten zum Aus
druck? " ... die Kleinproduktion [d. h. der Bauern] aber erzeugt 
unausgesetzt, tiiglidi, stiindlidi, elementar und im Massenumfang 
Kapitalismus und die Bourgeoisie." 15 Ebenso selbstverstiindlidi 
wiinsdite Lenin auf liingere Sidit die Kollektivierung der Bauern, 
aber er hielt diese erst nadi der Sdiaffung einer tedinisdien Grund
lage, vor allem der Elektrifizierung und Motorisierung des Dor
f es, fiir .ratsam. 

Der sowjetisdie Koldios - kaum veriindert seit 1985 

Die weitere Entwicklung der russisdien Bauernschaft ist dem 
deutschen Leser weithin bekannt 16: Die Bauern liebten die Bol
schewiken nidit, vor allem nidit, als diese mit brutalen Methoden 
Lebensmittel fiir die Rote Armee und die stiidtisdie Arbeiter
sdiaft zu requirieren begannen; aber die "Roten" waren ihnen 
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im ganzen doch noch lieber als die "W eiBen", deren Sieg die 
Gutsbesitzer zuriickgebracht hiitte. Als Lenin im Marz 1921 die 
sogenannte Neue Okonomische Politik (NEP) proklamierte und 
den Bauern in gewissem Umfang den privaten Verkauf ihrer 
Erzeugnisse einriiumte, um sie an einer Hebung der Agrarpro
duktion zu interessieren, glaubten sie, endlich am Ziel ihrer 
Wiinsche zu seiI;l und frei iiber ihr Land und dessen Produkte 
verfiigen zu konne_n. Einige Agrarkommunen und agrarische 
Staatsbetriebe zeigten zwar, wohin Lenin auf weitere Sicht 
zielte, doch erlangten diese keine groBere Bedeutung. Als freilich 
die Bauern merkten, daB sie infolge der sehr niedrigexi Indu~ 
strieproduktion fiir ihre Waren keine entsprechenden Gegenlei
stungen aus det Stadt erhielten, verloren sie die Lust, iiber den 
eigenen Bedarf hinaus zu produzieren. Die wachsende Stadt
beviilkerung blieb ohne ausreichende Lebensmittel. 
Stalin trug nun den Kampf aufs Land. Der Bauer sollte den 
Arbeiter erniihren und zugleich die finanzielle Basis der lndu
strialisierung schaffen. Um ihn dem Willen der Partei zu unter
werfen, betrieb er seit 1928 die Kollektivierung der Bauern, ein
schlieBlich ihres Eigentums, auch ihres Viehs, in einer neuen 
Organisationsform, dem Kolch6s (abgekiirzt aus kollektiwnoje 
chosjajstwo - kollektive Wirtschaft). Auf dem Lande regierten 
bald Terror und Hunger. Im Friihjahr 1930 war die Lage so 
ernst, dail Stalin die Kollektivierung voriibergehend abbremste; 
in den folgenden Jahren wurde sie dennoch zu Ende gefiihrt. 
Nach der unter schwersten Verlusten an Menschenleben, Vieh 
1.1nd lnventar erreichten Unterwerfung des Bauern v171suchte Sta
lin, ihn wieder zu versohnen: Die Kolchos-Satzung von 1935 
follte ihm das Gefiihl einer gewissen Sicherheit und Dauer des 
geschaffenen Zustandes geben; unter anderem wurde ihm ein 
kleiner Privatgarten, in geringem Umfang auch eigenes Vieh 
zugestanden. 
Seit 1935 hat sich in der Bauernpolitik der Sowjetunion trotz 
manchem Auf und Ab wenig Neues ereignet. Noch immer hat 
der Bauer sein Giirtchen, seine Kuh oder sein Schwein, sein Ge
fliigel; noch immer ist es ihm gestattet, seine Privaterzeugnisse 
auf dem Markt feilzubieten; noch immer wird er entsprechend 
seiner Leistung in der Kolchosarbeit entlohnt, wobei seit einigen 
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Jahren ein Teil seines Lohnes schon vor der Ernte in Monats
raten vorausbezahlt und nach der Ernte verrechnet wird (so daB 
er sich in der Entlo\mungsform dem Industriearbeiler niihert, 
der bekanntlich auc:h- nach Leistung bezahlt wird). DaB sich die 
fiir seine Erzeugmsse gezahlten Preise erhoht haben, daB ihm die 
Stadt heute mehr lndustriewaren anbietet als vorzehn, vorzwan
zig Jahren, daB fo Kasachstan und Sibirien riesige Neuland
gebiete, vorwiegend von Staatsbetrieben ( = Sowchosen) unter 
den Pflug genommen wurden, das alles hat seine Lage qualitativ 
nidit gewandelt. Die einzige Veranderung grundsiitzlicher Art 
war die 1958 erfolgte Auflosung der staatlichen Maschinen
Traktoren-Stationen (MTS) und der Verkauf ihres Maschinen
parks an die Kolchose. Bis dahin hatte der Staat mit Hilfe der 
MTS die Kolc:hosbauernschaft bei der Stange gehalten, da der 
Kolc:hos ohne deren Masc:hinen nicht existieren konnte. Im ein
zelnen lieBe sich zu jedem dieser Punkte vielerlei sagen; fiir 
unseren Zusammenhang kam es lediglich au£ die Hauptstationen 
der sowjetischen Agrarpolitik an. 

Mao ging zu den Bauern - weil er mufite 

Auch die c:hinesischen Marxisten hatten theoretisc:h das Proleta
riat als den Trager der Revolution betrachtet. Aber China besaB 
auc:h eine revolutioniir gestimmte Bauernschaft; unter den kommu
nistisc:hen Fiihrern Chinas gab es einige, die dies erkannten17, und 
einen, der aus dieser Erkenntnis W eltgesc:hic:hte machen sollte. 
Mao Tse-tung kam selbst vom Lande, aus einem Dorf in der 
Provinz Hunan. In seiner Autobiographie, die er Mitte der drei
Biger Jahre einem amerikanischen Journalisten erziihlte, schil
dert er seinen Vater als zunachst mittleren, dann reichen Bauern 
und Getreidehandler.18 Aber als Achtzehnjahriger zog er 1911 
in die Ii'rovinzhauptstadt Tschangscha, 1918 nac:h Peking. Wie so 
viele seiner damaligen Altersgenossen wurde er Student, lntel
lektueller, Berufsrevolutioniir und - nac:h der 1921 erfolgten 
Griindung der KPCh, an der er beteiligt war - Parteifunktioniir. 
Noch imMiirz 1926 sc:hrieb er,das lndustrieproletariatChinas sei 
.zur fiihrenden Kraft der revolutioniiren Bewegung geworden" .10 

Damals sc:hien nichts darauf hinzudeuten, daB aus ihm der erfolg
reichste Bauernfiihrer der modernen Geschichte werden sollte. 
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Im Jahre 1926 wurde Mao von der Partei als Kundschafter in 
seine Heimatprovinz Hunan geschickt. Er blieb dort zweiunddrei
Big Tage. Nach der Riickkehr verfaBte er seinen beriihmt gewor
denen Be.richt; ich zitiere die entscheidenden Satze nach der sehr 
schlecht (auf dem Umweg iiber das Russische!) iibetsetzten deutsch~ 
sprachigen (Ost-Berliner) Standardausgabe der Werke Maos 
(unter Beibehaltung ihrer Schreibweise): 

"Es dauert nur nod! eine sehr kurze Zeit - und in alien Provinzen 
Mittel-, Siid- und Nordchinas werden sich die Hunderte von Millio
nen von Bauern erheben; sie werden ungestiim und unbiindig wie 
ein Orkan sein, und keine Kraft wird sie aufhalten konxien. Sie 
werden al!e ihnen angelegten Fesseln sprengen und zur Freiheit 
stiirmen." 20 

Der Bericht ·Maos war ein Dokument revolutionaren Kampfes, 
ein Aufruf zur Entfesselung bauerlicher Gewalttatigkeit und zur 
Vernichtung des Gegners. Konstruktive Gedanken iiber eine 
Agrarreform waren in ihm nicht enthalten. Wiitend wandte sich 
Mao gegen alle, welche die von den Bauern veriibten Exzesse 
verurteilten. Er pries die Bauern, daB sie den Grundbesitzern das 
Getreide wegnahmen und die Schweine schlachteten, und zeigte 
sich befriedigt, daB "die schmutzigen FiiBe der Bauern auf die 
Elfenbeinbetten der Tochter und Schwiegertochter der Reichen 
traten". Er schrieb: 

"Die Revolution ist kein Festmahl, kein Iiterarisches Schaffen, kein 
Malen oder keine Feinstidcerei; sie kann nicht so fein, so ruhig und 
zartfiihlend, so gesittet und hoflich durchgefiihrt werden. Die Revo
lution - das ist ein Gewaltakt, das sind erbarmungs~?Pe Aktionen 
einer Klasse, die die Macht der anderen Klasse stiirzt. Die Revo
lution im Dorfe ist der Sturz der f_eudal-grundbesitzerlichen Macht 
durch die Bauernschaft. Ohne die grofiten Anstrengungen kann die 
Bauernschaft die Macht der Grundbesitzer, die im Laufe der Jahr
tausende feste Wurzeln geschlagen hat, nicht stiirzen. Nur ein ge
waltiger revolutioniirer Ausbruch im Dorfe ist imstande, die Mil
lionenmassen der Bauern in Bewegung zu bringen und diese gro
fien Anstrengungen auszulosen. Die Exzesse . . . entspringen gerade 
diesen durch den gewaltigen revolutioniiren Ausbruch im Dorfe 
hervorgerufenen Anstrengungen der Bauern. In der zweiten Periode 
der Bauernbewegung (der Periode der revolutioniiren Aktionen) 
sind sie vollig unerlafilich. In dieser Periode muB man die unein-
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geschriinkte Macht der Bauem aufrichten, darf man keine boshaften 
Angriffe geg~n die Bauemvereinigungen dulden, muB man die 
Madit der· Sdiiinsdi~ [ = Sdien-sdii, d. h. der Lizentiatenschidit] voll
ends stiirzen, die Schiinsdi' selbst auf den Boden werfen und sogar 
den FuB auf sie setzen. In der zweiten Periode haben alle Exzesse 
revolutioniire Bedeutung. Einfach gesagt: In jedem Dorf ist cine 
kurzfristige Periode des Terrors notwendig. Andernfalls wird es 
vollig unmoglich sein, die Tiitigkeit der konterrevolutioniiren Ele
mente im Dorfe zu unterdriicken und die Macht der Schonsch' zu 
stiirzen. Um etwas geradezubiegen,muB man es verbiegen;ohne Ver
-biegen liiBt sich nichts geradebiegen." 21 

Ober die ideologische Bedeutung dieses Berichtes ist viel geschrie
ben und gestritten worden.22 Aus der heutigen Sicht la.Bt sich sagen: 
Mao verfaBte ihn in einem Augenblick, da sich die Zusammen
arbeit zwischen KPCh und KMT noch auf ihrem Hohepunkt be
fand. Er formulierte ihn daher nicht im Hinblick auf die kom
munistische, sondern auf die - wie er sich ausdriickte - "natio
nale" oder "demokratiscbe Revolution", also den revolutioniiren 
Vorgang, an dem KPCh und KMT gemeinsam beteiligt waren. 
Mao schrieb den Bericht zudem nicht als Theoretiker, sondern als 
Praktiker. So ist jener - spiiter unterschlagene - Satz zu erkliiren: 

• Wenn wir fiir die Vollendung der demokratischen Revolution zehn 
Punkte ansetzen, dann entsprechen die Leistungen der Stadtbewoh
ner und der militiirisdien Einheiten nur drei Punkten, wiihrend die 
iibrigen sieben Punkte den Bauern in ihrer Agrarrevolution zu
kommen." 23 

Mit diesen Zahlen hat Mao den prozentualen Anteil der ver
schiedenen Bevolkerungsschicbten an der Revolution zutreffend 
charakterisiert. Da in den dreiBig Prozent, die er allen nicbt
biiuerlichen revolutioniiren Kriiften zugestand, auch die Armee 
und dn linke Bourgeoisie samt den Intellektuellen enthalten sind, 
blieb fiir das Proletariat nur ein geringer Anteil; das entsprach 
den Tatsachen. 
Die Beziehungen zwischen Mao und der offiziellen Parteispitze 
in den Jahren nach der Abfassung des Hunan-Berichtes sind 
aicht gekliirt. Mao selbst hat spiiter die Dinge so dargestellt, als 
habe er sich bei seinen bau~rnrevolutioniiren Bestrebungen im 
schroffsten Gegensatz zu ihr befunden.24 Dies mag nachtriiglicbe 
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Retusche sein.25 In Moskau jedenfalls wurde der Hunan-Bericht 
alsbald ohne abfallige Kritik veroffentlicht 2e und damit gut
geheiBen: 

Mao und Lenin holten siddhr Dynamit, wo immer sie es fanden 

Seit 1927 schuf Mao in den unwegsamen und verkehrsfernen 
Tschingkang-Bergen (im ostlichen Teil der Provinz Hunan, siid
ostlich von Tschangscha) zuniichst allein, dann mit dem Bauern
sohn Tschu Te, die vorwiegend aus Bauern bestehende Rote Ar
mee und errichtete einen im wesentlichen von Bauern bewohnten 
Staat, den er selbst als Sowjetrepublik bezeichnete. In demMaBe, 
in dem Tschiang Kai-schek die stadtischen Parteiorganisationen 
aufrieb, verlagerte sich der Schwerpunkt der KPCh zu Mao, das 
heiBt in die ·von seiner Roten Armee gehaltenen landlichen Be
zirke, erst in die Tschingkang-Berge und spiiter, als er sich den 
Armeen Tschiangs durch die Flucht, den beriihmt gewordenen 
LangenMarsch (1934 bis 1935), entziehen muEte,nach Yenan, im 
groBen Hoangho-Bogen, nordlich von Sian. Da sich Mao wiih
rend dieser Zeit fast ausschlieBlich auf die Bauern stiitzte, betrieb 
er eine Politik, die ihren Wiinschen entsprach: er gab ihnen das 
Land der Grundbesitzer und .reichen" Bauern und hiitete sich 
wohlweislich, sie in Kollektive zu pressen. 
Als sich - seit 1937 - China in voller Abwehr gegen Japan be
fand, unterbrachen die Kommunisten die Enteignungspc;:,litik auch 
gegeniiber den .Klassenfeinden"; sie wollten sich dem Volk als 
aktive Kampfer gegen den fremden Eindringling empfehlen, die 
i~re eigenen Ziele hinter die nationalen Aufgaben zuriickstell
ten. Auch nach 1945 erfolgte nicht sofort ein Zurii'tkschwenken 
zum scharfen Klassenkampf, sondern eine durch mehrere Ande
rungen der Generallinie der Partei charakterisierte Obergangs
periode, die bis 1950 wiihrte. 
Aus der soziologisch verschiedenen Ausgangslage und Machtbasis 
der russischen bzw. chinesischen Revolution eine grundsatzliche 
Verschiedenheit abzuleiten und dem Leninismus einen wesens
ma.Big anders gearteten Maoismus entgegenzustellen, ist un
historisch und unpolitisch gedacht. Der Berufsrevolutionar Lenin 
und der Berufsrevolutioniir Mao - beide kampften unter Ausnut
zung aller jeweils tatsiichlich zur Verfiigung stehenden revolu-
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tioniiren Kriifte um die Erringung der Macht. Delfi sich Mao weit 
starker als Lenin auf die Bauern stiitzte, lag nicht daran, daB er 
einer antler.en ldeolQgie huldigte, sondern an der Situation, der _ 
er sich nach der Zefschlagung der _ stiidtischen KPCh gegeniiber
sah. Weder Lenin noch Mao bewegten sich auf dem Wege des 
orthodoxen Marxismus, als sie sich anschickten, an der Spitze · 
einer straff organisierten Verschworergruppe wirtschaftlich zu
riickgebliebene Lander mit schwachem Proletariat zu einer Wirt
schaftsform zu fiihren, die Marx fiir die hochindustrialisierten 
Viilker vorgesehen hatte. Beiden gelang die Eroberung der Macht, 
weil sie es verstanden, sich der zum Umsturz bereiten Kriifte zu 
bedienen. Die Unzufriedenheit, ja Verzweiflung der Massen war 
das Dynamit, mit dem sie den bestehenden Bau von Gesellschaft 
und Staat sprengten, und sie nahmen sich das Dynamit, wo im
mer sie es fanden - im Proletariat, so weit es ein solches gab, in 
der Bauernschaft, unter den kriegsmiiden Soldaten, in der re
bellischen intellektuellen Jugend. Auf das Dynamit kam es ihnen 
an, nicht auf die Firma, aus der es stammte. 

Schon Lenin empfahl fur Asien die Mobilisierung der Bauern 

Lenin hiitte sich an Maos Stelle nicht anders verhalten. Er selbst 
hatte ja empfohlen, in den sogenannten kolonialen und halb
kolonialen Gehieten, also in Landero wie China, in denen es 
kein oder kaum ein Proletariat gab, revolutioniire Tendenzen 
unter den Bauern zu schiiren und Bauernsowjets (d. h. Bauern
riite) zu bilden. Besonders intensiv befaBte er sich mit diesen Ge
danken im Sommer 1920, im Zusammenhang mit dem zweiten 
Komintern-KongreB; das Ergebnis waren die am 28. Juli vom 
KongreB angenommenen ,, Thesen zur nationalen und kolonialen 
Frage"; deren Richtlinie 11 d betonte 

. . ... die Notwendigkeit, speziell die Bauerobewegung in den zuriick
gebliebenen Landero gegen die Gutsherren, gegen den Grofigrund
besitz, gegen alle Ersdieinungsformen oder Oberreste des Feudalis
mus zu unferstiitzen und darauf hinzuarbeiten, dail die Bauern
bewegung weitgehend revolutionarcn Charakter annimmt, indem 
man ein moglidist enges Biindnis zwisdien dem kommunistischen 
Proletariat Westeuropas und der revolutionaren Bewegung der 
Bauero im Osten, in den Kolonien und iiberhaupt in den zuriick
gebliebenen Landero herstellt." 21 
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GewiB finden sich (1920) bei Lenin Satze wie "Nur .das -von der 
kommunistischen Partei gefiihrte stiidtische und industrielle Pro
letariat vermag die werktii.tigen Massen des Dorf es vom Joch des 
Kapitals· und des gutsherrlichen GroBgrundbesitzes . . . zu be
freien" .28 Aber der Nachdruck lag bei Leni_n seit 1902 weit mehr 
auf der Kommunistischen Partei als auf dem Proletariat. Die KP 
war fiir ihn eo ipso die Verkorperung des Proletariats, auch wenn 
ihre Fiihrung nicht aus Proletariern bestand. Nicht theoretisch, 
aber praktisch bedeutet der Satz also: Nur die KP kann die 
Bauern befreien. Und dieser Meinung war auch Mao. Lenin 
selbst aber ist nie in Maos Lage gewesen, hatte sich nie mit der 
Frage befassen miissen, ob man von verkehrsfernen lii.ndlichen 
Bezirken aus jahrelang den Kampf fiir den Sieg des Kommunis
mus in Form eines Guerillakrieges fiihren konne, wie dies Mao 
tat und i!) Reden und Berichten auch begriindete.29 

Der an sich klare Tatbestand, daB Mao nur die Generallinie Le
nins fiir zuriickgebliebene Agrarlander befolgte, ist iiberdeckt wor
d en <lurch die haarspalterischen Streitereien, wie sie die Konflikte 
innerhalb der KPCh und unter den verschiedenen Konkurrenten 
und Cliquen in Moskau, vor allem zwischen Stalin und Trotzkij, 
mit sich brachten. Der amerikanischeGelehrte Benjamin Schwartz, 
der den Sondercharakter des Maoismus betont, kornrnt dennoch 
auf den letzten Seiten seines Buches iiber den chinesischen Kom
rnunisrnus zu dem SchluB: 

"Die KPCh unter der Fiibrung Mao Tse-tungs war weder die Partei 
des Industrieproletariats noch die Bauernpartei im Sinne des Mar
xismus/Leninismus, vielmehr war sie ein Elitekorp}r,von politisch 
eingestellten Fiihrern, das nach Leninschem Rezept organisiert war 
und in seiner Fiihrungsschicht aus Angehorigen verschiedener Schich
ten der chinesischen Gesellschaft bestand ... Unter der Fiihrtmg Mao 
Tse-tungs hat diese Elitegruppe schlieillich unter Beriidcsichtigung 
des marxistisch-leninistischen Dogmas erkannt, daB die Bauern
schaft selbst die Massenbasis und die bewegende Kraft fiir cine re
volutionare Umformung stellen konnte ... Es ware jedoch ein ern
ster Fehlcr, wollte man annehmcn, daB die kommunistischen Fuhrer 
nach der Eriangung der Macht in ihren Wiinschen und Absichtcn 
unbedingt <lurch ihre biiuerliche Abstammung oder durch die ln
teressen der Bauernschaft bestimmt wiirden. Im Gegenteil, wir ha
ben jeden Grund anzunehmcn, daB diese Manner den Abscheu Le-
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nins gegen ,Riidcstiindigkeit' ebenso wie den iibertriebenen marxi
stisch-leninistischen Glauben an die Moglic:hkeiten der lndustriali
sierung vollig in sic:h aufgenommen hatten, obgleic:h die Umstiinde 
sie zwangen, sic:hJm Hinterland zu verbergen ... Die KPCh war 
unter der Fiih.rung Mao Tse-tungs, so meine ich, weder ,die Avant
garde des Proletariats' im Sinne des Marxismus/Leninismus noch 
eine ,Bauernpartei' im Sinne des Marxismus/Leninismus, sondern · 
eine Elite von- Berufsrevolutioniiren, welche zur Macht aufstieg, 
indem sie sich auf die Dynamik biiuerlicher Unzufriedenheit 
stiitzte. • so 

Maos .osteuropiiischer" Weg zum Kolchos 

Welche Agrarpolitik aber trieb Mao nach der Errichtung der 
Chinesischen Volksrepublik? Jetzt entfielen manche der vorher 
genommenen Riidcsichten. Diese veriinderte Situation fand ihren 
Ausdrudc im Landreformgesetz vom 28. Juni 1950, das die Zer
schlagung groBen und mittleren Grundbesitzes und dessen Ver
teilung an die Bauern anordnete und damit deren Wiinschen ent
gegenkam. Von Kollektivierung wurde nicht gesprochen. Nur die 
von der Partei begiinstigte Errichtung von "Vereinigungen zur 
gegenseitigen Bauernhilfe" (diese deutsche Obersetzung ist - wie 
die der beiden folgenden Organisationsformen - von mir in An
lehnung an den entsprechenden Begriff in der Sowjetischen Be
satzungszone Deutschlands gewiihlt) deutete an, daB der klein
biiuerliche Betrieb keineswegs das Endziel Maos war. Doch da 
diese Vereinigungen sehr lose Zusammenschliisse darstellten und 
der biiuerlichen Mentalitiit nicht zuwiderliefen, wuchs ihre Zahl 
seit 1950 stetig und anscheinend ohne Widerstreben der Bauern. 
Der niichste Schritt, der die Bildung von sogenannten "Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften" zum Ziele hatte, 
wurds mit den ZK-EntschlieBungen vom 15. Februar und 16. De
zember 1953 getan. Sie umfaBten durchschnittlich zwanzig bis 
dreiBig Hofe; der einzelne Bauer, der ihnen beitrat, erhielt fiir 
das Land und Zugvieh, das er cinbrachte, einen Anteil am Er
trag, der erstens nach dem Wert seines Einlagekapitals und 
zweitens nach der von ihm fiir die Genossenschaft geleisteten 
Arbeit berechnet wurde. Er- konne, so wurde ihm versichert, je
derzeit auf eigenen Wunsch austreten. Auch die Produktions-

192 



genossenschaften stellten noch keine Umwiilzung dar und ver
mehrten sich rasch.st 
Die eigentliche Kollektivierung setzte 1954/55 mit der Bildung 
der "Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hoheren 
Typs" (LPG) ein. Die Einzelheiten waren in Maos Rede vom 
31. Juli 1955 und einer ZK-EntschlieBung vorn 11. Oktober 1955 
enthalten. Erst die rnit diesern Schritt verbundenen MaBnahmen 
bildeten die eigentliche Revolution in der chinesischen Land
wirtschaft, ein sozialpolitisches Experiment gigantischen Aus
rnaBes. 32 Auf die Organisationsform selbst braucht hier nicht ein
gegangen zu werden; sie unterschied sich in nichts W esentlichern 
vom sowjetischen Kolchos (oder von der entsprechenden sowjet
zonalen Institution, der LPGJ.ss Im Jahre 1957 habe ich mir ei
nige chinesische Kolchose genau angesehen und dabei j eweils 
auch mehrere Stunden mit dern Hauptbuchhalter iiber seinen 
Biichern gesessen, um nicht mit allgemeinen Redensarten abge
speist zu werden, sondern in die Einzelheiten der Arbeitsorgani
sation, der Nonnen und Lohne, der Preise und Ablieferungs
quoten einzudringen. Unterschiede zu den Kolchosen, die ich in 
der Sowjetunion in ihrer Entwicklung seit 1930 an Ort und 
Stelle verfolgt und von denen ich unzahlige besucht hatte, konnte 
ich nicht feststellen. Meine chinesischen Gespriichspartner zeigten 
zwar immer ihr MiBfallen, wenn ich von ihrem Kolchos sprach, 
und sagten: "Dies ist kein Kolchos, sondern eine Landwirtschaft
liche Produktionsgenossenschaft hoheren Typs." Aber wenn ich 
sie dann bat, mir zu sagen, in welcher Beziehung ihr Betrieb an
ders sei als ein Sowjetkolchos, wuBten sie nichts zu antworten. 
1hr Arger dariiber war unverkennbar; offenbar be~itete ihnen 
der Gedanke keine Freude, lediglich eine Nachahmung des So
wjetbeispiels zustande gebracht zu haben. 
Die Zahl der chinesischen Kolchose, die noch 1955 rnit 529 vol
Jig unbedeutend war, belief sich ein Jahr spiiter bereits auf 
312000 und 1957 auf 700000, wahrend die Vereinigungen der 
gegenseitigen Bauernhilfe seit 1956 und die "Genossenschaften 
niederen Typs" seit 1957 viillig verschwunden sind. Die Kollek
tivierung war somit in China viel rascher und ohne die schweren 
Riickschliige, die Stalin erlebt hatte, erreicht worden. 
Es ist oft gesagt worden, diesen reibungslosen Ablauf habe Mao 
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Tse-tung seinem behutsamen Vorgehen iiber die genannten Zwi
schenstufen zu ~erdanken; insofern habe sich seine Kollektivie
rung wese~tlich vom sowjetischen Vorbild unterschi~den. Dabei -
ist aber iibersehen --·worden, da:B dieser stufenweise Obergang 
schon Jahre zuvor in den von den Sowjets eroberten Landern 
Osteuropas praktiziert worden war, und zwar fast bis ins Detail · 
einheitlich und mit dem spateren chinesischen Vorgehen identisch. 
Es handelte sich hier also nicht um eine "chinesische Methode", 
sondern um die Nutzanwendung aus Folgerungen, die Stalin 
sch.on vor den Chinesen aus den Lehren seiner eigenen Kollek
tivierung gezogen hatte. Zur Verdeutlichu~g noch diese Tabelle: 

DER WEG ZUM KOLCHOS 

I. Enteignung des Gro:Bgrundbesitzes 
und <lessen Aufteilung unter die 
Bauern 

2 a .• Neue. Okonomische Politik" mit ge-

in RuBland 

1917-1920 

wissen Freiheiten fiir die Bauern 1921-1928 

2 b. Obergangsstadium mit Vorformen 

in China 

1927-1937 
und 

1950-1953 

der Kollektivierung 1953-1955 

3. Bildung des Kolchos 1928-1935 1955-1957 

Die Stufen 1 und 3 waren also in beiden Landern weithin identisch, 
lediglich die Stufe 2 war verschieden-eine Folge der andersartigen 
Situation, in der sich die zwei Volker nach der Revolution befan
den. Eine radikal neue und eigenstandige chinesische Agrar
poli tik sollte freilich nicht lange auf sich warten lassen: Wahrend 
die Russen seit bald drei Jahrzehnten am Kolchos nur kleinere, 
sein Wesen nicht beeinflussende Veranderungen vorgenommen 
haben, schuf Mao schon im Jahr nach dem Abschlu:B der Kollek
tivierung die Volkskommune. Ober sie als einem der Haupt
bestandteile des chinesisch-sowjetischen Konflikts wird im letzten 
Tei! des Buches ausfiihrlich zu sprechen sein. 



6. Kap i tel 

MIT ODER OHNE BOURGEOISIE? 

Auf den ersten Blick sclieint sich die Politik der Kom
munistischen Partei Chinas auch gegenuber dem Bur
gertum erheblidi von der Moskaus zu unterscheiden. 
Zwei Biindnisse mit der burgerlichen Kuomintang 
(1924-1927 und wiihrend des Krieges gegen Japan), 
Zulassung von adzt nichtkommunistischen Parteien nach 

.,.dcr Madztiibcrnalzmc, Auskaufen eines Tciles des Bc
sitzbiirgertums statt cntschiidigungsloser Enteignung 
- nichts dergleichen lzatte es in Ru/lland gegeben. Aber 
diese Unterschiede sind mehr formaler als substan
tieller Natur und die Ergebnisse fast identisch. 

Marx und Lenin: Durch den Kap italismus zum Sozialismus 

Das Marxsche Geschichtsbild ist einfach. Alle Volker gehen 
durch dieselben Entwicklungsstadien: Auf den Feudalismus folgt 
der Kapitalismus, in dem das Biirgertum, die "Bourgeoisie" 
herrscht; wiihrend der industriellen Entwicklung dieser Epoche 
entsteht der Gegenspieler der Bourgeoisie, das Proletariat; dieses 
erhebt sich, stiirzt das Biirgertum und lost es ab; es folgt eine Pe
riode der Diktatur des Proletariats und danach der ldealzustand 
~er klassenlosen Gesellschaft. (i 

Die Bourgeoisie gait also Lenin als Feind schlechtli1ri. Doch war 
cler lnhalt des Wortes schwankend. Wie vor ihm Marx und En
gels und nach ihm Stalin und andere Kommunisten verwendete 
es Lenin meist als Sammelbegriff fiir alles, was weder "feudal" 
noch "proletarisch" war. Je nach Gelegenheit und Zusammenhang 
hat Lenin den Begriff aber auch auf die "GroBbourgeoisie" oder 
die "liberale Bourgeoisie" beschriinkt und von diesen die Klein
bourgeoisie unterschieden - als ein Element, das wenigstens zeit
weise auf die Seite des Proletariats heriibergezogen werden 
konne. Die Intelligenzschicht, die uns noch gesondert beschaftigen 
mufi, hat Lenin im allgemeinen der Bourgeoisie zugeziihlt, jedoch 
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mit Vorbehalten, da sie meist nicht im Besitz von Produktions
mitteln war. Derartige Unschiirfen und Aufspaltungen sozio
logischer Begriffe ha.t es im kommunistischen Denk~n stets ge
geben. 
DaB die Viilker-auf dem Wege zur Herrschaft des Proletariats 
<lurch eine biirgerlich-kapitalistische Phase hindurchgehen miis
sen, lehrte auch Lenin; noch 1912 wandte er sich gegen Sun Yat
sens Annahme, daB es miiglich sei, das Stadium des Kapitalismus 
zu iiberspringen.1 Entsprechend vertrat Lenin die These, der pro
letarischen miisse die biirgerliche Revolution vorausgehen. Aus
driicklich sagte er: "Die biirgerliche Revolution ist im lnteresse 
des Proletariats unbedingt notwendig." (1905) 2 

Logische Folgerung: die Bourgeoisie fordern - und vernichten 

So ergab .sich fiir Lenin die Aufgabe, zuniichst den Sieg des Tod
feindes, der Bourgeoisie, zu fiirdern, um sich danach gegen sie zu 
wenden: 

.Den demokratischen Kampf [d. h. den Kampf fiir die biirgerliche 
Revolution] fiihren die Arbeiter zusammen mit einem Teil der 
Bourgeoisie, besonders des Kleinbiirgertums. Den sozialistischen 
Kampf [d. h. den Kampf fiir die proletarische Revolution] fiihren 
die Arbeiter gegen die gesamte Bourgeoisie" 3 und: •... von der 
demokratischen Revolution werden wir sofort, und zwar nach MaB
gabe unserer Kraft, . ... den Obei:gang zur sozialistischen Revolution 
beginnen. Wir sind fiir die ununterbrochene Revolution." (1905) 4 

Natiirlich war Lenin nicht der Meinung, die revolutioniirenKriifte 
des Proletariats sollten sich der Bourgeoisie zwecks Verwirk
lichung der biirgerlich-demokratischen Revolution unterstellen. 
Vielmehr wollte er Proletariat und KP schon in dieser Phase so 
stark und einflufireich wie miiglich machen, damit sie einen ent
scheidmden EinfluB auf den Gang der Ereignisse ausiiben kiinn
ten. Auch von einem Burgfrieden mit der Bourgeoisie konnte fiir 
ihn keine Rede sein. Seine Haltung zur Bourgeoisie··war .dia
lcktisch"; er bekampfte sie und betrachtete sic zugleich als zeit
weiligen Bundesgenossen im Kampf gegen den verhaBten . Feu
dalismus" /Zarismus und fiir die Errichtung einer parlamentari
schen Republik als Durchgangsstufe. 
Also forderte Lenin die entschiedenste Anteilnahme des Prole-
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tariats und der revolutioniiren Bauernschaft an der bifrgerlichen 
Revolution, jedoch in der Absicht, diese moglichst zu radikalisie
ren un_d so bereits in ihrem Rahmen zu jener "revolutioniir
demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft" 5 

zu gelangen (1907). Die biirgerlich-demokratische Revolution 
sollte dann besch.leunigt in die sozialistische Revolution "bin
iiberwachsen"; in diesem ProzeB wollte er die Bourgeoisie iso
lieren und "die sdiwankende Haltung der Bauernschaft und der 
Kleinbourgeoisie paralysieren".6 Wenner in diesem Zusammen
bang sagte: "Die· demokratische Umwiilzung wird iiber den 
Rabmen der biirgerlichen gesellschaftlich-okonomischen · Verhiilt
nisse nicht unmittelbar hinausgehen" 7, hieB das nicht, daB er 
selbst auch m1r kurze Zeit dabei stehen zu bleiben gedachte; die 
von ihm angestrebte "revolutioniir-demokratische Diktatur" war 
mit einer biirgerlich-kapitalistischen Ordnung nicht vereinbar. 

1917 in Ru/J[and {Jrogrammgemiift zwei Rcvolutionen 

In dieses Schema paBte es durchaus, daB in RuBland die Revo
lution tatsiichlich in zwei Etappen ab lief: Im Marz 1917 erfolgte 
die biirgerlich-demokratische Revolution (in unserem Sinne d~s 
Wortes), an der die Kommunisten nur einen geringen Anteil 
hatten, im November die der Bolschewiken, die diese als prole
tarische bezeichneten. Sie ware ohne die Unterstiitzung der biiuer
lichen (zum groBen Teil im Heer befindlichen) Massen nicht mog
lich gewesen, doch batten die Bolschewiken, die sich als Wort
fiibrer des Proletariats bezeichneten bier eindeutig die Fiihrung . 

. Zw~r war nach der November-Rev~lution (nach 1'ff° ~amaligen 
russ1schen Kalender Oktober-Revolution genannt) von emer Ko~-

· litionsregierung die Rede. Aber nachdem die Wahlen zur konsh
tuierenden Versammlung den Bolschewiken nur ein Viertel der 
Sitze eingebracht batt~n, bereitete Lenin der Versammlung schon 
am 19. J anuar 1918 mit Hilfe seiner Roten Garde ein schnelles E~de. 
Eine Weile arbeitete er noch mit dem linken Fliigel der Sozial
revolutioniire zusammen da sie bei den Bauern einen starken 
Riickhalt hatten. Aber ir:i April trennte er sich von diesen _Bu~
desgeno~sen. Von nun an regierte er allein i_nit sei~e~. Parte1. Die 
Revolution war in ihr sozialistisches" Stadrnm "hmubergewach
sen", "nicht unmittelba;", aber doch bemerkenswert rasch. 
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Kaum hatte sich die neue Macht ·etabliert, wurde der .endgiil
tige Obergang der Fabriken, Werke, Bergwerke, Eisenbahnen 
und sonstig_en Produktions- und Transportmittel in -den Besitz 
der Republik der Arbeiter- und Bauernrate" angekiindigts und 
ein halbes Jahr - spiiter entschiidigungslos verwirklicht.D (Auch 
als Lenin sich infolge des bald eintretenden Chaos in der Periode 
der Neuen Okonomischen Politik [1921 bis 1927] zu einer Milde
rung des Kurses entschlieBen muBte, machte er die Enteignung 
nicht riickgiingig.) Wenige Monate nach dem Siege der Revolution 
wai also die wirtschaftliche Grundlage der russischen Bourgeoisie 
vernichtet und diese .als Klasse liquidiert". 

Lenin erkannte: Asien ist anders 
In einem wichtigen Punkt iinderte Lenin seine Ansichten iiber 
den Gang der Geschichte; doch betraf diese Revision nicht das 
russische Volk. Im gleichen MaBe, in dem sich Lenins Hoffnungen 
auf die Revolution in Europa als Illusion erwiesen, hat er sein 
lnteresse Asien zugewandt. Er untersuchte die revolutioniiren 
Moglichkeiten in den Liindern des Ostens auf mehreren kommu
nistischen Kongressen. In Weiterentwicklung seiner 1916 ver
offentlichten Thesen iiber den .Imperialismus als hochstes Sta
dium desKapitalismus" und in derAbsicht,dieWestmiichte durch 
Aufstiinde in ihren Kolonialreichen zu schwiichen, stellte Lenin 
am 22. November 1919 den Revolutioniiren Asiens die Aufgabe, 
in national-biirgerlichen Revolutionen den ausliindischen lmpe
rialismus wie auch den eigenen Feudalismus zu vernichten.10 
Auf diese Weise sollte in Asien der W eg zum einheimischen Ka
pitalismus und im Westen - dank der durch den antikolonialen 
Kampf zu erwartenden Schwiichung des westlichen Kapitalismus -
der W eg zum Sozialismus freigemacht werden. 
Zu die9em Behuf empfahl Lenin .ein zeitweiliges Bundnis mit 
der biirgerlichen Demokratie der Kolonien und der zuriickgeblie
benen Lander" (Hervorhebung vom Verfasser), aber ··er warnte 
vor jeder Verschmelzung mit diesen Kriiften und verlangte: "Die 
Kommunistische Internationale ... muB unbedingt die Selbstiin
digkeit der proletarischen Bewegung - sogar in ihrer Keimform -
wahren." 11 

Spiiter, als Lenin die lange gehegte Hoffnung auf eine unmittel-
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bar bevorstehende proletarische Revolution im Westen ·ganz be
graben hatte, war er bereit, jeden irgendwo in der Welt zum 
Bundesgenossen zu nehmen, der imstande schien, der Stabilitat 
des Wes tens, vor allem Eng lands, Abbruch zu tun. Ein solcher 
Alliierter, der sicli spater als Feind herausstellen sollte, der tiir
kische Nationalist · Enver Pascha, sagte einmal scherzhaft, aber 
treffend, fiir Lenin sei jeder Anti-Brite ein Bolschewik. 12 So kam 
es, daB Moskau 1922 der jungen KPCh nicht nur ein Biindnis, 
sondern dari.iber hinaus eine weitgehende Verschmelzung mit der 
vorwiegend bi.irgerlichen Kuomintang (KMT) empfahl: Mitglie
der der KPCh sollten zugleich Mitglieder der KMT werden. Der 
IV. Komintern-KongreB erteilte im November 1922 in seinen 
"Thesen zur iistlichen Frage" den Kommunisten in Landern wie 
China die Lehre, sie sollten mit allen Mitteln verhindern, daB 
ihre Bourgeoisie mit dem westlichen lmperialismus zu einer Eini
gung komme, und verstieg sich dabei zu der Erkliirung: 

"Wenn sich die Kommunisten in den Kolonien mit der Begriindung 
der angeblichen ,Verteidigung' ihrer unabhiingigen Klasseninteres
sen weigern, am Kampf [der biirgerlichen Nationalisten] gegen 
die imperialistische Tyrannei teilzunehmen, so ist das schlimmster 
Opportunismus . . . Die antiimperialistische Einheitsfront [d. h. die 
Zusammenarbeit mit den biirgerlichen Nationalisten] ist die Parole, 
die gegenwiirtig im kolonialen Osten hervorgehoben werden muE." 13 

Maas Bundnisangebote an die . nationale Bourgeoisie" ... 

Mao lag durchaus auf dieser Linie Moskaus, als er 1926 in dem 
ersten Aufsatz, den seine "Ausgewiihlten Schriften" enthalten, 
"die Moglichkeiten einer Zusammenarbeit mit d/ /t Bourgeoisie 
.erorterte und diese dabei in folgende Kategorien einteilte 14, an 
die er sich von da an stets hielt: 

I. Gutsbesitzer und Komprador-Bourgeoisie. (Kompradore nannte 
man in China die chinesischen Kaufleute, die besonders eng mit 
Ausliindern zusammenarbeiteten.) Diese beiden Gruppen bezeich
nete Mao als Feinde der Revolution, mit denen cine Allianz nicht 
miiglich sei. 
2. Nationale (oder mittlere) Bourgeoisie; ihre Haltung sei zweideu
tig: einerseits sei sie gegen das ausliindische Kapital, von dem sic 
unterdriickt werde, und insofern fiir die antiimperialistische Revo-
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lution; sic sci .aber andererseits gegen alle inliindischen Kriifte, die 
ihre eigene wirtschaftliche Stellung bedrohen kiinnten, insofern stehe 
sic gegel! die proletarische Revolution. In dieser Gruppe werde es 
im Laufe der Zejt ·zur Spaltung kommen .• Die einen werden nach 
links, zur Revo1ution, die anderen nach rechts, zur Konterrevolution, 
gehen." 
3. Kleinbourgeoisie. (Bauern auf Eigenland, Besitzer von Hand
werksbetrieben, Studenten, Lehrer der Mittel- und Grundschulen, 
kleine Beamte und Biiroangestellte, kleine Advokaten und Hand
ler.) Diese wiederum teilte Mao in drei Untergruppen ein, die sich 
aber alle, wenn erst .das Morgenrot des Sieges" zu sehen sei, der 
Revolution anschlieBen wiirden. In dieser Beziehung war er kein 
schlechter Prophet. 

Nach der Zerschlagung der stiidtischen KPCh im Jahre 1927 
durch die KMT unter Fiihrung von Tschiang Kai-schek hatte Mao 
in seinen Jahren als Bauernfiihrer keine Veranlassung, sich 
weiter dem Thema der Bourgeoisie zu widmen. Aber trotz den 
bitteren Lehren von 1927 akzeptierte er • voll und ganz" die in 
Moskau vertretene Auffassung, daB sich China in der .Etappe 
der biirgerlich-demokratischen Revolution" befand. 15 Dara us 
folgte fiir ihn die Notwendigkeit einer weiteren Zusammenarbeit 
mit Teilen der Bourgeoisie, wenn auch nicht unbedingt mit der 
KMT. Aber auch an diese erfolgte cine Anniiherung, als sich 
- mit dem Angriff auf die Mandschurei im September 1931 - der 
neue Druck Japans auf China verschiirfte. Ein erstes Biindnis
angebot findet sich in einem Aufruf, den Mao wiihrend einer 
Pause auf dem Langen Marsch am 1. August 1935 erlieB. Darin 
hieB es: 

• Wenn die KMT-Armeen ihre Angriffe auf die [chinesischen) 
Sowjet-Distrikte einstellen und statt dessen gegen die japanische 
Invasion kiimpfen, dann wird die Rote Armee - ungeachtet der 
Fei\idseligkeit und Meinungsverschiedenheiten iiber interne Pro
bleme, die zwischen ihnen und der Roten Armee in der Vergangen
heit bestanden - nicht nur unverziiglich ihre Kampfhandlungen ge
gen sie cinstellen, sondern auch bereit scin, mit ihncn Hand in Hand 
gemcinsam fiir die Rettung des Landes zu kampfcn." 18 

Dieser Appell richtete sich noch nicht an den verhaBten Tschiang 
Kai-schek, sondern - iiber seinen Kopf hinweg - an seine Trup
pen. N ach dem AbschluB des Langen Marsches, in einer Rede 
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Ende Dezember 1935, erneuerte Mao sein Ange bot · "W orin be
steht [heute] die grundlegende taktisc:he Aufgabe der Partei?" 
fragte er und antwortete: .Sie besteht einzig und allein in der 
Bildung einer breiten revolutioniiren, nationalen Einheitsfront" 
gegen die Japane~, die .gegenwiirtig der Hauptfeind" seien. Kri
tikern seiner Vers.uche, mit der KMT ins Gespriich zu kommen, 
warf Mao .sektiererhafte Abkapselung" vor, da sie mogliche 
Bundesgenossen abschreckten. Er gebrauchte die chinesische Re
densart: .Sie verscheuchen den Fisch, und er geht in die Tiefe; 
sie verscheuc:hen die Vogel, und sie fliegen ins Dickicht", womit 
er freilic:h zugleic:h sehr deutlic:h seine endgiiltigen Abs.ic:hten in 
bezug auf die Bourgeoisie verriet - sie zu verspeisen . 

. . . und schliefilich sogar an Tschiang Kai-schek 

Als Konsequenz dieser neuen Generallinie kiindigte Mao an, er 
werde die Regierung in dem von ihm beherrschten Teil Chinas, 
die bisher formal eine .Regierung des Blocks der Arbeiter, 
Bauern und stiidtischen Kleinbourgeoisie" gewesen war, durch 
.all die Elemente aus anderen Klassen ... , die an der nationalen 
Revolution teilzunehmen wiinschen", erweitern und damit seine 
.Arbeiter- und Bauernrepublik" in eine "Volksrepublik" um
wandeln. Er sei sogar bereit, Leute zur Regierung zuzulassen, 
.die mit dem europiiisc:hen und amerikanisc:hen lmperialismus 
verbunden und nicht willens sind, ihn zu bekiimpfen, dafiir aber 
imstande sind, den Kampf gegen den japanisc:hen lmperialismus 
und seine Lakaien zu fiihren". Mit diesen Worten wandte sich 

.Mao nun schon an Tsc:hiang selbst. Zugleich fiigte !tr zur Beruhi
gung der Bourgeoisie hinzu: 

.In der Periode der biirgerlich-demokratischen Revolution schafft 
die Volksrepublik das keinen imperialistischen oder feudalen Cha
rakter tragende Privateigentum durchaus nicht ab, sie beschlag
nahmt durchaus nicht die Industrie- und Handelsunternehmen der 
nationalen Bourgeoisie, sondern fiirdert im Gegenteil die Entwick
lung solcher Untcrnehmcn ... In dcr Etappe der demokratischen 
Revolution hat dcr Kampf zwischcn Arbeit und Kapital seine Gren
zen . . . Das Hiniiberwachsen unsercr [biirgerlich-demokratischen] 
Revolution in die sozialistische Revolution ist cine Sache der Zu
kunft . . . und dazu kann cine zicmlich langc Periode bcnotigt 
wcrden." 17 
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Tschiang Kai-schek hiitte es vorgezogen, erst mit Hilfe von Pro
vinztruppen den Kampf gegen die Kommunisten zu Ende zu fiih
ren und die Japaner mit diplomatischen und politisch;;-n Mitteln 
von einem weiteren Vordringen nach China abzuhalten, wahrend 
er seine Kerntruppen unter ihren deutschen Beratern zum ent
scheidenden Waffengang gegen Japan vorbereitete. Aber der 
.Zwischenfall von -Sian" schuf eine neue Lage: Im Dezernber 
1936 wurde Tschiang <lurch einige Befehlshaber von Provinztrup
pen, die gegen die Kornrnunisten eingesetzt waren, aber gegen 
die japaner kiirnpfen wollten, in der Stadt Sian gefangengenorn
rnen. Was in den Tagen bis zur Freilassung Tschiangs geschah 
und welche Verpflichtungen er, um freizukommen, auf sich nahm, 
steht bis heute noch nicht einwandfrei fest. Aber die Angriffe 
der Truppen Tschiangs gegen die Kommunisten brachen ab. Mao 
seinerseits erkliirte im Mai 1937, <las von ihm beherrschte Gebiet 
hore nunmehr auf, eine Sowjetrepublik zu sein und werde Be
standteil der chinesischen Republik. 18 Der GroBangriff der Japa
ner auf China, der mit dern sogenannten .Zwischenfall an der 
Marco-Polo-Briicke" irn Juli 1937 einsetzte, hiitte ohnehin gro
Bere Kampfhandlungen zwischen Tschiangs und Maos Soldaten 
unmoglich gemacht. 

Und doch in Lenins Geist 
Die Geschichte dieser zweiten Allianz zwischen KPCh und KMT 
(1937-1941) braucht uns hier nicht zu beschiiftigen, ebensowenig 
die anschlieBende Periode ihrer Beziehungen bis zurn Ende des 
Krieges gegen Japan, die bestenfalls als Waffenstillstand rnit tie
fern gegenseitigen Argwohn bezeichnet werden konnte. Hier 
geht es nicht um <las Verhiiltnis Maos zur KMT, sondern um das 
zur Bourgeoisie, <las er in seiner Schrift "Ober die neue Derno
kratie" Uanuar 1940) behandelte. 19 In der prokommunistischen 
und rotchinesischen Publizistik wird sie als Meisterwerk geprie
sen, als .ein neues klassisches Werk des Marxismus" 28, dem 
.historische Bedeutung" zuerkannt wird.21 

Wie Lenin bis 191 7, so bezeichnete Mao auch noch im J ahre 1940 
die chinesische Revolution als biirgerlich-dernokratisch. Aber er 
teilte diese in zwei Phasen, fnit der russischen Revolution als 
Scheidelinie. Bis zu dieser .gehorte die biirgerlich-dernokratische 
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Revolution in China zum alten Typus der biirgerlicha.deinokrati
schen Revolutionen, war sie ein Teil der biirgerlich-demokrati
schen W _eltrevolittion alten Typus. Danach gehorte die biirger
lich-demokratische Revolution in China bereits zum neuen Typus 
der biirgerlich-dem~kratischen Revolutionen, und in der gemein
samen revolutioniiren Front bildet sie einen Teil der proletarisch
sozialistischen Weltrevolution." (Hervorhebungen vom Verfasser.) 
Mit anderen Wort~n: Das Wesen der chinesischen Revolution 
selbst, erkliirte Mao, hatte sich nicht geiindert, wohl aber das 
Wesen der Weltrevolution; diese war mit dem Siege der Bol
schewiken in eine neue Etappe eingetreten, und das wiederum 
hatte Riickwirkungen auf die chinesische Revolution: sie werde 
nun nicht meht von der Bourgeoisie, sondern vom Proletariat 
(soll heiBen: ·von den Kommunisten) gefiihrt. .Neue Demokratie" 
nannte Mao also jene (zweite) Phase der biirgerlich-demokrati
schen Revolution Chinas, in der statt der Bourgeoisie das Prole
tariat die fiihrende Kraft darstellen miisse. 
Der Leser wird sich erinnern, daB Lenin fiinfunddreiBig J ahre vor 
Mao dasselbe gelehrt hatte-mit dem Unterschied: er hatte nicht 
den Ausdruck Neue Demokratie gebraucht. Auch Maos Teilung 
der biirgerlich-demokratischen Revolution in zwei, durch das Jahr 
1917 getrennte Phasen war nicht originell; Stalin hatte sie schon 
im Jahre 1926 und speziell im Hinblick auf China vorgenommen 
und sich dabei - ohne genaue Quelle - auf Lenin bezogen.22 

In den Tagen, in denen die Tragodie des deutschen Volkes 
ihrem Hohepunkt zueilte, Ende April 1945, fand der VII. Partei
tag der chinesischen Kommunisten statt. In einem mehrstiindigen • ;rr . 
Rechenschaftsbericht der unter der bezeichnenden Oberschnft 
,.Ober die Koalitio~sregierung" vi;roffentlicht wurde, kam Mao 
auf sein Angebot eines Zusammengehens mit der Bourgeoisie zu
riick. Um diese zu beruhigen, verkiindete er, in der Neuen Demo
kratie solle sich .die privatkapitalistische Wirtschaft frei entwik
keln", denn, so erklarte er, "wir haben bei uns zu wenig Kapita
lismus". Er gab allerdings zu, daB der Ausbau der Privatwirt
schaft nur ein . Minimalprogramm" der KPCh, eine voriiber
gehende Phase also, darstelle, wahrend das .Maximalprogramm" 
der Partei den Kommunisrnus ohne Privatwirtschaft vorsehe. 23 

Zugleich forderte er zu einer Koalitionsregierung auf und be-
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teuerte, daB "wahrend der gesamten Periode der Neuen Demo
kratie" weder die Diktatur einer einzigen Klasse noch . .die Mono
polstellung einer einzigen Partei geplant sei. Auch damit iinderte 
Mao nicht grundriitzlich den Kurs .Lenins, der von einer Dikta
tur der Arbeiter und Bauern und innerhalb dieser lediglich von 
einer "Hegemonie"-des Proletariats gesprochen hatte. 24 Sogar die 
Formel "Hegemonie des Proletariats" hatten die Chinesen von 
ihm iibernommen. 2s · 
Zurn erstenmal ging Mao in diesem Bericht auf die Frage ein, 
wieso sich der Gang der chinesischen Revolution an dieser Stelle 
von dem der sowjetischen unterscheide. Vermutlich batten sich in 
den letzten Monaten des Krieges die lange Zeit hochst spiirlichen 
Kontakte zwischen Y enan und Moskau etwas verstiirkt, was Mao 
zu Vergleichen anregte, die ihm ferngelegen batten, solange er 
in fast volliger Isolierung lebte. Was er bierzu sagte, war freilich 
bistorisch falsch: er erkliirte die Beseitigung der Koalitionsregie
rung nach der bolschewistischen Revolution mit der Behauptung, 
das russische Volk babe eben "nur die Partei der Bolschewiki" 
unterstiitzt2e; in Wahrheit bildeten die Bolschewiken damals und 
noch auf lange eine Minderheit im Volk. 
Halten wir fest: Mao war nicht von der Generallinie Lenins ab
gewichen. Auch Lenin hatte von einer Diktatur mehrerer Klassen 
gesprochen (niimlich von der der Arbeiter und Bauern, allerdings 
nicht der Bourgeoisie, doch batte er fiir RuBland 1905 die Ver
einigung "mit der Masse ... der kleinbiirgerlichen armen Bevol
kerungsschichten in Stadt und Land" verlangt 27 und fiir die asia
tischen Volker, wie wir sahen, das Biindnis mit dem Biirgertum 
ausdriiddich gebilligt); auch Lenin hatte in den Jahren vor dem 
Siege erkliirt, der russische Kapitalismus miisse sich zuniichst noch 
weiter entfalten. Einen Unterschied mag man jedoch in Maos 
Festst;hung sehen: 

• Wahrend langer Zeit wird in China cine eigenartigc Form des 
Staatcs und der Machtorganisation bcstchen, die fiir uns absolut 
notwcndig und gcsctzmiiBig ist und sich glcichzeitig von der Ord
nung in RuB!and unterscheidet ... Die allgemeincn Thesen unseres 
neudemokratisdien Programms bleiben jahrzehntelang, wahrend der 
gesamten Etappe der biirgerlidi-demokratisdien Revolution unver
andert. • 18 (Hcrvorhebuogen vom Verfasser.) 
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Lenin hatte, auch darauf wurde schon hingewiesen, in kiirzeren 
Zeitraumen gedacht. Aber das war ein taktischer, situations
bedingter, kein prinzipieller Unterschied, und in der Praxis war 
bald auch bei Mao _keine Rede mehr von "Jahrzehnten". Trotz 
dem rund zwanzigjahrigen Abgeschnittens_ein von Moskau, ja 
sogar von den Schriften Lenins, trotz dem gewaltigen Unterschied 
zwischen dem China vor der Machtergreifung Maos und dem 
vorrevolutionaren R_uBland hat Mao in jener Zeit also eine er
staunlich "leninistische" Linie verfolgt. Erst 1949 ist er iiber sie 
hinausgegangen . 

• Demokratisd,e Diktatttr" 

Die verworrene""Geschichte der chinesischen Innenpolitik zwischen 
1945 und 1949 samt den erfolglosen amerikanischen Bemiihun
gen um eine Stabilisierung der Lage gehort nicht hierher. 29 Im 
Friihjahr 1949 stand der Sieg der Kommunisten in ganz China 
vor der Tiire. Mao muBte sich fragen, wie die Partei - nach zwei 
Jahrzehnten im fernen Hinterland und vorwiegend aus Bauern 
bestehend - ein Riesenreich mit Millionenstadten und umfang
reichen lndustrien regieren sollte. Noch klarer als in den Jahren 
des Kampfes gegen Japan erkannte er, daB er zunachst auf die 
Mithilfe des Biirgertums angewiesen war. Er proklamierte erneut 
im Friihjahr 1949 die langfristige Zusammenarbeit mit den biir
gerlichen Parteien 3o und bezeichnete diese Zusammenarbeit im 
Juli desselben J ahres als "demokratische Diktatur". 31 

Auch diese paradoxe Formel stammt, wie so viele Schlagworte 
des W eltkommunismus, aus dem W ortschatz Lenins, ,der sie, wie 
wir sahen, im Friihjahr 1905 als .revolutionar-dfmokratische 
f>iktatur des Proletariats und der 8auernschaft" 32 gepriigt hatte. 
Im J ahre 1926 hatte Stalin sie den Chinesen zur Beach tung emp
fohlen 33

, und dann iibernahmen sie die chinesischen Kommuni
sten selbst: sie findet sich bereits in der Resolution ihres 1928 
(im Moskauer Exil) ohne Mao abgehaltenen Sechsten Parteitags 34 

sowie in der 1931 angenommenen Verfassung der Sowjetrepublik 
Maos, in der .die demokratische Diktatur des Proletariats und 
der Bauernschaft" als Grundlage des Staates bezeichnet wurde. 35 

Und nun griff Mao dieses Stichwort 1949 wieder auf. 
Jetzt freilich richtete sich sein Angebot nicht mehr an die in 
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voller Auflosung begriffene KMT, sondern an eine Reihe kleiner 
Parteien, die in den letzten J ahren gegriindet worden waren, und 
zwar von Miinnern, die mit dem Kurs der KMT nidi.t iiberein- -
stimmten u~d links von ihr · standen, ohne Kommunisten zu sein. 
Die beiden iiltesfen waren: die Demokratische Partei der Bauern 
und Arbeiter, die - unter der Bezeichnung Dritte Partei - 1928 
entstand, und die bemokratische Liga, 1941 (auch unter anderem 
Namen) gegriindet und 1947 von Tschiang verboten; ihre fiih
renden Miinner flohen damals nach Hongkong und beschlossen 
die -zusammenarbeit mit der KPCh. 
lnsgesamt waren es acht Parteien oder parteiiihnliche Gruppie
rungen, die nach dem Siege der Kommunisten - wir wiirden nach 
dem Sprachgebrauch von 1946 sagen - eine "Lizenz" erhielten. 
Im offiziellen Handbuch der Chinesischen Volksrepublik werden 
neben der KPCh auch diese acht Parteien aufgefiihrt, als .wiiren 
sie gleichberechtigte Partner. 36 Sie haben eine doppelte Aufgabe: 
Sie sollten erstens vor aller Welt beweisen, daB Rotchina eine 
echte, niimlich eine Mehr-Parteien-Demokratie sei, und zweitens 
einen organisatorischen Rahmen fiir die im Lande gebliebene 
Oberschicht bilden, die man weder in die KPCh aufnehmen noch 
aber sich selbst iiberlassen wollte. Die "Koexistenz" mit den an
deren Parteien solle solange wiihren, wie es Klassen gebe, also 
bis zur "Vollendung des Aufbaus der sozialistischen Gesell
schaft". 37 

Im Laufe der Zeit wurden diesen acht Parteien jeweils bestimmte 
Gruppen der Oberschicht zugewiesen: So sollte die Bauern- und 
Arbeiterpartei - entgegen ihrem Namen - das Sammelbecken fiir 
Beamte, Arzte, wissenschaftliche und technische Angestellte sein; 
die Aufbauvereinigung fiir lndustrielle und Geschiiftsleute, also 
fiir die "nationale Bourgeoisie" im engeren Sinne; die Gerech
tigkeits.partei fiir die Auslandschinesen; das Revolutioniire KMT
Komitee fiir ehemalige Mitglieder der KMT, insbesondere fiir 
Offiziere. Die lntellektuellen wurden an drei Parteien verwie
sen: die Demokratische Liga, die Vereinigung zur Fi:irderung der 
Demokratie, die Gesellschaft vom Dritten September. Die aus 
Taiwan stammenden Chinesen erfaBte man in der Demokrati
schen Liga fiir Taiwans Selbstregierung. Man sieht: fiir Arbeiter 
und Bauern behielt sich die KPCh das Monopol vor. 
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Den Widerspruch in dem Begriff Demokratische Diktatur suchte 
Mao aufzulosen, indem er sagte, die Demokratie gelte gegen
iiber dem Volk, die Diktatur gegeniiber den Reaktioniiren as, wo
bei es Sache der Partei war, in jedem Falle nach dem Verhalten 
des Einzelnen zu bestimmen, ob er zum Volk oder zu den Re
aktionaren gehi:irt~. Diese Formel Maos heifit nati.irlich nicht, 
daB etwa innerhalb des "Volkes", das Mao mehrfach mit rund 
neunzig Prozent d,_er Bevi:ilkerung ansetzte 39, wirklich Demo
kratie herrschte. Es wird offen ausgesprochen, daB in der demo
kratischen Diktatur das Proletariat die fi.ihrende Stelhing inne
hat 40 und daB das Proletariat seinerseits durch die KPCh ge
fiihrt wird. 41 

Jahrelang ist die Fassade der Koalition mit den acht Parteien 
aufrechterhalten worden. Deren Fuhrer wurden zu allen i:iffent
lichen Ereignissen (soweit diese nicht rein kommunistische Par
teiveranstaltungen waren) eingeladen, vor allem wenn Auslan
der zugegen waren. Viele von ihnen haben (oder hatten) Mini
sterposten inne, so zum Beispiel Tschang Po-tschi.in, der zugleich 
Vorsitzender der Bauern- und Arbeiterpartei und Verkehrsmini
ster war, und Lo Lung-tschi, der fi.ihrende Mann in der Demo
kratischen Liga und Minister fi.ir Holzindustrie; von beiden wer
den wir noch hi:iren. Viele saBen in weiteren Organen, mit denen 
Mao die .neudemokratische" Fassade seines Staates ausstattete, 
insbesondere in dem im September 1949 gegriindeten -Politischen 
Volksrat, der Zusammen.fassung aller legalen Parteien und Or
ganisationen. 
;Zwar hat es in der Sowjetunion selbst solche Expr?mente, von 
den allerersten Wochen des Regimes im Winter 1917 /18 abgesehen, 
nicht gegeben. Stalin hat (1936) ausfi.ihrlich auseinandergesetzt, 
daB eine Mehrzahl von Parteien nur denkbar sei, wo eine Mehr
zahl antagonistischer Klassen bestehe; da die lnteressen der 
beiden in der Sowjetunion verbliebenen Klassen, der Arbeiter 
und Bauern, nicht antagonistisch seien, geniige eine einzige Par
tei, die KPdSU, um die Interessen des ganzen Volkes wahrzu
nehmen. 42 In den Staaten Osteuropas dagegen, einschlieBlich der 
Sowjetzone Deutschlands, hat Moskau seit 1944 bekanntlich - also 
noch vor den Chinesen - die Fassade .einer Mehrzahl von Par
teien nicht nur zugelassen, sondern sogar gefi:irdert. 
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Enttiiuschung bei den acht "Parteien" 

Aber bald wurd°e dieser Fassadencharakter der Koalition irnrner 
deutlicher. _bas ganze AusrnaB · der Enttiiuschung bei den Fiih
rem der acht Parteieh offenbarte sich wiihrend der kurzen offen
herzigen Wochen des Friihsornrners 1957. Nachdern Mao ihnen 
gesagt hatte, sie sollten freimiitig ihre Kritik iiuBern, forderten 
sie vor allern, daB man sie aus ihrer unterwiirfigen und unwiir
digen Satellitenstellung befreie und eine echte Demokratie ein
richte. Ihnen schwebte eine Art von Zweiparteiensystem vor, das 
aus·· der KPCh einerseits, den sich dann zusammenschlieBenden 
iibrigen acht Parteien andererseits bestehen sollte. Der Politische 
Volksrat, in dem sie in groBerer Zahl vertreten waren, sollte, so 
schlugen sie vor, aus einern lediglich beratenden und praktisch 
nur dekorativen Organ in eine Art von Oberhaus umgewandelt 
werden, dem ein Vetorecht gegeniiber den Beschliissen der korn
munistisch beherrschten Legislative, des N ationalen Volkskon
gresses, zustehen sollte. 
lhre Sprecher wiesen damals immer wieder darauf hin, daB sie 
zwar oft zur Schau gestellt wiirden, in Wirklichkeit aber nichts zu 
sagen hiitten, auch nicht in ihren eigenen Ministerien. lnsbeson
dere richteten sie ihre Kritik dagegen, daB zwischen Staat und 
KPCh praktisch keinerlei Trennung bestehe und daB der strikte 
Zentralismus innerhalb der KPCh alle schonen W orte iiber De
rnokratie illusorisch mache.43 Dabei bedienten sie sich einer For
mel, die - wie dies nur in der chinesischen Sprache moglich ist -
in drei Schriftzeichen eine Fiille von Gedankenverbindungen her
vorruft, der Formel tang tien-hsia. Tang heifit Partei; tien-hsia, 
wie wir bereits wissen: Unter dem Himmel, oder: Das unter dem 
Himmel Liegende, also die Erde und insbesondere deren Mittel
punkt, China, auch Reich oder Kaiserdynastie. MH den drei 
Schriftz.eichen wurde also - jedem gebildeten Chinesen verstiind
lich - zurn Ausdruck gebracht: Die KPCh benimmt sich wie eine 
Dynastie, welche ganz China als ihr Eigentum betrachtet.44 Die 
"demokratische Diktatur" Maos war nach alledem nichts anderes 
als cine hinter der dernokratischen Fassade verborgene Diktatur 
der Kommunisten, die sich in der Substanz von der Diktatur in 
der UdSSR nicht unterschied.· 
In der Praxis waren Maos Thesen iiber die Koalition mit dem 
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Biirgerturn, nachdem er im Sattel saB, kaum noch voii poiitischer, 
wohl aber von wirtschaftlicher Bedeutung. Die chinesischen Kom
munisten konnen die Entprivatisierung von Handel und Ge
werbe als Glanzleistung ihrer Taktik und ihres psychologischen 
Geschicks betrachten. Bei den nicht zahlreichen groBen Unterneh
mungen, die den offenen und groBenteils geflohenen Feinden der 
Kommunisten oder den J apanern gehort hatten und nach dem 
Siege prompt und entschadigungslos verstaatlicht wurden, auch 
bei den westlichen Firmen, deren auslandische Chefs und Ange
stellte mit Hilfe zahlloser Schikanen herausgedrangt wur4en, gab 
es keine Probleme; wie aber verfuhr man mit den Betrieben aller 
Art, die sich im Herbst 1949 im Privatbesitz der in China verbliebe
nen .nationalen Bourgeoisie" befanden? lnsgesamt gab es deren 
viele Milliorien, doch waren die meisten winzig klein; die mittle
ren und groBeren Firmen wurden auf 33 000 veranschlagt.45 

Besuch bei dem Kapitalisten Schao 

Fiir mich wurde die chinesische Variante der Umwandlung einer 
privaten in eine staatliche Wirtschaft zur lebendigen Wirklich
keit, als ich mich 1957 in einer mandschurischen Handels- und 
lndustriestadt mit einem Vertreter der .nationalen Bourgeoisie" 
unterhielt. Der amtliche Reisedienst, der chinesische lntourist sozu
sagen, hatte mich gefragt, was ich dart sehen wollte .• Zwei Schulen, 
eine Klinik, eine Maschinenfabrik, einen Kapitalisten" ; sagte ich. 
Diese W unschliste nahm nian, ohne mit der Wimper zu zucken, ent
gegen; ihr letzter Punkt wurde an die ortliche Zweigstelle des 
• .Verbandes der lndustriellen und Kaufleute" weitergtgeben, und 
bereits am folgenden Tag horte ich, Herr Schao, seines Zeichens 
l\.apitalist und Vizedirektor einer Fabrik (die ihm friiher gehort 
hatte), werde mich nachmittags um drei Uhr bei sich zu Hause 
empfangen. Ein Herr vom Reisedienst werde mitkommen. 
Herr Schao wohnte in einer StraBe, die wir als VillenstraBe be
zeichnen wiirden. Sein Haus lag etwas zuriick in einem Garten. 
Das Tor offnete mir ein etwa sechzehnjiihriges Miidchen, seine 
Tochter, wie sich spiiter herausstellte. Er selbst empfing mich an 
der Haustiire. Er war vierzig Jahre alt, groB und breitschultrig, 
mit energischen Gesichtsziigen; er trug eine gutgeschneiderte 
lange Hose und ein frisches Hemd mit offenem Kragen und kur-

14 209 



zen Armeln. Wir- setzten uns ins Herrenzimmer. Schwerer Schreib
tisch am Fenster. An den Wanden ein groBes Bild~ Mao Tse
tungs; eine· .Aufnahme, die den Hausherm als Studenten mit 
seinen Kommilit011en zeigte; einige eingerahmte Schriftstiicke. 
Die Tochter brachte den Tee. Bei dem anschlieBenden Gespriich 
verfolgten Gast und Gastgeber erkliirlicherweise nicht ganz das
selbe Ziel: lch wollte eine moglichst priizise Schilderung der Vor
giinge haben, die zur Enteignung des Herm Schao gefiihrt bat
ten-; er dagegen hatte das Bestreben, mir zu erkliiren, was ihn 
zur Aufgabe seines Eigentums veranlaBt hatte. Bei meiner Schil
derung will ich die beiden Dinge trennen. Zunachst also die 
auBeren Vorgange. 
Die Fabrik des Herrn Schao war von seinem Vater gegriindet 
worden und hatte, als die Kommunisten 1949 zur Macht kamen, 
drei Eigentiimer: seinen Vater, ihn selbst und seinen Bruder; Ge
schiiftsfiihrer war seit der Erkrankung des Vaters im Jahre 1938 
mein Gespriichspartner. Der Bruder war nur stiller Teilhaber, 
hatte selbst keine Funktion in der Fabrik. 
Die Firma hatte 1948 einen Gewinn von rund 100 000 Yuan ab
geworfen. (Herr Schao bediente sich fiir seine W ertangaben des 
seit Miirz 1955 giiltigen Yuan, dessen Wert offiziell mit 0,40 US 
Dollar angesetzt ist.) 1hr Buchwert betrug damals 1,2 Millio
nen Yuan. Im Sommer 1954 stellte Schao jun. mit Zustimmung von 
Vater und Bruder den Antrag auf Umwandlung der Firma, die 
bisher ein reines Familienuntemehmen gewese~ war, in ein "ge
meinsames staatlich-privates Unternehmen", so lautete der Fach
ausdruck, der wiederum in der Terminologie Pankows seine nur 
zu bekannte, zeitlich dem Vorgehen Chinas vorauseilende Par
allele findet. 
Ein Jahr lang wurde die Lage der Firma und die Gesinnung der 
Famil~ Schao von den Behorden untersucht. Die Priifung ergab 
nach den Worten Schaos, daB er die Arbeiter gut behandelt hatte 
und die Wirtschaftslage der Firma in Ordnung war. Den Wert 
des Unternehmens bezifferten die Behorden auf 700000Yuan. 
In der Tat, so sagte Herr Schao mit unbeweglichem Gesicht, habe 
der von ihm vorher fiir 1948 genannte Buchwert von 1,2 Millio
nen Yuan etwas iiber dem tatsiichlichen Wert gelegen. 
"lmmerhin haben Sie damals einen Gewinn von 100 000 Yuan 
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ausgewiesen", sagte ich, "auch war der Staat der ei~ige, der ein 
Angebot machen durfte." · Herr Schao ging darauf nicht weiter 
ein. W enn man eine Sache verloren hat, schien seine Miene zu 
sagen, ist es verhiiltnismiiBig gleichgiiltig, was sie einmal wert 
gewesen ist; weg ist weg. Am I.Juli 1955· erfolgte der feierliche 
Akt. Der Staat war nun in Wirklichkeit der einzige Eigentiimer 
des "gemeinsamen staatlich-privaten Unternehmens". Herr Schao 
wurde mit einem Monatsgehalt von 120 Yuan als Vizedirektor in 
die Fabrik eingestellt; erster Direktor war nunmehr ein Ver
trauensmann der fartei. 
Sieben Jahre [spiiter auf zehn verliingert 46) zahlt der Staat jiihr
lich fiinf Proz.!!nt an die Kapitalisten - so heiBen sie wiihrend 
dieserZeit;HerrSchao also hatte bis einschlieB!ich 1962 einenAn
spruch auf Jiihrlich fiinf Prozent von 700 000 Yuan, das heiBt auf 
35 000 Yuan. Er erkliirte: "Von diesem Betrag verleben wir jiihr
lich rund 20 000 Yuan - wir, das heiBt unsere Familie, die mit der 
meines Bruders und meinen Kindern aus dreizehn Kiipfen be
steht. Von den restlichen 15 000 kaufen wir jedes Jahr Staats
anleihen, die vier Prozent Zinsen tragen." 
Wenn die Familie das sieben Jahre lang macht, wird sie rund 
100 000 Yuan in Staatsanleihen besitzen und dafiir jiihrlich 
4000 Yuan Zinsen erhalten. Praktisch liiuft also das Ganze dar
auf hinaus, daB die Familie Schao einen Betrieb, der zwischen 
0,7 und 1,2 Millionen Yuan wert war, gegen eine ·Rente von 
4000 Yuan im Jahre an den Staat iibertragen hat. 
Dies der iiu.Bere Ablauf der Geschichte. lch erfuhr ihn nur in 
Bruchstiicken, die in eine hiichst emphatische undtfvon mir gar 
?icht erbetene Darstellung der persiinlichen Auffassung Schaos 
eingepackt waren. Wiiren wir zu zweit gewesen, hiitte ich sie mir 
mit groBem Interesse angehiirt. Aber die Anwesenheit des Auf
pass<;rs veranlaBte Schao zu immer neuen Beteuerungen, sein 
EntschluB zur Verstaatlichung sei freiwillig erfolgt, also Folge 
seines groBen Vertrauens in die KPCh; fast wortlich bediente er 
sich der offiziellen Argumentation. "Die Befreiung Chinas von 
ausliindischer Herrschaft durch die Kommunisten", sagte er zum 
Beispiel, "riihrte an mein patriotisches Gefiihl. lch erkannte, da.B 
sie nur das Wohl des Volkes im Auge hatten, und ich wollte mit 
ihnen zusammenarbeiten. Es war nicht leicht, meinen alten 
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Vater zu iiberreden. Aber es gliickte schlieElich, und so stellte ich 
den Antrag auf Vers'taatlichung. lch habe diesen Schritt nicht 
bereut. Mit den Arbeifern habe ich keine Sorgen mehr; bankrott 
kann ich nie mehs werden; viel zu tun habe ich auch nicht im 
Werk; es gibt Monate, in denen ich an kaum fiinf Tagen in die 
Fabrik komme. lch -habe die Absicht, vorzeitig auf die mir noch 
zustehenden Zinsraten zu verzichten, um schon vor 1962 aus der 
Kategorie der Kapitalisten herauszukommen." 
Alie diese W orte ho rte ich mir schweigend an. Mir war <las ganze 
Gespriich immer peinlicher geworden; ich machte mir Vorwiirfe, 
Herrn Schao und mir diese anderthalb Stunden nicht erspart zu 
haben. Er konnte mir ja in Gegenwart eines Dritten nichts an
deres sagen, als was seit J ahren von der Parteifiihrung zu diesem 
Thema doziert wurde, schon gar nicht iiber die sehr starken 
Druckmittel, denen er ausgesetzt war, ehe er im Sommer 1954 den 
Antrag auf Obertragung seines Eigentums stellte. 

Geld und bose W orte 

Der Chinese zieht indirekte Methoden den direkten vor, wenn 
er glaubt, mit ihnen dasselbe erreichen zu konnen; sie machen 
weniger Arger. Die Kommunisten wollten die Fabrik des Herrn 
Schao und seine Arbeitskraft. Daher beschlossen sie, ihn und 
seinesgleichen nicht einfach zu enteignen und zu liquidieren, son
dern, wie sie <las nannten, "auszukaufen". Artikel 10 der Verfas
sung legt diese Politik mit folgenden Worten fest: 

.Der Staat beniitzt die positiven Eigenschaften des kapitalistischen 
Gewerbes und Handels, welche der nationalen Wohlfahrt und den 
Lebensbedingungen des Volkes dienen; er schriinkt ihre negativen 
Eigenschaften ein, welche der nationalen Wohlfahrt und den Le
bensbedingungen des Volkes nicht dienen; er ermutigt und lenkt 
ihre •umwandlung in verschiedene Formen der staatlich-kapita
listischen Wirtschaft, wobei das kapitalistische Eigentum schrittweise 
durch das Eigentum des ganzen Volkes ersetzt wird." 47 

Das einschliigige kommunistische Werk interpretiert den Vor
gang so: "Die Methode der schrittweisen Umwandlung ... half, 
unnotige Verluste und Verwirrungen zu vermeiden, welche die 
F olge abrupter Veriinderunge'n hiitten sein konnen." 48 

Die Methoden, mit denen Peking die Kapitalisten auskaufreif 
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gemacht hatte, waren nur zum Teil wirtschaftlicher Art .gewesen: 
stetige Einengung der Bewegungsfreiheit - bei der lndustrie 
durch begrenzte Zuteilung von Rohstoffen und Auftriigen, im 
Handel"durch Rationierung von Waren; riesenhafte Nachzahlun
gen angeblich schuldig gebliebener Steuern; haufige lnterventio
nen von seiten de"r Belegschaften, die in · dieser kurzen Peri ode 
zwischen 1950 und 1954 zum ersten und letzten Mal (und nur in 
den Privatfirmen) mitzureden hatten. 
Schlimmer waren die psychologischen Repressalien, organisierte 
Erniedrigungen, denen sich die vormals Besitzenden ausgesetzt 
sahen und die 1951/52 als sogenannte "Bewegung der Drei Anti" , 
dann als "Bewegung der Fiinf Anti" ihren Tiefpunkt erreichten. 
Die drei Vergehen, deren jeder einzelne automatisch verdiichtigt 
wurde, waren Korruption, Verschwendung und Biirokratismus, 
und die fiinf bestanden aus Beamtenbestechung, Steuerhinterzie
hung, Diebstahl von Staatseigentum, Betrug bei Staatskontrak
ten, ungesetzliche Aneignung staatlicher Wirtschaftsinformationen 
zum Zwecke der privaten Spekulation. Seit Bestehen der Volks
republik waren so viele Gesetze und Bestimmungen gegen die 
Privatunternehmer erlassen worden, daB es kein Kunststiick war, 
ihnen jetzt irgendeines dieser Verbrechen oder gar alle acht 
nachzuweisen, sie zu iiffentlichen Bekenntnissen zu zwingen und 
seelisch zu zermiirben. Allein in neun Stiidten wurden im Zuge 
dieser Kampagne von 450 000 griiBeren, kleineren und kleinsten 
Privatunternehmern 340 000 fiir schuldig befunden. 49 Die Zahl 
der - in wiisten "Volksgerichten" gefallten und vollzogenen -
Todesurteile wie auch die der Selbstmorde wurde geheimgehalten. 

rfr 
fubel _der Enteigneten 

Herr Schao ist intelligent, und er ist Chinese. Er muBte sich die 
Frage stellen, ob es noch Sinn babe, sein Eigentum gegen die 
Obermacht eines Staates zu verteidigen, der offensichtlich fest 
entschlossen war, es ihm fortzunehmen. War es nicht verniinfti
ger, nachzugeben und dem Unvermeidlichen zuvorzukommen, 
um auf diese Weise den einen oder anderen kleinen Vorteil zu 
erringen? In einer biisen Situaticm das Beste zu sehen, das ist 
eine Kunst, welche seine · Landsleute seit Jahrtausenden geiibt 
haben. So kam es wohl auch zu seinem Antrag vom Sommer 1954. 
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Vermutlich hat Herr Schao bei dem ~hem kein langes Gesicht 
gezogen, das ihm doch nichts g~niitzt hiitte, sondern gesagt: 
Wenn schon - denn schon! Wenn schon Preisgabe des Vermiigens, 
dann sich gar nicht er$'t lange mit dessen Beweinung qualen, son
dern mit vollen S!:geln hinein in die neue Zeit! Ahnlich dachten 
viele chinesische Firmeninhaber, und bei den anderen half die 
Partei nach. So kam es im Laufe des Jahres 1955 zu jenen gro
tesken Aufziigen "jubilierender", Trommeln und Zymbeln schla
gender "Kapitalisten", die ihrer "Begeisterung" iiber die Ober
gabe ihres Eigentums an den StaatAusdruck gaben. Anfang 1956 
war der ganze V organg abgeschlossen. 
Herr Schao hatte sich als eine Art von Stachanow oder Hennecke 
unter den ehemaligen Privatunternehmern ausgezeichnet. Zur 
Belohnung wurde er Vizeprasident des Provinzverbandes der 
lndustriellen und Kaufleute und kam - als Mitglied des Stan
digen Ausschusses der Aufbauvereinigung, also einer der acht 
Parteien - in den rein dekorativen Politischen Volksrat seiner 
Provinz. Diese Amter beschiiftigen ihn weit mehr als die Arbeit 
in seiner ehemaligen Fabrik, und ganz offensichtlich war es sein 
Ziel, ein hoher Beamter zu werden. lnzwischen hat er vermutlich 
liingst auf die ihm noch bis 1965 zustehenden Zinszahlungen ver
zichtet; dafiir durfte er vielleicht seine Posten in der Provinz mit 
entsprechenden in Peking vertauschen - wenn er nicht Pech hatte 
und, "als Volksfeind entlarvt", wieder - wie in manchen Gesell
schaftswiirfelspielen - "zuriick an den Ausgangspunkt" muBte. 
Als ich Herrn Schao beim Abschied sagte, daB mich noch interessie
ren wiirde, wie sich denn diese Veriinderungen auf die Leistung sei
ner Fabrik ausgewirkt hiitten, erwiderte er lakonisch: "Der Enthu
siasm us der Arbeiter ist viel groBer geworden." Worin denn dieser 
groBere Enthusiasmus zum Ausdruck komme, wollte ich wissen. 
"In einer Erhohung der Tagesproduktion um fiinfzig Prozent", 
sagte er'." 
lch erkundigte mich, ob nicht vielleicht auch die Zahl der Arbei
ter und Maschinen zugenommen habe. 
"Ja, die Zahl der Arbeiter ist um sechzig Prozent gestiegen, 
und die Regierung hat zusatzliche Maschinen im W erte von 
100 000 Yuan angeschafft." Er verzog keine Miene, als er dies 
sagte, und schaute an mir vorbei. 
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Diese Politik hat sich gelohnt. Seit 1956 sind siimtliche Industrie
und Handelsunternehmen viillig dem Staate unterworfen. Soweit 
sie Leuten gehiirt hatten, die seine Feinde waren oder jedenfalls 
von ihm- als Feinde angesehen wurden (solcher Unternehmen gab 
es 2800, in deren- Kontrolle sich vier Fiinftel der chinesischen 
Privatwirtschaft befunden hatten 50), iiberriahrn er sie ohne Ent
schiidigung. Die iibrigen, die der "nationalen Bourgeoisie" gehiirt 
hatten und nach amtlichen Angaben 2,42 Milliarden Yuan, in 
Wirklichkeit weit mehr wert gewesen waren, gaben ihm die 
1,14 Millionen Besitzer "freiwillig" gegen eine zehnjiihrige Zah
lung von 120 Millfonen pro Jahrs1 , also fiir insgesamt 1,2 Mil
liarden Yuan, von denen aber fast die Halfte gleich wieder in 
Form von Sta.iJsanleihen an den Staat zuriicldloil. Die Oberfiih
rung erfolgte in relativ geordneter Form: Arbeitskraft und Er
f ahrungen der U nternehmer blieben- von Ausnahmen abgesehen
dem Staat erhalten. Kein schlechtes Geschiift fiir den Staat, und 
immerhin ertriiglich fiir die ehemaligen Unternehmer, soweit sie 
die biisen Jahre der Drei und Fiinf Anti iiberlebt hatten. 

Mo.ikau gibt seinen Segen 

Mikojan hat 1956 in Peking in einer Rede erkliirt: In der Sowjet
union sei es nicht miiglich gewesen, diesen Weg zu gehen, da die 
russische Bourgeoisie zu eng mit der Westeuropas verbunden ge
wesen sei. In China aber sci die "nationale Bourgeoisie" erstens 
weit schwacher gewesen als die russische und habe sii:h zweitens 
in Kenntnis der Lehren der russischen Entwicklung und auf Grund 
ihrer antiimperialistischen Einstellung zum Bund mit der Arbei
terklasse bereitgefunden. 62 Das stellt zwar Geschi'ditsklitterung 
dar, aber fiir uns ist wichtig, diill auf diese Weise der Kreml der 
Politik Pekings gegeniiber der Bourgeoisie seinen Segen erteilt 
hat. Im Herbst 1961 ging der Kreml noch einen Schritt weiter: 
er nahm das Auskaufen der Kapitalisten als miigliche Verhaltens
weise bei kiinftigen Revolutionen in das neue (dritte) Programm 
der KPdSU auf.ss Man mag darin cine Riickwirkung chinesischer 
Erfahrungen auf das Denken Moskaus sehen. Freilich hatte auch 
schon Lenin diese Moglichkeit fliichtig erwogen 64, wahrend die 
osteuropaischen Satellitenstaaten - vor China! - eine Praxis an
wandten, von der sich die Maos wenig unterschied. 
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Da und dort verschiedene Methoden, aber identische Ziele und 
Resultate - so etwa konnte man die in diesem Kapitei angestellte 
Betrachtung zusammenfassen. 
In der Sowjetunion hat es biirgerliche Parteien nie gegeben, in 
China bestehen sie; aber ihre praktische Bedeutung ist so gering, . 
daB ihr Verschwinden von niemand - auBer den unmittelbar Be
troff enen - bemerkt wiirde. Die Fassade der "demokratischen 
Diktatur" jedoch wurde gewahrt. 
In-der Sowjetunion existierte seit dem Siege der Bolschewiken 
kein Privateigentum an Produktionsmitteln, wenn auch die Klar
heit des Bildes <lurch das Zwischenspiel der Neuen Okonomischen 
Politik beeintriichtigt wird. Was die russischen Kommunisten 
heute tun wiirden, haben sie auf ihrem Experimentierfeld, der 
Sowjetzone Deutschlands, gezeigt, und das ahnelt weithin den 
Methoden, die wir auch in China antrafen: Wahrend in der Zone 
die groBeren und GroBbetriebe unter dem Motto enteignet wur
den, daB sie Kriegsverbrechern gehort batten, geschah dies in 
China mit der Begriindung, es handle sich um Eigentum von 
Kompradoren und Volksfeinden. Die kleineren und Kleinunter
nehmen dagegen - an Zahl groB, an Bedeutung relativ gering -
wurden hier wie dort etwas behutsamer angefa:Bt und nur schritt
weise, iibrigens mit ganz iihnlichlen Methoden des indirekten 
Zwanges, in Staatseigentum iiberfiihrt. In China wie in der 
Sowjetzone hat sich dieser Proze:B mit geringeren Reibungen und 
weit weniger Verlusten an menschlicher und materieller Sub
stanz vollzogen als seinerzeit in Ru:Bland. 
Der Unterschied in den Methoden laBt sich nur zum Teil damit 
erklaren, daB in China - im Unterschied zur Sowjetunion - nach 
der Errichtung des kommunistischen Regimes kein Biirgerkrieg 
mehr das Land verheerte und keine ernsthafte Gefahr von au:Ben 
besta; d; ich sehe ihn vor allem darin, da:B sich Mao mit seinen 
Gedanken iiber die NeueDemokratie und die DemokratischeDik
tatur von vornherein auf eine elastischere und . chinesischere" 
Losung dieses Problems eingestellt hatte, ohne freilich auch nur 
einen Zentimeter vom kommunistischen Ziel abzuweichen. 



7. Kapitel 

DIE SCHWIERIGEN INTELLEKTUELLEN 

Die kleinste soziologisdze Sdzidzt, die lntelligenz, er
wies sidz als die am wenigsten leidzt zu integrierende. 
Dies sollte Mao ebenso erfahren wie Stalin und 
Ch;~sdztsdzow. Dabei war er einen anderen W eg ge
gangen und hatte - durdz »Gedankenreform" und 
»Gehirnwiisdze" - vie/ Miihe auf die Umerziehung 
der lntellektuellen verwandt. Das Ergebnis war fiir 

· ihn daher nod, enttiiuschender als fiir die Russen: die 
···Hundert Blumen, die zum Ruhme des Kommunismus 

in China erbliihen sollten, waren hundert stadzlige 
Disteln, und als man diese ausgejiitet hatte, erwies 
sidz der geistige Garten Chinas als diirr und leer. 

Die Auffassung, von der Lenin bei seiner Einstellung zur rus
sischen lntelligenzia ausging, findet sich in seiner bekannten, aus 
den Jahren 1901 und 1902 stammenden Schrift "Was tun?", und 
zwar im zweiten Kapitel, in dem er sich mit der Frage befaBt, 
ob die Massen von sich aus den richtigen Weg finden kiinnen. Er 
verneinte diese Frage (weil niimlich die Arbeiter allenfalls ein 
gewerkschaftliches, also auf Besserung der materiellen Lage, nicht 
a~er ein sozialistisches, das heiBt politisch bestimmtes BewuBt
sem hiitten) und schrieb dann: .. 0 

.Die Lehre des Sozialismus ist hingegen aus den philosophischen, 
historischen und okonomischen Theorien hervorgewachsen, die von 
den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der lntelligenz, 
ausgearbeitet wurden. Auch die Begriinder des modernen wissen
schaftlichen Sozialismus, Marx und Engels, gehiirten ihrer sozialen 
Stellung nach der biirgerlichen Intelligenz an." 1 

F ad,intelligenz und Intelligenzia 

Ober die soziologischen Begriffe Intelligenz und lntelligenzia ist 
schon viel geschrieben worden.2 Die Schicht der lntellektuellen, 
die lntelligenz also, besteht aus zwei nicht identischen Gruppen, 
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aus den Angehorigen der "geistigen Berufe" (wie lngenieuren, 
Arzten, Rechtsanwalten, Professoren, Lehrern), die man als 
"Fachintelligenz" bezeichnen konnte, und jener sehr viel kleine
ren Zahl von Menschen, die in der geistigen Welt nicht in erster· 
Linie eine Basi5 und Aufgabe ihrer beruflichen Existenz suchen, 
sondern das ganze Leben, vor allem die sie umgebende Wirklich
keit, auch die soziale und politische, geistig zu bewaltigen suchen, 
wobei sie nach moglichst allgemeingiiltigen Antworten Ausschau 
halten, und fiir die sich im Rumand des neunzehnten Jahrhun
d·erts der Sonderbegriff lntelligenzia einbiirgerte, auch wenn sich 
natiirlich der Kreis ihrer Angehorigen mit dem der Fachintelli
genz iiberschnitt. Wahrend die Fachintelligenz tlamals Bahnen 
und Briicken baute, die Kranken behandelte und die Jugend un
terrichtete, griibelte eine kleine Minderheit, eben die lntelligen
zia, iiber alle Probleme zwischen Himmel und Ertle, entwarf 
Plane fiir eine bessere Zukunft der Menschheit, warf Bomben auf 
staatliche Wiirdentrager und schrieb Romane oder Gedichte. 
lhre Avantgarde sind - in beiden Volkern - die Schriftsteller, 
deren Schicksal im SchluBteil dieses Kapitels im Zusammenhang 
behandelt werden soll. 
In der lntelligenzia sah Lenin zunachst kein besonderes Problem, 
da sie, vor allem in den jiingeren Jahrgiingen, ohnehin revolu
tioniir gestimmt war und nicht den "Klassenfeinden" zugerechnet 
wurde. Anders die Fachintelligenz; diese gehorte soziologisch 
zum Biirgertum, auch wenn sie den Fliigel der Bourgeoisie bil
dete, der - in der Regel - keine Produktionsmittel, keine Fabri
ken oder Banken besaB und daher (in Rumand wie in China) 
eher bereit war, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten als 
die im engeren Sinne kapitalistische Bourgeoisie. Aber das waren 
Feinheiten, auf die man in Rumand wahrend der gewalttatigen 
Pha~e der Revolution noch nicht achtete. In jenen Tagen (Ende 
1917) forderte Lenin "Kampf auf Leben und Tod ... den biirger
lichen lntellektuellen" .s 
Boykott der neuen Staatsmacht durch zahlreiche Angehorige der 
Fachintelligenz, auch Tod oder Flucht vieler von ihnen - das 
war die Folge dieser Einstellung Lenins und des aus ihr stam
menden Verhaltens der Bolschewiken; sie trug wesentlich zu dem 
rasch fortschreitenden Chaos im Lande bei. Schon Ende Marz 
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1918 erkliirte Lenin daher, "daB die Heranziehung der burger
lichen [d. h. der Fach-] Intelligenz zur Arbeit jetzt ei.rie ~ktuelle, 
liisungsreife und notwendige Aufgabe des Tages ist". 4 In den 
folgendcm Monaten wurden solche KuBerungen Lenins immer 
hiiufiger; sie hatten auch praktische Auswirkungen, wie den Ein
satz zahlreicher zaristischer Offiziere zur Ausbildung der neuen 
Roten Armee. Vom damaligen Leben der Fachintelligenz gibt 
Bods Pasternak in seinem groBen Roman eine eindringliche 
Schilderung; die meisten suchten Erfiillung in ihrer beruflichen 
Arbeit, wie Dr. Schiwago in der des Arztes. 
Die NEP-Zeit (ab 1921) entschiirfte die Beziehungen zwischen 
Partei und Fachintelligenz. Als die Wellen des Biirgerkrieges 
Verebbten und die Bolschewiken den terroristischen Griff locker
ten, der Fachi~telligenz Mitarbeit zu ertriiglichen Bedingungen 
anboten (alierdings nur unter der Voraussetzung der Unterwer
fung, mindestens der Neutralitiit auf dem eigentlich politischen 
Gebiet) und zugleich an deren patriotische Gefiihle appellierten, 
bahnte sich eine Aussiihnung der Fachintelligenz mit dem neuen 
Regime an, und zwar nicht nur im Lande selbst, sondern auch 
in Teilen der Emigration. Doch war diese nicht von !anger Dauer. 

Gleichsch l 
a tung zmd Terror in Ru/Jland 

Gleichzeitig mit der Kampagne fiir den ersten Fiinfjahrplan, die 
den neuen Kurs einleitete setzten auch die MaBnahmen zur 
Gleichschaltung der Intellek,tuellen ein; im Jahre 1928 -wurde der 
biisartige Schachty-ProzeB gegen eine Gruppe von Ingenieuren 
gefiihrt, der die gesamte Fachintelligenz mit dem Odium des 
"~_chiidlingstums" belastete, und wurden tausend 1,t1olitisch be
wahrte, aber der geistigen Voraussetzungen ermangelnde Kom
fnunisten in die Hochschulen und wissenschaftlichen Institute ent
sandt, denen im niichsten Jahr weitere zweitausend folgten. Im 
Herbst 1929 wurden an der Akademie der Wissenschaften in 
Leningrad iiber hundert bald darauf in Kiew an die dreihundert 
Gelehrte entlassen. Viel: von ihnen verschwanden auf immer, dar
~nter auch der bei uns durch sein ins Deutsche iibertragenes Werk 
uber russische Geschichte bekannte Historiker S. D. Plat6now. 
Apolitisch zu sein, sich nicht fiir die Generallinie der Partei ein
zusetzen, war nun gefiihrlich. Im Jahre 1930 schickte der Ver-

219 



band der Wissenschaftler und · Erzieher an die gefiirchtete und 
grausame Geheimpolizei eine Dankadresse, weil diese seine Rei
hen von unwiirdigeii Elementen gesiiubert habe; etwa gleichzeitig 
wiihlte der PhysiolagenkongreB das Politburo der Partei in sein -
Ehrenpriisidium.5 Der beriihmte Mathematiker D. F. Jeg6row, 
der sich zu keinen Kompromissen bereitfand und demonstrativ 
der orthodoxen Kirche treu blieb, wurde verhaftet und starb. 
Diese erste Terrorwelle gegen die lntellektuellen begann im 
Sommer 1931 nach einer Rede Stalins abzuebben, wo er vor "Spe
zialistenfresserei" gewarnt hatte.6 In den Beziehungen zwischen 
Partei und Fachintelligenz trat wieder eine Entspannung ein. 
Diese konnte zwar nicht alien angerichteten Schaden reparieren, 
aber sie macht verstiindlich, daB Teile der alten Fachintelligenz 
und vor allem deren N achkommen auch heute noch - oder wie
der - in gehobenen, jedoch nicht in den wirklich fiihrenden Posi
tionen des sowjetischen Wirtschafts- und Kulturlebens zu finden 
sind.7 

Eine zweite Periode des Terrors traf mit den blutigen "Saube
rungen" der Jahre 1936-1938 zusammen; ihr fielen wiederum 
zahlreiche namhafte Gelehrte zum Opfer, wie der weltbekannte 
Biologe N. A. Wawilow. Die Geisteswissenschaftler und unter 
ihnen die Historiker hatten besonders zu leiden.8 Auch diese 
Verfolgungswelle wurde mit einer Stalinrede abgeschlossen, und 
zwar der auf dem XVIII. Parteitag (Marz 1939).9 In der Folge 
wurde das Klima freun<llicher, man bemiihte sich sogar - nicht 
ganz ohne Erfolg - um die Riickkehr emigrierter lntellektueller. 
Wahr.end des Krieges herrschte Burgf riede. Dieser endete - nach 
Kriegsende - mit erbitterten Angriffen gegen die politische Neu
tralitat der lntellektuellen und einer neuen Periode der Ankla
gen und Verfolgungen. Die Liste der in diesen drei Kampagnen 
(1928,;-1931, 1936-1938, 1946-1949) auf die eine oder andere 
Weise Liquidierten ist lang und enthiilt zahlreiche bedeutende 
Namen. Auch Stalins Tod iinderte nichts an der grundsiitzlichen 
Forderung nach Parteinahme fiir den Kommunismus, doch wurde 
diese weniger strikt angewandt als zu seinen Lebzeiten. 
lnzwischen hat sich in der Sowjetunion eine neue Fachintelligenz 
herausgebildet, die nur nodi zum Teil von der alten abstammt 
uad vielfach proletarische oder bauerliche Wurzeln hat. Die 
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groBe Mehrzahl ihrer Angehiirigen riickte auf dem · normalen 
Wege iiber die Hochschulen auf. Die Problematik, die sich fiir 
den Staat aus dem Entstehen dieser neuen geistigen Oberschicht 
ergab, habe ich an anderer Stelle ausfiihrlich dargelegt. 10 

Maos zwiespiiltige Haltung 

Und in China? In seinen jungen Jahren war Mao ein typischer 
Mann der lntelligenzia im russischen Sinne dieses W ortes. Aber 
infolge erst seiner Befangenheit in der Vorstellung von der ,,pro
letarischen" Revolution, dann seiner viilligen Inanspruchnahme 
durch das Mobilisieren von Bauern, schenkte er den Prohlemen 
der lntellektuellen lange Zeit our geringe Aufmerksamkeit. Erst 
gegen Ende def dreiBiger Jahre hat er sich mit ihnen ernstlich 
zu beschaftigen begonnen. Denn in dem MaBe, in dem die japa
nischen Armeen die Kiistengebiete und die dort konzentrierten 
GroBstadte samt deren Hochschulen erst bedrohten, dann besetz
ten, begab sich ein wachsender Teil der Professoren und Studen
ten ins lnnere des Landes; die groBe Mehrheit in die von der 
Nationalregierung verwalteten Gebiete, eine Minderheit in den 
Herrschaftsbereich Maos. Bis dahin hatten es die kommunistischen 
Parteifunktionare vorwiegend mit sympathisierenden Bauem, 
feindseligen, aber eingeschiichterten Grundbesitzern und beschei
denen Kleinbiirgern vom Typ des Handwerkers zu tun. Mit den 
lntellektuellen trat nun ein ungewohntes Element in ihren Ge
sichtskreis. Maos Einschatzung der neuen Lage ging aus einer von 
ihm verfaBten Resolution des ZK vom Dezember 1939 hervor. 
S.ie erinnerte an Lenins Worte von 1918 (vgl. S. 2191)rund wurde 
spater mit der Oberschrift ,,Die lntelligenz weitgehend heranzie
lien" versehen. In ihr finden sich die folgenden Satze: 

"Viele leitende Funktionare der Truppenteile unterschatzen noch die 
groBe Bedeutung der Intelligenz, fiirchten sich noch vor ihr und sind, 
was noch schlimmer ist, sogar geneigt, sie herauszuekeln. Viele un
serer Lehranstalten wagen es noch nicht, die Studentenjugend kuhn 
und in groBem Umfang aufzunehmen. Viele ortliche Parteiorgani
sationen wollen die Intelligenz noch nicht in die Partei einbeziehen. 
Derartige Erscheinungen erklaren sich daraus, daB man die wich
tige Rolle, die die Intelligenz in der Revolution spielt, nicht ver
steht. Man versteht nicht den Unterschied zwischen der lntelligenz 
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der kolonialen sowie der halbkolonialen Lander und der Intelligenz 
der kapitalistisd\en Lander; man versteht nidit di:n Untersdiied 
zwisdien der Inte!ligenz, die in den Diensten der Grundbesitzer und 
der Bourgeoisie .. steht, und der lntelligenz, die der Arbeiterklasse 
und der Baii°ernsdiaft dient. [Hier fehlt in den Ausgewahlten Wer
ken der folgende Satz 11, der in der urspriinglic:hen Resolution ent
halten war: Das Unverstiindnis fiir diese Tatsac:hen hat zu gewis
sen falsc:hen Tendenzen in der Behandlung des lntellektuellenpro
blems gefiihrt] . . . Die Parteiorganisationen in allen Karnpfgebie
ten und die von der Partei gefiihrten Truppenteile rniissen die In
telligenz weitgehend fiir unsere Armee, fiir unsere Sdiulen, zurTeil
nahme an der Arbeit der Maditorgane gewinnen. Alie rnehr oder 
minder loyalen Vertreter der Intelligenz, die Sdiwierigkeiten und 
Entbehrungen ertragen kiinnen, sind, wenn sic nur gegen die japa
nisdien Eindringlinge kiimpfen wollen, mit alien Mitteln zu ge
winnen und zu erziehen ... Gleidizeitig muB man die aus den Rei
hen der Arbeiter und Bauern hervorgegangenen leitenden Funk
tionare auf geeignete Weise dazu bewegen, beharrlic:h zu Jer
nen und ihr kulturelles Niveau zu heben, darnit die leitendenFunk
tionare aus den Reihen der Arbeiter und Bauern zugleich rnit der 
Annaherung der Intelligenz an die Arbeiter- und Bauernrnassen 
selbst allrnahlic:h zu Intellektuellen werden." 12 

Mao hat die Intellektuellen als Bestandteil der Kleinbourgeoisie 
angesehen 13, daher hat er gewiihnlich nur von der .Allianz der 
Proletarier, Bauern, Kleinbiirger und nationalen Bourgeoisie" 
gesprochen und nur selten 14 die Intellektuellen besonders ge
nannt. In der Sowjetunion lautet seit Stalins Zeiten die Formel: 
.Arbeiter, Kolchosniki und werktiitige Intelligenzia." Das Wort 
Bourgeois (im revolutioniiren Jargon: Burshuj) hatte in den An
fangsjahren der russischen Revolution einen so negativen Klang 
erhalten, daB es sich nicht mehr verwenden lieB. 
Abe r Mao betrachtete die Tschi-schi fen-tse ( = Leute, die etwas 
wissen), die Intellektuellen also, mit gemischten Gefiihlen, vor 
allem nachdem er einige Jahre Erfahrungen mit ihnen gesam
melt und festgestellt hatte, daB die Bauern seine ldeen williger 
aufnehmen als sie. In einer seiner Umerziehungsreden des Jahres 
1942 erkliirte er den Intellektuellen, die iiber Arbeiter und Bau
ern die Nase riimpften, sie seien die .Unsauberen", die Arbeiter 
und Bauern aber .die Saubersten" .• Mogen ihre Hiinde schwarz 
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und ihre FiiBe mit Kuhmist beschmutzt sein", rief er, "sie sind 
dennoch sauberer als die biirgerlichen und kleinbiirgerlichen In
tellektuellen." 1s 

n Gedankenre form" 

Die Sorgen, die Mao in der Yenan-Periode mit den relativ weni
gen Intellektuellen hatte, vervielfachten sich, als sich seine Herr
schaft iiber das ganze Riesenreich auszudehnen begann und die 
Partei rapide wuch·s. Er entschloB sich nun zu einem Verfahren, 
das es in dieser Form in RuBland nie gegeben hat: - zur "Ge
dankenreform" (se-hsiang kai,-tsao = Umgestaltung der Ge
danken). Diese verlief in mehreren Phasen - ich zahle bisher 
neun -, die sich zum Teil iiberschnitten. Die erste, die 1949 ein
setzte, stand im Zeichen des Schlagwortes "Studium" (hsiie-hsi). 
Zuniichst sah auch <las nur wie eine Nachahmung des russischen 
Beispiels aus. Hatte Lenin (1920, auf dem III. Komsomol-Kon
greB) die Parole "Lemen!" ausgegeben 16, so tonte in China das 
Echo "Lemen, lemen und noch einmal lemen!" 17 Aber wiihrend 
Lenin von der Jugend erwartete, daB sie sich so rasch wie mog
lich die zum technischen und wirtschaftlichen Aufbau der So
wjetunion notigen Kenntnisse aneigne, also <las Wort im euro
paischen Sinne gebraucht hatte, verstand der Chinese Mao gemaB 
der Tradition seines Landes unter Lernen etwas anderes. 
Fiir den Chinesen bedeutet Lemen seit den Tagen des Konfuzius 
die Aneignung nicht so. sehr von Kenntnissen als vielmehr von 
Grundsatzen und deren praktische Anwendung im eigenen Le
ben. Was jeder Chinese, insbesondere jeder Intellektuelle, seit 
der Errichtung der Volksrepublik in Tausenden ¥on Lemstun
den pauken muBte (anfangs taglich - im Sommer anderthalb, im 
Winter eine Stunde vor Arbeitsbeginn 18), <las hieB nicht Mathe
matik und Mechanik, sondem Marx und Mao. 
In Gesprachen mit Intellektuellen habe ich 1957 in China festzu
stellen versucht, wie sie auf diese Methode reagieren. Die meisten 
erkl~rten, sie hatten sie zunachst interessant gefunden; sie seien 
here1t gewesen, dem Kommunismus, der dem so Iange friedlos 
gewesenen Vaterland Einigkeit, Ruhe und Ordnung gebracht 
~atte,_ mit gutem Willen entgegenzukommen, und begierig, mehr 
uber 1hn zu wissen; sie setzten sogar einen gewissen sportlichen 
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Ehrgeiz daran, die von ihnen verlangten ideologischen Ex·amina 
mit Gut zu bestehen. Noch ahnten sie nicht, was .ihnen bevor
stand. Auch als sie-in den "Revolutionsuniversitiiten", die man
zu ihrer Umerziehung kuizfristig eingerichtet hatte, etwas schiir
fer angefaBt w~rden, empfanden sie zuniichst keinen Widerwil
len. Sie muBten ~lort zwar auf engem Raum mit ihren Schicksals
genossen und Schulungsleitern zusammenleben und machten ihre 
ersten Erfahrungen mit gegenseitiger Analyse · und Kritik, aber 
aµch das war zuniichst nicht mehr als ein aufregendes neues Er
Iebnis. 
Die Chinesen sind ein zuriickhaltendes Volk; das enge Zusam
menleben in der Familie mit seinen strengen Regeln hat ihnen 
das Sich-Abschirmen zur zweiten Natur gemacht. Viele empfan
den es nun als eine Erleichterung, wenn sie vor ihren Kameraden 
das Herz offneten und diese ihnen gegeniiber dasselbe taten, jene 
Art von Erleichterung, die mancher in der Beichte oder - beim 
Psychoanalytiker findet. Alles schien damals noch einfach : Ange
regt durch die umwiilzenden Ereignisse, die man eben erlebt 
hatte, setzte man sich zusammen, sprach sich aus, warf den alten 
Adam zum Fenster hinaus und begann, umgeben von gleichge
stimmten Schicksalsgenossen, das neue Leben im neuen Vater
land. Auch die Parteifiihrung hat sich wohl die Umschulung der 
lntellektuellen verhiiltnismiiBig einfach vorgestellt; sie lieB viele · 
von ihnen in hohere Stellungen des offentlichen Lebens ein
riicken. 
Die zweite Phase der Gedankenreform, die der Massenkampa
gnen, begann 1950 Sie stand unter einem doppelten Vorzeichen: 
einmal des Antiamerikanismus, der wiihrend des Koreakrieges 
mit allen Mitteln der Propaganda hochgeputscht wurde und von 
den Intellektuellen verlangte, was diesen nicht Ieicht fiel : die un
aufhllrliche Verunglimpfung der Vereinigten Staaten, die jahr
zehntelang fiir unziihlige unter ihnen das Gelobte Land gewesen 
waren; und sie stand zweitens im Zeichen der Landreform: Zu 
Zehntausenden wurden die Intellektuellen aufs Land geschickt, 
um der Enteignung, oft genug auch der Hinrichtung der Grund
besitzer (bei einer "Volksgericht" genannten Massenversamm
lung) beizuwohnen; dies sollte sie praktisch im Klassenkampf 
ausbilden, zur Mitleidlosigkeit gegeniiber dem "Klassenfeind" er-
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ziehen und an den Ta ten der Kommunisten mitschuldig· werden 
lassen. lndem Mao sie zwang, sich in diesen beiden Kampagnen 
offentlich und gegen ihr besseres Wissen zu exponieren und mit 
dem Regime zu identifizieren, ging er weit iiber das hinaus, was 
die Konfuzianer oder Neokonfuzianer, ja ~ogar was Lenin un·d 
Stalin von den lntellektuellen gefordert hatten. 

Gestiindnis und V erleumdung 

Die dritte Phase (ab 1951) brachte eine weitere Verschiirfung. 
Sie begann mit einer fiinfstiindigen RedeTschou En-lais vor drei
tausend Professoren Nordchinas Ende September 1951 19; in der 
er diese zur Gedankenreform aufrief. Die Bibliotheken wurden 
auf .reaktioniire" Biicher durchgekiimmt, die groBen Verlage 
gezwungen, -die nicht genehmen Biicher zu vernichten; ein welt
beriihmter Verlag in Schanghai zum Beispiel durfte nur vierzehn 
Prozent seiner Biicherbestiinde behalten, ein anderer muEte 
dreihundertsiebzehn Tonnen verlagseigener Bucher in Altpapier 
verwandeln.20 Die Bestimmungen zur "Unterdriickung konter
revolutioniirer Handlungen" wurden mit einer vorher nicht be
kannten Schiirfe angewandt; die Gedankenreform, die immer 
hektischer wurde, hatte nun nichts mehr von der sorglosen Ka
meraderie der ersten Phase. 
Dies war die Zeit der unziihligen, uns unbegreiflich erscheinen
den nGestiindnisse". Der rotchinesische Fachausdruck. fiir diese 
Prozedur ist - vermutlich absichtlich - nicht identisch mit dem 
traditionell chinesischen Wort fiir Gestiindnisse, das eine reli
giose Note hat und iiberdies das Bekennen in privater und in
dividueller Form meint. Der von den Kommunis{{n gewiihlte 
Ausdruck tan-pai (tan = gerade, p~i = weiB, allgemein, erklii
ren) hat den besonderen Sinn des offentlichen Bekenntnisses und 
ist vor allem in der Befehlsform "Ni tan-pail" (Du muBt beken
nen!) hiiufig zu horen.21 
Viele dieser Gestiindnisse sind auch in westlichen Sprachen zu
giinglich 22 - eine peinliche Lektiire. Neben Beschuldigungen der 
eigenen Person enthalten sie hiiufig verleumderische Angriffe 
gegen die eigenen Lehrer. Da sie nicht spontan heruntergeschrie
ben, sondern das Produkt wochen-, oft monatelanger, strikt iiber
wachter Bemiihungen sind, muE man annehmen, daB die Ver-
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leumdung des Lehrers, also der fur den Chinesen - neben dem 
Vater - wichtigsten Autoritat, ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Umschul!lDg war. Bei den Xlteren muEte der im Ausland lebende 
Hu Schi (t 1962) am haufigsten als Objekt der Verunglimpfung 
herhalten. Dieser, einer der Fiihrer der "Bewegung vom 4. Mai 
1919" und bedeutender Hochschullehrer, war das Idol ganzet 
Generationen chinesischer Akademiker gewesen. lndem man 
einen groBen Teil dieser Gestandnisse veroffentlichte, zwang 
man deren Autoren, sich offentlich zu ihnen zu bekennen. Ein in 
Kalifornien lebender chinesischer Gelehrter hat nach einer Un
tersuchung von rund hundert der in den Jahren 1952 und 1953 
veroffentlichten Gestandnisse festgestellt, daB die folgenden 
Selbstvorwiirfe am haufigsten vorkamen 23 : 

Proamerikanismus. Ein typisches Beispiel aus dem Gestiindnis eines 
bedeutenden Physikers, der in Amerika seine wissenschaftliche Aus
bildung erhalten hatte: "Ich erkannte nicht, daB der amerikanische 
Prasident und seine sogenannten Regierungsbeamten Sklaven der 
Monopolkapitalisten waren ... Mit einem Wort, als ich 1929 nach 
China zuriickkehrte ... war mein ganzer Korper mit den verderb
lichen Keimen der Bourgeoisie durchtrankt. • 
lndividualismus. Einer gestand: "lch liebte meine Frau iiber alles, 
und in den zwanzig Jahren unserer Ehe trennten wir uns nie .. . 
Je mehr Kinder ich hatte, desto mehr liebte ich diese ... ich pflegte. 
meiner Frau zu sagen ,Wir leben fur unsere Kinder'. Mein ganzes 
Leben war von lndividualismus beherrscht. • 
Antisowjetismus: .Ich haBte die ,Grausamkeit' der Sowjetunion ... 
aber jetzt, wo ich den amerikanischen Imperialismus hasse, habe ich 
unbewuBt verstanden, daB die Sowjetunion Liebe, Respekt und Be
wunderung verdient. • 
Mangel an Klassenkampf geist. Ein Lehrer bekannte, daB er einem 
doppelten bourgeoisen EinfluB ausgesetzt war, da er erstens aus 
ciner Grundbesitzerfamilie stammte und zweitens die Tochter eines 
Grundbesi tzers heira tete, • wonach mein Leben noch korrupter 
wurde". 

Gehirnwiiscke 
Hier also stehen wir vor jener Besonderheit des chinesischen 
Kommunismus, die in all er Welt unter dem Stichwort Gehirn
wiische bekannt geworden ist. 1hr Objekt waren vorwiegend, 
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wenn auch nicht ausschlieBiich, die Intellektuellen. Offiziell spre
chen die Chinesen, wie erwiihnt, von einer Gedankenreform, 
auch v.on hsin-yang ( = neu machen), einem in den J ahren des 
N eokonfuzianismus viel gebrauchten Ausdruck, der am best en 
mit der seit 1945: geliiufigen Vokabel "Umerziehung" wiederzu
geben ist; aber der im Volksmund entstandene Ausdtuck hsi-nao 
(wiirtlich: waschen Gehirn) ist dank seiner brutalen Bildkraft 
iiberaus rasch in den Sprachgebrauch der gesamten Welt einge
gangen. 
Ein Chinese, Mitglied des Politburo, sagte einem meiner asia
tischen Freunde, er finde den Ausdruck Gehirnwiische iiberaus 
treffend, auch wenn man ihn offiziell nicht beniitze. Was den 
Staat veranlaBte, die Oberschicht, vor allem die Intellektuellen, 
dieser· Prozedur zu unterwerfen, wissen wir: er wollte die Men
schen iiffentlich fiir den Kommunismus und gegen dessen Feinde 
festlegen, ihnen durch die damit verbundene Erniedrigung das 
Riickgrat brechen; auch verwandte er die dabei erlangten Ge
stiindnisse zur Propaganda im In- und Ausland. Aus welchen 
Griinden aber reagierten die Opfer in dem gewiinschten Sinne, 
obwohl sie in der Regel (das heiBt sofern sie nicht als absolute 
Feinde, wie etwa westliche Missionare, angesehen wurden) keiner 
kiirperlichen Gewalttat unterworfen waren? Sie wurden so lange 
dem Druck ihrer Peiniger wie auch ihrer Umgebung, einschlieB
lich ihrer Kollegen (oder Mitgefangenen) ausgesetzt, bis sie bereit 
waren, das gewiinschte ·Gestiindnis zu liefern, und sie entschlos
sen sich dazu um so eher, als "man" iiberall um sie herum eben-
fa_lls gestand. r(r 

Die Phasen eins bis drei der Gedankenreform, von denen eben 
die Rede war, gewinnen an Plastik und Leben, wenn man sich 
von Menschen, die sie selbst durchgemacht haben, iiber ihre Er
fahrungen erziihlen liiBt. Die bisher bedeutendste Untersuchung 
stammt von einem amerikanischen Psychiater, Robert Lifton. 
Nach praktischer Arbeit mit amerikanischen Heimkehrem, die im 
Koreakrieg in Gefangenschaft geraten und der Gehirnwiische aus
gesetzt gewesen waren, kam er im J anuar 1954 nach Hongkong und 
hefragte dort siebzehn Monate Iang eine Anzahl von Personen, 
darunter zwiilf chinesische Intellektuelle, die die Gehirnwiische 
miterlebt hatten, nach allenRegeln seiner Wissenschaft; mit jedem 
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einzelnen hatte er -zahlreiche Sitzungen, mit manchen von mehr 
als vierzig Stunden Dauer. Als Ergebnis seiner Studien,..um die
ses gleich vorwegzuneh);tlen, bezeichnete er die Gehirnwiische als 
"Kombination eine&.gewalttiitigenZwanges von auBen mit einem 
Appell an den inneren Enthusiasmus <lurch missionarische Sug
gestion, was der Gedankenreforrn. ihre emotionale Spannweite 
und Kraft gab". 24 

Die Wandlungen des Herrn Hu 

Ausfiihrlich rekonstruiert Lifton den Fall des jungen Linksintel
lektuellen Hu.25 Dieser war in seiner Jugend das Opfer einer 
tyrannischen GroBmutter gewesen; den HaB auf sie iibertrug er 
auf die iiberlieferte Ordnung, und das heiBt, auf die Regierung 
Tschiang Kai-scheks. Im Kommunismus glaubte Hu nicht nur 
einen Bundesgenossen gegen die KMT, sondern auch die welt
umspannende Liisung aller Menschheitsprobleme zu finden. Zwar 
trat er nicht in die KPCh ein, <loch arbeitete er bereits vor dem 
Siege der Kommunisten im Nankinger Untergrund mit ihr zu
sammen. Nach dem Siege trat er voll guten Willens und aus
driicklich mit der Bereitschaft zur Gedankenreform in eine Re
volutionsuniversitiit ein. In der Zehnergruppe, der er zugewiesen 
wurde, machte man ihn, da er marxistisch gebildet war, zum 
Leiter. J e zehn Zehnergruppen bildeten eine Klasse, fiir die drei 
Schulungsleiter und Aufsichtspersonen zustiindig waren. lnsge
samt hielten sich gleichzeitig mit ihm etwa tausend Personen, 
meist lntellektuelle, in der "Universitiit" auf, die wir also 
nach unserem Sprachgebrauch eher als ein Schulungslager 
bezeichnen wiirden. Ober seine anfiingliche Begeisterung berich
tete Hu: 

"Die Revolutioniire Universitiit zeigte sich als ein Platz, an dem 
sich junge Leute aus dem ganzen Land, die vie! gemeinsam batten, 
trafen. Wir ailen, schliefen und redeten zusammcn; allc waren wir 
cifrig bcreit, neue Freundschaftcn zu schlieilen. Wir zehn waren uns 
zuniichst fremd, entwickelten aber rasch ein starkes Band . .. Meine 
Empfindungen gegeniiber der Gruppe und der Schule waren sehr 
herzlich. Ich hatte das Gefiihl. daB ich in einer sehr freien Atmo
sphiire lebte und gut behandelt wurde. Im war gliicklich und 
glaubte, auf dem Wege zu einem neuen Leben zu sein." 

228 



Um dem Volk, das die Dienste der lntellektuellen dringend ge
brauchte, wirklich dienen zu konnen, so dachte er, muGte er so 
rasch wie moglich das Gift ausscheiden, das er infolge seiner Her
kunft aus der Bourgeoisie in sich trug. Auch die anderen emp- . 
fanden so. Von friih bis spat wurde in der Zehnergruppe, manch
mal auch in der Hunderterklasse, diskutiert. Prominente Partei
leute kamen aus Peking und hielten lange Reden, die gespannt 
aufgenommen und spater stundenlang durchgesprochen wurden. 
In der freundschaftlichen Atmosphare, in der man sich befand, 
fiel es keinem schwer, iiber sich selbst zu erzahlen. 
Erste Schatten tauchten auf, . als sich Hu einem zunehmenden 
Zwang ausgesetzt sah, auch iiber seine neun Gruppenkameraden 
zu berichten. Er ""sagte zu Lifton: "Meine Absicht war es, den 
Studenten beim Studium des Kommunismus zu helfen; bald aber 
begann ich einzusehen, daB umgekehrt die Kommunisten von mir 
erwarteten, die Studenten fiir sie zu studieren." Hu wehrte sich 
innerlich dagegen, als Spitzel miBbraucht zu werden, doch ver
mochte er sich nicht ganz der Suggestion der Schulungsleiter zu 
entziehen, er sei moralisch berechtigt und verpflichtet, iiber seine 
Kameraden Bericht zu erstatten, da er auf diese Weise helfe, 
riickstandige Studenten zum Fortschritt zu fiihren. 
Gegen Ende des ersten Kurses muGte Hu, wie alle anderen, eine 
nGedankenbilanz" verfassen; in ihr sollte jeder beschreiben, wie 
ihn der Kurs innerlich verandert hatte. Die Aufsiitze· wurden 
dann weitergegeben und in der Gruppe diskutiert. J etzt hatten 
die Gruppengenossen Hemmungen, sich frei mitzuteilen; sie muB
ten damit rechnen, daB ihre Worte "nach oben" we~tergegeben 
wurden. Das alte Vertrauen war dahin. Argwohn trat an seine 
Stelle. Spannungen entstanden. 
Der Hauptvorwurf, dem Hu sich ausgesetzt sah, hieB lndividua
lismus. Er leugnete diesen auch nicht ab und litt, weil er auBer
stande war, sich so vollig, wie dies von ihm erwartet wurde, an die 
gemeinsame groGe Sache hinzugeben. Wenn er sich vollig iiber
wiinde, stellte man ihm eine gliinzende Parteikarriere in Aussicht. 
Ihm aber wurde immer unwohler. "Mich widerte die Geschichte 
mehr und mehr an." Noch war Hu fiir den Kommunismus, aber 
er hatte das Gefiihl, sich immer tiefer in gefahrliche Netze zu 
verstricken. WunschgemaB machte er Gestandnisse iiber "Ver-
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gehen" seiner Jugend, iiher Kontakte mit "reaktionaren" Gruppen, 
ii her Freundsc:haften mit "riickstandigen" Miidc:hen, iiber ..seine Ab
stammung von einer ,;feudalen" Familie. Je mehr er von sic:h 
preisgab, desto mel!r lobte man ihn, desto groSer wurde aher auc:h 
seine Erniichterung. Dasselhe stellte er hei seinen Kameraden 
fest, jedenfalls hei _denen, die nicht mehr ganz jung, sondern 
fiinfundzwanzig Jahre oder alter waren. Der ansteckende En
thusiasmus wich einer gleichfalls ansteck~nden Enttiiuschung. Un
ter den Kameraden hemerkte Hu zunehmend Anzeichen von ner-

. vosen Erkrankungen, von Schlaflosigkeit. (Kein Wunder, wenn man 
bedenkt, wie hier die von Haus aus auSerst zuriickhaltenden Chine
sen, die in ihrer ersten Begeisterung zu Mitteilsamkeit durc:haus be
reit waren, die ununterbroc:hene Forderung nac:h immer neuer Of
fenlegung ihrer intimsten Seelen- und Gedankenbereic:he sc:hlecht 
vertrugen.) Bald nach dem AhschluS seiner Schulungszeit heniitzte 
Hu die erste sich bietende Gelegenheit und verlieB Rotchina.28 

Umerziehung durck Sckocktherapie 

Was im Falle von Hu hei einem aufrichtig Sympathisierenden 
durch psychologische, intellektuelle wie emotionale Beeinflussung 
versucht warden war, wurde hei Leuten, die man als Gegner he
trac:htete, mit brutaler Gewalt unternommen - durc:h korperlic:he 
Qualen, Hunger, Durst und Peinigungen aller Art, die nac:hlie
Sen, wenn das Opfer resignierte und die gewiinsc:hten Erklarun
gen abgab, die dann aher mit neuer Wucht einsetzten, um ihn 
zu neuer Verzweiflung, zu noch weitergehender Kapitulation zu 
zwingen, wohei man ihm fiir jeden neuen und noch schmerzliche
ren Schritt als Belohnung das Gliick der Harmonie mit der Welt 
von heute und morgen in Aussicht stellte, ein ProzeS, der immer 
aufs neue und his zu volliger Zermiirhung wiederholt wurde. In 
der simpe lsten Form hatte Mao das Rezept fiir diese "Kur" schon 
1942 in Y enan formuliert, als er die Behandlung des ideologisc:h 
Irrenden mit det eines Kranken verglic:h: ·· 

.Anfangcn muB man damit, dem Kranken gehorig den Kopf zu 
waschen. Einem solchen Kranken muB man energisch und laut er
kliiten: ,Du hist jetzt krank' :-- so, daB er einen Schreck bekommt 
uml ihm der kalte SchweiB ausbricht, und ihn dann freilich giitlich 
iiberreden, sich kuriercn zu !assen." 21 
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Von einem Chinesen, der lange Zeit zur Spitzengrupp·e der KP
Fiihrung gehorte, aber 1938 ausscherte und dann nach Hongkong 
iibersiedelte, wissen wir, daB die chinesischen Kommunisten schon 
seit Ende derzwanziger Jahre bei gefangenen KMT-Soldaten mit 
Gehimwiische expedmentierten.28 Spiiterwandten sie ihreErfah~ 
rungen bei gefangenen Japanem an, im Koreakrieg auch bei ge
fangenen Amerikanern. Vor allem aber legten sie Wert auf die 
Umerziehung ihrer eigenen Landsleute. 
Ziel der Gehirnwiische war stets der Bruch mit der eigenen Ver
gangenheit und Familiengeschichte, mit den liberalen, vom We
sten bestimmten Anschauungen der Jugendzeit, kurz: mit der 
eigenen Identitiit (um ein Wort der Psychologen zu gebrauchen). 
Zwang zur Verleumdung des eigenen Vaters war ein Grund
bestandteil dieser "Behandlung" - ein volliger Widerspruch zu 
der Lehre des ·Konfuzius: "Der Vater deckt den Sohn, und der 
Sohn. deckt den Vater."2u Um zu verhindern, daB mit diesen 
Methoden nur iiuBerliche Anpassung erreicht wiir-de, wie sie den 
Chinesen als Angehorigen einer "Schamkultur" (siehe Seite 23) 
leichtfiel, gruben die Kommunisten eine Maxime aus, die wohl 
noch alter ist als Konfuzius und schon in alten Legenden er
scheint 30: Schen tu (= iiberwachen allein), das heiBt: Wenn du 
allein hist, iiberwache dich selbst! Es ist bezeichnend, daB ein so 
eindeutiger Repriisentant der russischen "Schuldkultur" wie Tol
stoj gerade diesen lmperativ besonders beifallig kommentierte.31 

Ziel all dieser Anstrengungen war die Schaffung einerneuen Per
son - ohne Bindungen an Familie, Freunde, Gesellschaft, eines von 
menschlichen Riicksichten freien, gefiigigen Instrull}Pnts in der 
Hand der Partei. 
Ahnliches hat es auch in der Sowjetunion gegeben. Aus dem Re
pertoire der russischen Kommunisten stammte die in China millio
nenfach angewandte Methode von Kritik, Selbstkritik, Entlar
vung, Gestiindnis (Gestiindnisse oft der absurdesten Art) , be
sonders derNachdruck au£ das zu weckendeSchuldbewuBtsein und 
das - man muB schon sagen - Wiihlen in Schuldgefiihlen, das 
dem Chinesen von Hause aus fremd, im orthodoxen RuBland seit 
Jahrhunderten keineswegs uniiblich war. Aber in der Sowjet
union wurden dieser Methode nicht ganze Bt1rufsstiinde unterwor
f en; sie konzentrierte sich besonders auf die "Parteifeinde", die 

231 



vor der iiufieren der "inneren Vernichtung" ausgeliefert wurden, 
wie es einer de·r Prominenten, Bucharin, vor dem Gericht ausge
driickt hat. Die Welt hat sie in den Sdtauprozesse; der dreiGi- •· 
ger Jahre · kennenge1ernt; dazu kamen die Erlebnisberichte ehe
maliger Kommunisten, von denen der Wolfgang Leonhards am 
bekanntesten geworden ists2, und die freien Darstellungen, allen · 
voran Arthur Koestlers atmosphiirisch hervorragend gelungener, 
auf eigenen Beobachtungen beruhender Roman "Sonnenfinster
nis" ,33 

VerhiUtnis von Wissen und Tat in Ru{Jland und China 
Auch in RuG!and ist die Vorstellung, Denken sei potentielle Tat, 
nidtt unbekannt. 34 Aber sie entstand dort erst verhiiltnismiiGig 
spat, im neunzchnten Jahrhundert, und hat nur maGige Bedeu
tung erlangt. In China dagegen ist sie uralt und galt ais- selbst
verstiindlich. Sie liegt dem GroBen Wissen zugrunde, einem der 
Vier Bucher des Konfuzianismus. Dieses enthiilt die den Chine
sen seit Jahrtausenden in Fleisch und Blut iibergegangenen Siitze: 

.Durch die Unterscheidung der Dinge gelangt man zu vollkom
menem Wissen, von vollkommenem Wissen zur Aufrichtigkeit der 
Absichten, von der Aufrichtigkeit dcr Absichten zur Richtung des 
Herzens und von der Richtung des Herzens zur Pflege der eigenen 
Person. Wird die eigene Persiinlichkeit geptlegt, so ist die Familie 
gut geordnet; ist die Familie gut geordnet, so wird der Staal gut 
regiert, und wird der Einzelstaat gut regiert, so erfreut sich das 
ganze Reich des Friedens." 35 

Alles Handeln, ja alles Gliick hing also vom rechten Wissen ab. 
Man mag hier daran erinnern, daB auch Mao seiner Schrift Ober 
die Praxis (1937) den Untertitel gab: Ober den Zusammenhang 
von Erkenntnis und Praxis, von Wissen und Handeln. 
Die Denker derSung-Zeit folgerten aus dieser Lehre, der Mensch 
miisse viel lernen; eines Tages werde ihm dann pliitzlich alles klar
werden. 36 Jedem, der China kennt, ist aufgefallen (vgl. S. 44), daG 
der Unterricht dort weithin aus unaufhiirlichem Wiederholen des 
vom Lehrer Gesagten, aus immer neuem Lesen derselben Texte 
besteht, und er mag, wenn er den Lehrerri. gegeniiber seine Ober
raschung iiber diese Methode zwn Ausdrudc brachte, die gleiche 
Antwort erhalten haben, von der Lily Abegg berichtet: Der In-
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halt eines oft genug wiederholten Satzes werde, so sagte inan ihr, 
schlieBlich jedem von selbst aufgehen.s1 

"Ver stand geht dem Blodesten auf" 

Mich erinnert diest;. Auffassung, die der Gehirnwiische zugrunde 
liegt, an die grausig-geniale Erziihlung Franz Kafka:s .In der 
Strafkolonie", wo er in der von ihm geschaffenen surrealistischen 
Darstellungsweise eine Hinrichtungsmaschine beschreibt. Diese 
besteht aus einem Brett mit zahlreichen Nadeln, die in Form von 
Buchstaben angeordnet sind und einen dem Verurteilten unbe
kannten Spruch bilden. Durch eine ununterbrochene Be~egung 
graben sic sich langsam immer tiefer in den Riicken des unter 
dem Brett angeschnallten Delinquenten ein, bis dieser pli:itzlich 
- kurz vor dem Tode - den Spruch erkennt. Kafka IiiBt den hin
gerissenen Vorfiihrer dieses Apparates dem ausliindischen Be
sucher sagen: 

"Wie still wird dann aber der Mann um die sechste Stunde! Ver
stand geht dem Bliidesten auf. Um die Augen beginnt es. Von 
hier aus verbreitet es sich ... Der Mann fiingt an, die Schrift zu 
entziffern, er spitzt den Mund, als horche er; Sie haben gesehen, es 
ist nicht leicht_ die Schrift mit den Augen zu entziffern; unser Mann 
entziffert sie aber mit sPinen Wunden. Es ist allerdings viel Arbeit ; 
er braucht sechs Stunden zu ihrer Vollcndung." 38 

Die Russen sind auch hier Europiier: Lemen und Verstehen sind 
fiir sie rationale, nicht automat,sche Vorgiinge; wenngleich man 
natilrlich auch in der Sowjetunion auf stumpfsinniges .Pauken" 
~tiiBt, fehlt der Glaube an eine . pliitzliche Erleuchtun~rt· lch miichte 
sogar meinen, das blutige .Siiubern" in den eigenen Reihen kiime 
Schon dem Eingestiindnis gleich, daB es zu viele Unerleuchtete 
gibt, als daB man sie alle auf rationale Weise belehren kiinnte, 
daB es also ohne ihre physische Beseitigung nicht geht. Die chine
sischen Kommunisten waren in dieser Hinsicht optimistischer. 
Freilich brauchten sie ihren Optimismus auch sehr dringend. 
Die russischen Kommunisten waren in einem Land zur Macht 
gekommen, das wirtschaftlich weiter entwickelt war als China im 
Zeitpunkt von Maos Sieg. Es fie! ihnen daher leichter, marxi
stisch zu sein, niimlich zu unterstellen, daB durch die Veriinde
rung der Umwelt die Menschen (von Unverbesserlichen abge-
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sehen) ohnehin veriindert wiirden, daB es also hauptsiichlich 
darauf ankomme, das <lurch die begonnene lndustrialisierung be
reits gesch_affene, wenn auch noch verborgene "prol;tarische Be- -
wu.Btsein" zu wecken. Dies war die Automatik, an die sie glaub
ten. Von Diskussionen und theoretischer Umerziehung hielt Stalin 
ohnehin nicht allzuviel. Schon· 1925, als man sich in der Sowjet- · 
union noch einigermaBen frei iiuBern konnte, hatte er gewarnt: 
"Man darf das Diskutieren nicht zu weit treiben;" Spiiter wandte 
er_ sich gegen das "Vernarrtsein in das System der Propaganda 
<lurch Studiengruppen". Er zog Gehorsam ohne Diskussion 
vor. 
Zwar wollte Stalin das BewuEtsein schneller iindern, als er die 
Umwelt zu iindern vermochte, aber er bediente sich dazu weniger 
der Oberredung als des Terrors, wobei er von Jahr zu Jahr mehr 
sich selbst den anderen zum MaBstab vorhielt; ein guter Kom
munist war, wer ihm in allem recht gab. Die anderen beseitigte er 
- Hunderttausende, Millionen. Der Umerziehungseifer hatte also 
in RuBland seine Grenzen; nicht in China. Schon in den ersten 
W ochen nach dem Machtantritt machten sich die chinesischen 
Kommunisten daran, die Menschen von Grund auf umzukrem
peln. In Anbetracht der wirtschaftlichen Riickstiindigkeit ihres 
Landes gab es dort, wie sie richtig erkannten, kein proletarisches 
Bewu.Btsein, das man nur hiitte zu wecken brauchen. Dieses mu.Bte 
vielmehr neu geschaffen werden. Der Sieg war ihnen nach langem 
Kampf zum Schlu.B so plotzlich zugefallen, daB sie al_sbald mit 
Siebenmeilenstiefeln daran gingen, eine Entwicklung im geisti
gen Oberbau zu forcieren, fiir die es in der materiellen Basis noch 
keinerlei Voraussetzungen gab. 

Der Tod der Fliegen und Spatzen 

Dies .zeigt sich in der ungeheuren Vehemenz der chinesischen 
"Kampagnen", verglichen mit denen die in der Sowjetunion iib
lichen (nzur Obererfiillung des Planes", "zu Ehren des bevor
stehenden Parteitages", "aus Enthusiasm us iiber den Raumflug 
Gagarins") , so unangenehm sie dem Einzelnen sein mogen, harm
los sind. In China werden sie in einer Form betrieben, die an je
nen Surrealismus Kafkas eribnert; man denke etwa an die Jubel
und Dankdemonstrationen der geschundenen und enteigneten 
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Kapitalisten oder an die Kampagne zur Ausrottung ·der· Fliegen, 
die ich in einem ihrer Abschnitte miterlebte. 
Ganz China war auf der Fliegenjagd; niemand, der nicht eine 
Fliegenklatsche nel;>en sich auf dem Schreibtisch hatte, um mit ihr 
mitten im Gespraqi plotzlich nach einer Fliege zu schlagen u~d 
so sein Soll zu erfiillen. UnvergeBlich bleibt mir der Schaffner des 
Zuges, mit dem ich einen Tag lang durch die Mandschurei fuhr. 
Um_ seine Passagier.e kiimmerte er sich kaum, statt dessen schlich 
er in Pantherhaltung mit Jageimiene durch die Gange - immer 
auf der Suche nach· .. neuen Opfern, die er init der Klatsche liqui
dierte. 
In hohem MaBe abstoBend war die Kampagne gegen die Spatzen, 
die ausgerottef werden sollten, da sie sich unter anderem von 
Getreidekornern nahren. Ihren Hohepunkt erreichte sie erst im 
folgenden Jahr. Einer, der diesen miterlebte, berichtet dariiber: 

"Den Tag der groilen Spatzenvernichtung erlebte ich in Hangtschou. 
Es war Sonntag, der 18. Mai 1958. Alie erwachsenen Stadtbewoh
ner begaben sich auf die Diicher, um stundenlang Liirm zu schlagen. 
Die aufgescheuchten Spatzen blieben in der Luft bis zur Erschop
fung, die sie nach etwa zwei Stunden ereilte. Es folgte die Vernich
tung, an der sich die Kinder auf den StraBen beteiligten." 39 

In Peking Iauteten die "Kampfanweisungen" an diesem Tag: 
"Wir diirfen die Spatzen weder essen, trinken noch sich ausruhen 
!assen. Alle miissen wir feurig und tapfer in die Schlacht. Bis zum 
SchluB miissen wir in revolutionarem Eifer aushalten. Vor dem 
endgiiltigen Siege werden keine Truppen abgezogen." 40 

Spater erkannte man, daE die Spatzen sich nicht nunw,.n Getreide
kornern, sondern auch von getreidefeindlichem Ungeziefer er
nahrt batten; es scheint, daE das Oberhandnehmen der Schad
linge nach dem Spatzenmord zu den MiEernten der Jahre 1959 
bis 1961 beigetragen hat. Unter den vier zu bekampfenden Pla
gen wurden daher die Spatzen durch die Wanzen ersetzt. 
Obgleich die russischen Kommunisten, was die industrialisierte 
Umwelt betraf, unter giinstigeren Bedingungen antraten als die 
chinesischen Kommunisten, waren sie bescheidener in ihren Er
wartungen hinsichtlich der Chancen, die Menschen zu andern. In 
dem Kapitel .Breite Natur - heute" meines Buches iiber den 
Sowjetmenschen habe ich berichtet, wie sich der Kreml bemiihte, 
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bestimmte Merkmale des Russen, eben seine . breite Natur", zu 
zahmen. Hierb.ei handelte er zwar gegen die russische Natur, 
aber er befand sich, jedenfalls teilweise, im Einklang mit der _ 
sich ohnehin vollziehenden Entwicklung. Auch ohne Bolschewis
mus ist der Engl ander oder der Deutsche - und ware der Russe -
<lurch lndustrialisierung, Verstadterung, allgemeine Schulbildung · 
und andere Merkmale der Modernisierung ein Mensch geworden, 
der den Erfordernissen der modernen Zeit besser entspricht als 
sein GroBvater. GewiB, auch Moskau wollte moglichst bald iiber 
eine Bevolkerung verfiigen, die nur an die Erfiillung der Partei
direktiven dachte, aber man ging weniger radikal vor als die 
Chinesen und bremste, wenn man einsah, daB dieser Eifer der 
Sache mehr schadete als nutzte, wie etwa bei dem anfiinglichen 
Kampf gegen die Familie. Seit Beginn der dreiBiger Jahre kon
zentrierten die Bolschewiken ihre Bemiihungen auf solche Plan
ziele der Umerziehung, die der technisch-wirtschaftlichen Moder
nisierung zugute kamen (Stetigkeit, FleiB, Piinktlichkeit, Zeit
gefiihl), also auf durc:haus realisierbare Aufgaben. 
Die Chinesen aber drangten schon friih dariiber hinaus auf das 
totalitare Fernziel des Vollkommunismus, der Sozialisierung nic:ht 
nur der Dinge, sondern des Menschen selbst; das wird am deut
lichsten im Kapitel iiber die Volkskommunen zutage treten. 
Der Alptraum der Gehirnwasche kam 1952 zu einem gewissen 
AbschluB; die Partei schien also mit dem Ergebnis zufrieden zu 
sein. Man konnte den folgenden Zeitraum von knapp zwei Jah
ren als vierte Phase in der Politik der KPCh gegeniiber den ln
tellektuellen bezeichnen, die Phase relativer Ruhe. Die fiinfte 
begann im Herbst 1954 mit einer neuen Welle des Kampfes, der 
sic:h in erster Linie gegen die Schriftsteller wandte und im Zu
sammenhang mit deren Sc:hicksal gegen Ende des Kapitels dar
gesteLlt werden wird. Da er in seiner Heftigkeit auc:h die iibrigen 
Intellektuellen in Mitleidenschaft zog, waren diese - unter ihnen 
die fiir den Staat so wichtigen Techniker - schlieBlich so verstort, 
daB sie nur noch mit Widerwillen die ihnen vom Staat iibertra
genen Aufgaben erfiillten. So weit hatte man es nicht treiben 
wollen, und so setzte mit Beginn des Jahres 1956 eine neue Be
miihung um das Vertrauen- und die staatsbejahende Mitarbeit 
der geistigen Schicht ein. 
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Diese neue Phase, die sechste, sollte bis Juni 1957 dauern-und als 
Hundert-Blumen-Episode in die Geschichte eingehen. Sie begann 
Mitte Januar 1956 mit einer Parteikonferenz iiber Fragen der In
tellektuellen, auf dcr Tschou En-lai diesen bessere Lebensbedin
gungen und geringere Inanspruchnahme durch politische Schu
lung versprach und einen Teil der Schuld an einer ,,gewissen 
Distanz" zwischen Intellektuellen und Partei den Parteifunktio
naren zuschob. 41 Im Marz 1956 brachte die Volkszeitung einen 
Aufruf, man solle sich starker als bisher um die Aufnahme von 
Intellektuellen in die KPCh bemiihen.42 (Bisher waren ja fiir die 
Intellektuellen in erster Linie die nichtkommunistischen "Par
teien" zustandig gewesen.) Zudem wurden die rund zehntausend 
Intellektuellen unter den Auslandschinesen mit verlockcnden An
geboten zur Riickkehr nach China eingeladen.43 

Aussaat der Hundert Blumen (1956) 

Am 2. Mai 1956 hielt Mao cine Rede. 1hr Wortlaut ist meines 
Wissens nie veroffentlicht worden, doch teilte zwei Wochen spa
ter Lu Ting-yi, der Propagandachef der Partci, ihren Inhalt mit: 

"Den Kiinstlern und Schriftstellern sagen wir: Lafit hundert Blumen 
bliihen. Den Wissenschaftlern sagen wir: Lafit hundert Schulen mit
einander wetteifern. Das ist die Politik der KPCh, wie sie der 
Vorsitzende Mao Tse-tung auf dcr Obcrstcn Staatskonferenz ver
kiindete. • 44 

Der erste Teil dieser bald in aller Welt beriihmt gewordenen 
Parole (pai-hua tschi-fang) stammt von Mao selbst; er hatte diese 
Worte bereits 1951 (im Hinblick auf eine Reform des chinesischen 
Dramas) gebraucht4•, doch hatten sie damals kei~ besondere 
Beachtung gefunden. Der zweiteTeil (pai-tschia tscheng-ming) ist 
klassischen Ursprungs und meint die groBe Zeit der chinesischen 
Geistesgeschichte vom sechsten bis dritten Jahrhundert v. Chr., 
die Zeit also, in der sich nicht nur der Konfuzianismus, sondern 
fast alle grofien geistigen Systeme Chinas herausbildeten. 
Kein Zweifel, daB die Erinnerung an das Goldene Zeitalter des 
chinesischen Geistes bei den Intellektuellen manche Hoffnungen 
weckte. Aber wahrend im Ausland von den W orten Maos und 
Lu Ting-yis praktisch nur dieser malerische Ausdruck haften blieb, 
nahmen die Chinesen auch die zahlreichen Vorbehalte zur Kennt-

237 



nis, die Lu mit Nachdrudc vorgebracht hatte. Kunst und Litera
tur, so hatte er gesagt, seien Teil des Klassenkampfes; den Fein
den der Revolution _diirfe man also keine Freiheit -zugestehen, _ 
ihnen gegeniiber gebe es nur den Weg der Diktatur. "Zwischen 
Freund und Fei1rd ist eine klare politische Linie zu ziehen." Dro
hend fiigte er hinzu: "Die verborgenen Konterrevolutionare sind 
noch nicht alle ausgeriiuchert"; gegen sie forderte er die Art von 
Kritik, "die mit einem Schlage tiitet". 46 

In einem Kommentar zu Maos Rede wamte der Priisident der 
Alcademie der Wissenschaften, Kuo Mo-jo, vor MiBverstiindnis
sen; er verglich die "hundert Schulen" mit hundert Musikem in 
einem Orchester, von denen jeder keineswegs spielen konne, was 
ihm gerade einfalle, sich vielmehr an die Noten halten miisse. 

"Wir wollen ,wetteifern', aber wir diirfen dies nicht in Konfusion 
tun .... Es geht nicht um das Wetteifern als Selbstzweck, man muB 
richtig wetteifern, so, daB dabei der sozialistische Aufbau gefordert 
wird. Wenn ihr in Konfusion wetteifert und jeder die lnstrumente 
spielt, wie es ihm paBt, werden die anderen Leute ihre Ohren zu
halten oder euch sogar auffordern, das Konzertpodium zu verlassen." 47 

Keio Wunder, daB die meisten lntellektuellen noch in ihrer Zu
riidchaltung verharrten; nur wenige wagten sich hervor. Das Ver
haltnis zur Partei blieb gespannt. Doch mehrten sich die Sym
ptome einer Entkrampfung. Man mag darin, wie in den anderen 
Liindern des Ostblocks, eine Folge der auf dem XX. Parteitag 
der KPdSU zu Beginn des Jahres eingeleiteten Entstalinisierung 
sehen. Sie wurden im Spiitsommer des Jahres - als in Polen und 
Ungaro die Blumen zu bliihen begannen - besonders bemerkbar. 
Ander Universitiit Peking wurden Vorlesungen iiber die Philo
sophie von Hegel und Bertrand Russell angesetzt 48 ; die Zahl der 
aus dem nichtkommunistischen Ausland bezogenen Zeitungen 
und 2.eitschriften schnellte empor und lieB die aus dem Ostblodc 
kommenden weit hinter sich 49 ; die Pekinger Volkszeitung erkliirte, 
man miisse die Studenten zu selbstiindigem Denken erziehen,50 

Mao fordert freimutige Kritik ... 

Am 27. Februar 1957 hielt Mao eine neue Rede, die beriihmte 
"Widerspruchsrede", die zwar erst vier Monate spiiter und zuge
gebenermaBen in iiberarbeiteter Form veriiffentlicht wurde51, 
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deren wesentlichster lnhalt aber aus Artikeln der Parteipresse 
und aus den Berichten der vielen, die den Vortrag gehiirt hatten, 
alsbald in die tJffentlichkeit drang und ab Ende April im grofien 
und ganzen bekannt war. 52 

So merkwiirdig es ·nach den Ereignissen des vorausgegangenen 
Herbstes in Polen und Ungaro auch scheinen mag, bemiihte sich 
Mao in dieser Rede um ein besseres Verstiindnis zwischen Partei 
und Intellektuellen, wie er es neun Monate zuvor in der Hundert
Blumen-Rede begohnen hatte. Die Gegensiitze zwischen ihnen 
(soweit sie nicht de111, Lager der ausgesprochenen Feinde angehiir
ten) und der Partei seien nicht "antagonistischer" (das heiBt un
versiihnlicher) Art und diirften daher nicht mit brutalen Me~ 
thoden ausgetragen werden, sondern durch sachliche Diskussion 
und Beweisfiihrung - "wie eine sanfte Brise und ein weicher Re
gen". Ausdriicklich forderte damals Mao selbst zu freimiitiger 
Kritik an den MaBnahmen der Partei auf. 

"Die Marxisten diirfen Kritik von keiner Seite fiird:tten. Im Gegen
teil, im Kampf mit der Kritik . . . miissen sie sid:t stahlen, verbessem 
und neue Positionen erobern. Der Kampf gegen die falschen Ideen 
ist wie ein Impfstoff; der Mensch entwickelt gro.Gere Immunitat ge
geniiber der Krankheit, wenn er geimpft ist. Pflanzen, die man in 
Gewad:tshausern ziid:ttet, sind gewohnlid:t sd:twad:tlich." 

Die ersten bedeutenden Intellektuellen, die sich auf das Glatteis 
der offenen Kritik begaben, waren: der in Deutschland ausgebil
dete Tschang Po-tschiin, der eine rasche Entwicklung der nicht
kommunistischen Parteie~ und deren ZusammenschluB forderte; 
der in der Columbia University zu New York promovierte Lo 
Lung-tschi, der iiber die unwiirdige Behandlung dc!ff lntelligenz 
Klage fiihrte und an den alten Spruch erinnerte: "Der Gelehrte 
zieht den Tod der Erniedrigung vor"; der auch im Westen <lurch 
seine Bucher iiber Chinas Sozialstruktur bekannte Professor Fei 
Hsiao-tung, der seiner Befiirchtung Ausdruck gab, ein pliitzlicher 
politischer Frost konne die Hundert Blumen wieder vernichten.58 

· · • und bekommt sie! (1957) 

Als diese und iihnliche Erkliirungen voriibergingen, ohne daB sie 
von dem gesamten kommunistischen Propagandaapparat wiitend 
angegriffen, als sie vielmehr im Wortlaut in den Parteizeitungen 

239 



abgedruc:kt wurden, wuc:hs der Mut der lntellektuellen. Der fiir 
die Koordination d~r KPCh mit den nic:htkommunistisc:hen Par
teien zustiindige Funktioniir forderte von diesen sogar eine .un
gehemmte; offene K._;.itik ohne Vorbehalte".s4 Immer neue Intel- -
lektuelle wagteu ein ehrlic:hes Wort, ohne dafiir zur Rec:hensc:haft 
gezogen zu werden. Der eigentlic:he Ausbruc:h setzte Mitte Mai · 
ein. 

Ich hielt mich in jenen Tagen in Hongkong auf. und traute mei
nen Augen kaum, als ic:h sah, was da tiiglic:h in den - damals noc:h 
ziemlic:h ungehindert exportierten - rotc:hinesisc:hen Zeitungen zu 
lesen war: iiber die Notwendigkeit eines Zusammensc:hlusses einer 
Reihe nic:htkommunistisc:her Organisationen zu einer groilen Par
tei der lntellektuellen 55 ; iiber die "Kluft zwisc:hen · Kommunisten 
und Nic:htkommunisten".56 Ein Professor der 1950 als Pflanz
stiitte des Kommunismus in Peking gegriindeten Volksuniversitiit 
erkliirte in offentlic:hen Versammlungen: 

.Es fehlt an Schweinefleisch; das Volk kann es nicht kaufen. Manche 
reden von einem hiiheren Lebensstandard. Wer aber sind die Leute, 
die einen hiiheren Lebensstandard genieilen? Das sind die Partei
mitglieder und Funktionare, die friiher ausgetragene Schuhe trugen 
und jetzt in Luxusautos fahren und in wollene Uniformen geklei
det sind . .. Eure [d. h. der Parteimitglieder] ,Wir-sind-der-Staat!'
Einstellung ist unertriiglich .. . 1hr diirft nicht arrogant und einge
bildet sein und nicht den Intellektuellen miBtrauen. W enn ihr eure 
Sache ordentlich macht, gut und schiin; wenn nicht, werden die Mas
sen euch stiirzen und die Kommunisten tiiten. Dies ware nicht un
patriotisch, falls die Kommunisten nicht mehr dem Volk dienen. 
Der Sturz der KPCh ware dann nicht der Sturz Chinas." 57 

. In die Falle gegangen"? 

Eineq Monat dauerte dieser eigentlic:he c:hinesisc:he Fruhling von 
1957, das Gegenstiick zum polnisc:hen .Fruhling im Oktober" des 
Vorjahres, ein befreiender Aufbrudi des Lebenswillens der lntel
ligenz. Es gibt ein ganzes Budi mit unbestreitbaren, weil der rot
chinesischen Presse selbst entnommenen Zitaten aus diesen auiler
gewohnlic:hen W odien. 58 
Die Gegenoffensive der Pa~tei, welc:he die siebte Phase ihrer ln
tellektuellenpolitik einleitete, begann mit Leitartikeln in der 

240 



Volkszeitung vom 8., 9. und 10. Juni, die von neuem zum Kampf 
gegen die Feinde der Revolution aufriefen. Wenige Tage spiiter 
war das Kesseltreiben auf alle, die in den vorausgegangenen Wo
chen kritische Bemerkungen gemacht hatten, in vollem Gange. 
Eine Welle von Anschuldigungen und b_ald auch von Schuld
bekenntnissen der'Angegriffenen rollte iiber das Land. 
Anfang Juli 1957 betrat ich, aus Japan kommend - zum ersten
mal wieder seit elf J ahren - in Schanghai das chinesische F estland. 
Was mir im Hotel"als erstes in die Hande fie!, war die neueste 
Ausgabe der - dam.als noch erscheinenden - chinesischen Zeitung 
in russischer Sprache "Drushba" ( = Freundschaft) mit der Ober
setzung eines wenige Tage zuvor erschienenen Leitartikels der 
Volkszeitung, in dem sich die folgenden Siitze fanden: 

"Vom 8. Mai bis zum 7. Juni ist auf Grund einer Anweisung des 
ZK unser Blatt wie die gesamte Parteipresse den falschen Meinun
gen [die in der Offentlichkeit laut wurden] kaum entgegengetreten. 
Dies geschah, um ... den giftigen Gewachsen die Miiglichkeit zu ge
ben, ins Kraut zu schieEen, damit das Volk dies alles sahe und voll 
Entsetzen zusammenzucke, daE es in der Welt noch solche Erschei
nungen gibt; damit das Volk mit eigenen Handen all diese ScheuE
lichkeit vernichte ... Um der Bourgeoisie und der bourgeoisen Intel
ligenz die Miiglichkeit zu geben, diesen Klassenkampf zu entfesseln, 
haben die Zeitungen fur eine gewisse Dauer gar keine oder nur 
wenige positive Erkliirungen abgegeben und auf die wildgewordene 
Attacke der bourgeoisen Rechtselemente keinen Gegenschlag ge
fiihrt ... Und nun sind die reaktioniiren Klassenfeinde in die Falle 
gegangen ... Einige sagen: Das ist ein geheimes Komplott. Wir 
aber sagen: Das ist ein offenes Komplott. Wir haben ja im voraus 
den Feinden gesagt: Dunkle Damonen kann man lllir vernichten, 
nachdem man sie aus dem Versteck herausgelockt hat; Giftpflanzen 
kann man bequemer ausreiEen, wenn man sie hat wachsen !assen ... 
Ausgerissenes Unkraut kann man als Diinger beniitzen." 59 

Besuch in einer Universitiit 

In den folgenden Wochen traf ich vielfach rnit chinesischen Intel
lektuellen zusammen. Aber nach dem Tromrnelfeuer der Ankla
gen, das sie am und nach dem 8. J uni hatten iiber sich ergehen 
!assen miissen, waren sie eingeschiichtert und schweigsam - mit 
Ausnahrne der Studenten. Eines Sonntags Ende Juli, auf dem 

16 241 



Riickweg von einem Ausflug im Park des auEerhalb Pekings ge
legenen Sommerpalastes, kam ich am Tor der Universitat vorbei. 
In friihere~ Jahrzehnten hatte ich die Hochschulc mehrfach be
sucht; nun wollte ich ~mir ansehen, was aus ihr geworden war. 
Am Tor hielten 'Wachter mich an, aber nach einigem Hin und 
Her lieBen sie mich passieren. Nun war ich wieder in dem gro
Ben Park zwischen den wohlbekannten Vorlesungsgebauden und 
Wohnheimen der Professoren und Studenten, und mein Auge er
freute sich an ihrem Stil, der in gliicklicher Weise das Traditio
nell-Chinesische mit dem Modern-Westlichen verband; ein edler 
Schwung belebte die Dacher aus griinglasierten Ziegeln iiber den 
grauen Mauern. Freilich sahen die Gebaude im Vergleich zu friiher, 
wie so vieles im heutigen China ( von den repriisentativen Prunk
bauten abgesehen) heruntergekommen und ungepflegt aus. Die Ein
driicke der nachsten Stunden babe ich kurz darauf in meinem Ho
tel aufgezeichnet. Ich gebe sie im folgenden wieder; nur einige 
Details, die ich erst spater erfuhr, sind nachtraglich eingefi.igt.o0 

Da die Universitatsferien am 1. Juli begonnen hatten, erwartete 
ich, durch einen menschenleeren Park zu spazieren, und war daher 
iiberrascht, daB ich allenthalben Studenten begegnete. Vor allem 
auf der HauptstraBe, die durch das Universitatsgelande liiuft, 
war Hochbetrieb. Auf dem Platz in der Mitte der Universitiit 
standen Hunderte von Studenten. Was diesem Platz und der 
HauptstraBe ein besonderes Gepriige gab, waren zahllose hand
geschriebene und selbstgezeichnete Plakate, die an besonderen 
Bretterwiinden und zum Teil auch an den Hausmauern ange
bracht waren. 
lch kam mit einigen Studenten ins Gesprach. "Habt ihr denn 
keine Ferien?" fragte ich. "Doch", sagten sie und schnitten dabei 
eine Grimasse. 
"Na uad?" erkundigte ich mich. 
"N achsitzen miissen wir", erklarten sie, "sch on seit Wochen." 
"Und warum?" fragte ich weiter. Aus ihren Antworten ergab sich 
folgendes Bild: 
Als Ende April die Aufforderung Mao Tse-lungs zur freimiiti
gen Kritik an allen MiBstanden propagiert wurde, hatte zuniichst 
niemand den Mund aufgemacht. Mitte Mai aber begann die 
Welle der Kritik in der Offentlichkeit. Am 19. Mai tauchten auf 
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dem Hochschulgeliinde einzelne Plakate auf, die sich geg~n diesen 
oder jenen Dbelstand an der Universitiit wandten. Sie durften 
hiingen bleiben. Andere Studenten faBten Mut, noch andere folg
ten, und. am 20. Mai waren es Hunderte von Plakaten, die man 
an allen Wiinden sah. 

Ober die Stra{Je der Wahrheit ... 

Es muB wie ein Ra11sch gewesen sein, der die Studenten erfaBte, 
ein Rausch der Freiheit. Einer schrieb auch in groBen Buchstaben 
.StraBe der Freiheit", ein anderer .StraBe der Wahrheit" an 
eben jene Hauptstrafie, in der sich das alles abspielte, und die 
Hauptmauer, die sie beklebten, nannten die Studenten .demokra
tische Mauer". Eine hiichst aktive .Hundert-Blumen-Gesellschaft" 
wurde gegriindet; ihr Motto: .Der Marxismus ist iiberholt." 
Hatte sich die Kritik zuniichst gegen die schlechten Lebensbe
dingungen gerichtet (das Essen; die Enge auf den Buden, die 
sechs oder acht Studenten wie in der Kaserne zusammen bewohn
ten), so wurden bald auch politische Tone hiirbar. "Warum im
mer nur russische Physik und Chemie? Wird nicht auch in ande
ren Liindern Forschung getrieben?" stand auf einem Plakat, oder 
noch deutlicher: .In Amerika lasen die Studenten schon liingst die 
Geheimrede Chruschtschows. Wir wollen sie auch lesen!" (In der 
Tat wurden am folgenden Tag Ausziige aus der Geheimrede 
vom 25. Februar 1956 an einer der Mauern angeschlagen.) "War
um redet die Partei in die Arbeit der Universitiit hinein? Die 
Wissenschaft gedeiht nur in der Luft der Freiheit." Die Studentin 
L_in Hsi-ling, obgleich Mitglied der KPCh, hielt fla~ende Re
den gegen den neuen Klassenstaat, in dem man lebe, und gegen die 
Parteifunktioniire, die sie als unniitz wie f aule Eier bezeichnete. 
Die Studenten nannten mir so viele jener Parolen aus dem Friih
jahr, daB ich kaum rasch genug nachschreiben konnte : 
.Marxism us ist Dogmatismus." 
.Die kommunistische Gesellschaft macht aus Menschen Unmen
schen." 
.Die ,Volkszeitung' ist eine Gefiingnismauer, hinter der die 
Wahrheit verkommt." 
.Ein Student, der durchfiel, trat der Partei bei und erhielt ein 
Stipendium." 
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"Freie Wahl der-Lektiire!" 
"Freie Bcrufswahl!" 
Nach all der Knebelurig und Schulmeisterei waren diese Tage ein 
ungehcures 1.llld bcf reiendes Erlcbnis, in vieler Hinsicht ahnlich dem 
Auftrieb in Polen und Ungaro_ 1956. Fruhling im Oktober - so 
hatte es in Warschau geheiBen, und an der Mauer der Pekinger 
Universitiit bing ein Plakat: "Noch ist Winter, aber der Fruhling 
wird kommen." Audi Professoren bcteiligten sid:i. Ein Teil dieser 
Kritik gelangte in die Presse und zog seine Kreise auch auBerhalb 
der Universitat. In einer Tientsiner Universitat sah man Plakate 
wie "Kapitalismus ist demokratischer als Sozialismus" und 
"SchluB mit den kommunistischen Banditen". 
Das ging so etwa drei Wochen. Aber am 27. Mai wurde bekannt, 
Mao habe zwei Tage zuvor erklart: "Worte und Handlungen, 
die vom Sozialismus abweid:ien, sind sd:iled:it." Es kamen Leute 
aus der Stadt mit groBen Leitem und Topfen voll weiBer Farbe 
und malten diesen Satz an eine Hauswand auf dem Hauptplatz; 
die Studenten wiesen mit erbitterten Gesid:itern auf die nod:i 
deutlid:i sid:itbaren Schriftzeichen . 

. . . fuhrte der Weg zur Zwangsarbeit 

Die erstcn kommunistischen Gegcnstimmen ertonten. Linien
treue Studenten vcrsuchtcn, auf die aufgeworfenen Fragen und 
Vorwiirfe zu antworten. Die Plakate wurden entfernt und an 
ihrer Stelle regierungsfromme Erklarungen angebracht - eben 
die, weld:ie id:i nun an allen Wanden kleben sah. Den Studenten 
erkliitte man, die letzten Women batten erwiesen, daB ein groBer 
Teil von ihnen ideologisd:i unreif sei. Man konne sie also am 
1. Juli nid:it in die Ferien !assen. Im Gegenteil, sie miiBten sid:i 
liingerue Zcit einer ernsten Selbstpriifung unterziehen. Wie lange, 
das werde sid:i herausstellen. 
"Und da sind wir nun mitten drin", sagten die Studenten. "Jeden 
Abend ist hici- auf dem Hauptplatz cine Versammlung, in der die 
cinzclnen Fallc falschen Denkcns durchgenommen werdcn; das 
daucrt gewohnlich mehrerc Stunden. 
"MuB jeder teilnehmen?" frpgte ich. - "Ja, denn wer nicht kiime, 
wiirde damit seinen bosen Willen bekunden." 
"Und was mad:it ihr tagsiiber?" wollte id:i wissen. - "Da miissen 
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wir in kleineren Gruppen zusammensitzen, gewohnlidt filnfzehn, 
und nehmen das durch, was am Vorabend auf der Versammlung 
dran war, kritisieren uns gegenseitig, iiben Selbstkritik." Sic 
sagten das ganz ruhig und sachlich. Aber den Gesichtern war an
zusehen, mit weldt~m Widerwillen sie dies alles erfiillte. 
Mittlerweile bemerkte idt einen Auflauf in der Mitte des Platzes. 
Dort war eine kleine Biihne erridttet, wie ein Sdtafott sah sie aus. 
ldt trat niiher hinzu. An einem Pfahl war ein Plakat angebradtt, 
das mit roter Tinte gesdtrieben war. Am vorderen Rand des • Sdta
fotts" stand ein Student mit wirrem Haar und stierem Blick, den 
Kopf halb geneigt, ohne ein Wort zu sagen, neben und hinter ihm 
ein Haufe von zwolf oder fiinfzehn Studenten, die auf ihn ein
schrien. Das dauerte einige Minuten; immer wilder und drohen
der wurden die Schreie. Der Student mit dem stieren Blick schwieg. 
Sdtliefilidt wurde er mit Piiffen von der Biihne heruntergestoBen 
und versdtwand in der Menge . 
• Was war denn das?" fragte idt. Man erkliirte mir: 
.Das Plakat an dem Pfahl war in den Women der Kritik von 
diesem Studenten gesdtrieben worden. Jetzt wird ihm vorgewor
fen, der lnhalt des Plakates sei antisozialistisdt und redttsoppo
sitionell. In dem Plakat hatte er aber nicht nur als Einzelner 
gesprochen; er hatte vielmehr erkliirt, daB viele so dachten wie 
er. Nun soil er seine Gesinnungsgenossen nennen." 
.Das hat er offensichtlich nicht getan", sagte ich . 
• Aber er wird es noch tun", erwiderten die Studenten .• Er steht 
kurz vor dem AbschluB seiner Studien; mit vieler Miihe hat er 
sidt durchgesdtlagen, die ganze Familie hat geholfr,. Wenn er 
seine Gesinnungsgenossen nidtt nennt, ist sein gaii~es Studium 
umsonst gewesen." 
,,Wieso?" fragte ich . 
• Sehr einfadt. Vor einigen Tagen [am 20. Juli] wurde in einem 
RegierungsbeschluB festgelegt, daB kiinftig jeder Student vor sei
ner Aufnahme in cine entsprechende Berufsstellung den Nach
weis ideologischer Zuverliissigkeit erbringen muB." 
.Eines kann ich nicht verstehen", sagte ich zu einem Studenten, 
als ich cine Weile mit ihm allein war .• Wie konntet ihr iiber
haupt glauben, ihr diirftet hier ungestraft eure Meinung ausspre
dten? Ihr lebt doch nun lange genug unter diesem Regime." 
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,, Wir Studenten _sind ganz einfach Opfer einer bewuBten Pro
vokation gew.orden", -antwortete er. ,,Denken Sie doch an den 
Leitartikel der Volkszeitung! Dort ist ja ganz deutlich ausge
sprochen worden, dafrman uns in die Falle locken wollte. Heute 
glauben viele von -uns, daB die ersten kritischen Plakate, die hier 
im Mai angeschlag~n wurden, Von Leuten stammten, die man 
ausdriicklidi dazu ermuntert hatte, von Provokateuren. J eden
falls fiel uns auf, daB ·bei der spiiteren Gegenaktion der Partei 
gera~e gegen die V erfasser der ersten Plakate nidit vorgegangen 
wurde." 
Am I. August hat die Regierung einen weiteren BesdiluB ver
offentlicht, der ein grelles Licht auf die Krise in den Beziehungen 
zwischen Staat und Studentenschaft warf. Dieser BeschluB setzte 
Zwangsarbeit fiir Personen fest, die ,,gegen den Sozialismus" 
auftreten oder sich weigern, ihnen iibertragene kiirperliche Ar
beiten auszufiihren. Das Abscheulidiste an diesem BesdiluB war 
der Teil, der die Universitiiten, Eltern und Erziehungsberechtig
tcn anwies, von sidi aus Antriige auf Oberweisung von Studen
tcn in die Zwangsarbeit zu stellen, und zwar in allen Fallen, in 
denen sie glaubten, daB die Bestimmungen des Besdilusses auf 
einen Studenten anwendbar sind. Die Zwangsarbeit war in spe
ziell dafiir eingerichteten Fabriken und landwirtschaftlichen Be
trieben zu leisten. Die Volkszeitung scheute sich nicht, in ihrem 
den BeschluB erklarenden Leitartikel von dieser barbarischen 
MaBnahme zu behaupten, sie demonstriere aufs neue ,,die Sorg
falt, weldie der soziali&tische Staat dem kiinftigen Leben der 
sozial sdiiidlichen Elemente angedeihen liiBt" .61 

Obgleich sidi dieser BeschluB nicht nur auf Studenten bezog, 
wurde er allgemein als eine besondere KampfmaBnahme in der 
Auseinandersetzung mit der akademischen Jugend empfunden; 
sie wartlas Eingestiindnis einer schweren Niederlage des Staates 
gegeniiber seiner geistigen J ugend. 

Reue, Treinen, H exenjagd 

Was ich an jenem Sonntagabend in der Pekinger Universitat ge
sehen haUe, vollzog sich gleichzeitig in ganz China. Zu Zehn
tausenden wurden die Menschen, die Maos Aufforderung zu frei
miitiger Kritik ernst genommen hatten, vor Tribunale gezerrt. In 

246 



Wuhan wurden drei Studenten iiffentlich hingerichtet. Zahllose 
Reuebekenntnisse wurden gedruckt. (Tschang Po-tschiin: "lch 
hasse rnich selbst"; LoLung-tschi: "Ich schiirne rnich"; Fei Hsiao
tung: "Ich danke der Partei, da.B sie rnich rechtzeitig wachgeprii
gelt hat." 62) Kinder beschuldigten iiffentlich ihre "biisartigen 
Viiter". --

Der Nationale VolkskongreB, das rotchinesische "Parlament" also, 
<lessen Tagung zwei,mal verschoben worden war, trat Ende Juni 
fiir ein paar Wochen zusammen und hiirte bereits am ersten Tage 
aus dem Munde Tschou En-lais heftige Vorwiirfe gegen die ln
tellektuellen; von ihrn erfuhr man unter anderem, da.B die Kriti
ker ein Wahlsystern nach westlichern Muster und ein Zweipar
teiensystem gefordert hatten. Ich wohnte rnehreren Sitzungen des 
Kongresses bei und erlebte einige der Reueerkliirungen. Unver
geB!ich ist mir folgende Szene geblieben: 
Gerade hatte wieder ein Redner geendet. Auf der Biihne des 
breiten Sitzungssaales, den man durch Oberdachung eines ehe
maligen Hofes im Westteil der friiheren "Verbotenen Stadt" 
(am Siidlichen See) geschaffen hatte, betrat der niichste das Po
dium. lch saB auf einer Bank der fiir die Presse reservierten Loge. 
Als der neue Redner zu sprechen begann, schien es mir, als zeig
ten die mich urngebenden chinesischen J ournalisten ein grii.Beres 
Interesse als bei den Worten seines Vorgiingers, als herrschte eine 
gewisse Spannung. 
"Wer ist das?" fragte ich einen Nachbarn. - "Der Generalsekre
tiir der Bauern- und Arbeiterpartei", erwiderte er. Dieser war in 
den vorausgegangenen Wochen rnehrfach als einer fff r "Rechts
oppositionellen" angegriffen worden. 
Aber nach einigen belanglosen Siitzen legte sich die Spannung; 
Leute, die sich erhoben hatten, um besser sehen zu kiinnen, setz
ten sich wieder. Einige Minuten vergingen. Dann pliitzlich barst 
die Stimme des Redners, und sein Reden wurde ein Schluchzen. 
Das elektrisierte den ganzen Saal. Im Presseraum sprangen viele 
auf und driingten wie eine Meute an die Balustrade, die uns vorn 
Sitzungssaal trennte. Ich sah, wie sich der Redner mit einern Tuch 
die Triinen abwischte. So ging es noch eine Weile weiter - einige 
Siitze, dann Schludtzen und Triinen. Jedesmal, wenn er sidt die 
Triinen abtrodmete, muBte er seine Brille abnehmen. Was hatte 
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dieser Mann an seelischem Terror ·mitgemacht, um sich so jiim
merlich zu demiitigen! Die Versammlung horte in s~einernem 
Schweigen zu, zugleic:1!- in einer Art atemloser Faszination, als 
wohne sie einer Hinrichtung bei. Tschou En-lai dagegen, der im 
Priisidium auf der- Biihne saB, fiihrte demonstrativ ein angereg
tes Gespriich; nichts hiitte deutlicher seine Verachtung fiir den 
W einenden und das ganze von den Kommunisten inszenierte 
Theater bekunden konnen. 
Der Rest des Jahres 1957 ging im wesentlichen mit Hexenjagden 
all er Art hin. Erst zum J ahresende trat eine :gewisse Beruhigung 
ein. Der akute Kampf, der die siebte Phase gekennzeichnet hatte, 
war zu Ende. Manche der besonders Geriigten tauchten wieder 
in der Offentlichkeit auf, wenn auch allen Einflusses beraubt. Auf 
Druck von _oben unterzogen sich die lntellektuellen einer neuen 
Ergebenheitskampagne, die unter dem schonen Stichwort "das 
Herz [der Partei] iibergeben" stand. 
Trotz alledem wird man fragen miissen, ob jener Leitartikel der 
Volkszeitung vom 1. Juli, der mich bei der Landung in Schanghai 
begriiBt und der die ganze Episode des Monats der Kritik als 
Trick der Partei zur Entlarvung der Schiidlinge dargestellt hatte, 
die ganze Wahrheit enthielt. Hatte wirklich Mao nur dazu in 
seiner Widerspruchsrede ausdriicklich die Kritik herausgefordert? 
Diese Ansicht war unter den lntellektuellen, rnit denen ich im Som
mer 1957 zusammenkam - also nicht nur unter den Studenten der 
Pekinger Universitiit - , weit verbreitet; es habe sich in der Tat 
um eine bewuBte Provokation gehandelt. 
Das ist moglich. Aber im riickschauenden Oberblick scheint es mir 
eher, als sei Mao bis zum Mai 1957 ein Gefangener seiner eige
nen - falschen - Vorstellungen von dem hinter der Partei geein
ten Volk gewesen. W ahrscheinlich glaubte er wirklich, daB Pe
king es sich - im Gegensatz zu Budapest - leisten konne, die 
Schleusen der Kritik zu offnen, da, von einigen Feinden abge
sehen, ganz China im Grundsatzlichen rnit ihrn iiber•einstimme, 
auch die Intelligenz und erst recht deren Jugend, die Studenten
schaft. Als Mao zwischen dem 8. Mai und Anfang Juni erkannte, 
daB dies keineswegs der Fall war, muB dies fiir ihn ein boser 
Schock gewesen sein. Der :Ceitartikel vom I. Juli ware, wenn 
diese Oberlegung zutrifft, mit dem Wunsch der Partei zu erklii-
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ren, die Blamage der volligen Fehlspekulation durch die Behaup
tung zu iiberdecken, man habe das ja alles genauso gewollt und 
geplant. Was sich wirklich abgespielt hat, wieweit die Geriichte 
iiber heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen Mao und ande
ren Parteifiihrern, irisbesondere Liu Schao-tschi, zutreffen, wer-· 
den wir wohl nie erfahren. 
Eines ist unbestreitbar: AusmaB und Heftigkeit der Kritik jener 
vier Wochen waren fiir alle Welt eine groBe Oberraschung, auch 
fiir die kritisch Eingestellten unter den Chinesen; hatten sie, jeder 
fiir sich, bisher geglaubt, mit ihrer Kritik allein zu stehen, so wuB
ten sie nun, daB zahllose andere ebenso dachten. 
Jahre der Gedankenreform und der Gehirnwii.sche schienen, wie 
sich plotzlich herausstellte, umsonst gewesen zu sein. Das ist die 
entscheidende -Lehre des Sommers 1957. Die Blumen hatten sich 
- vom Standpunkt der Partei - als Disteln erwiesen; die Bliiten
traume iiber die Herzlichkeit des Bundes mit den lntellektuellen 
waren zerronnen. Und - von groBter Bedeutung fiir die Politik 
der KPCh in den folgenden achtzehn Monaten - die Hoffnung 
war dahin, ein einsatzbereites, vom Standpunkt der Partei zuver
lassiges Heer von Intellektuellen zu besitzen, mit dessen freiwil
liger Hilfe die rapide Umwandlung des unterentwickelten China 
in einen Industriestaat vollzogen werden konnte. Diese Erkennt
nis kann zu dem EntschluB beigetragen haben, den Nachdruck 
erst einmal auf die Muskelkraft einer halben Milliarde Bauem 
zu legen und das ganze Volk einer noch strafferen, kasernenarti
gen Disziplin zu unterwerfen - mit anderen Worten: zu dem Ent
s~luB, die Volkskommunen zu errichten. 

rtf 

Lustlose Neuauflage der Hundert Blumen 

Die achte Phase der Politik der Partei gegeniiber der geistigen 
Schicht Chinas liiBt sich als ein von gegenseitigem Argwohn er
fiillter Waffenstillstand bezeichnen. Die Partei hatte keine ihrer 
Positionen aufgegeben, und die Intellektuellen verharrten in 
einer inneren Distanz zum Staat und versuchten - wie ihre russi
schen Kollegen - den Riickzug in unpolitische Bereiche, in die 
innere Emigration. Ahnlich der sowjetischen klagte auch die chi
nesische Parteipresse, die Geisteswissenschaftler zogen unaktuelle 
Themen vor; den Historikern insbesondere warf man vor, daB 
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sie "die Vergangenheit betone~,. die Gegenwart vernachliissigen" 
(hou-ku po-tschin). 
Weitere Versuche einer Anniiherung an die lntellektuellen un-_ 
ternahm die Partei---verschiedentlich seit dem Spiitsommer 1960. 
In mancher Be-ziehung erinnerte der Wortschatz der Partei in 
dieser - der neunten - Phase _an den von 1956/ 5 7; man hat daher · 
da und dort von einer neuen Hundert-Blumen-Zeit in China ge
sprochen. Aber der Unterschied ist unverkennbar: Damals hatte 
die Partei - wenigstens seit Maos Widerspruchsrede - zu einer 
freimiitigen und allgemeinen Kritik aufgerufen, jetzt aber wurde 
diese mit allem Nachdruck au£ akademische Fragen beschriinkt 
und die Forderung aufgestellt, sie miisse der Stiirkung der "de
mokratischen Diktatur", des "Sozialismus" und der Fiihrung des 
Volkes durch die Partei dienen. Nach den Erfahrungen von 1957 
kann es nicht verwundern, daB diese verwiisserte Neuauflage der 
Hundert Blumen recht miide verlief und die von der Partei vor
geschriebenen Bahnen nicht wieder verlieB.63 

Begrenzte Wirkung von Gedankenreform und Gehirnwiische 

Oberblicken wir nun die Intellektuellen-Politik Maos von 1949 
bis heute, so stellen wir fest, daB die Menschen durch eine raffi
nierte Kombination von Appellen an Patriotismus, Angst, Idea
lismus, Herdentrieb, Lebenswillen dazu gebracht werden konnen, 
bestimmte Dinge zu tun und zu sagen und andere nicht zu tun 
und zu schweigen. Aber wird ihre Substanz, ja auch nur ihre 
Oberzeugung dadurch veriindert? Eine endgiiltige Antwort au£ 
diese Frage ist noch nicht moglich. Aber was wir bisher wissen, 
scheint zu besagen, daB Veriinderungen des Menschen nur fiir 
die Dauer dieser .Behandlung" und der unmittelbaren Nachwir
kungen auftreten. Die amerikanische Psychiatrie, die sich unter 
dem erschreckenden Eindruck des Verhaltens von US-Soldaten in 
koreani sch-chinesischer Gefangenschaft sehr intensiv mit diesem 
friiher wenig studierten Phiinomen befaBte, ist zu dem SchluB 
gekommen, daB die Gehirnwiische bei diesen keine anhaltende 
Veriinderung des Charakters oder der Personlichkeit zur Folge 
hatte. 64 Was die chinesischen Opfer der Gehirnwiische betrifft, so 
ist es hochst eindrucksvoll, aus dem oben erwiihnten Buch des 
amerikanischen Psychiaters Lifton zu erfahren, wie diese in der 
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Freiheit Hongkongs - der eine rascher, der andere laagsamer -
den starren Blick ins Nichts, den sogenannten "Tausendmeilen
blick" verloren und wieder normal wurden. 
Man soll · die Gehirnwasche nicht unterschatzen. Zur Erreichung 
taktischer Ziele karin sie sehr wichtig sein, . so etwa wenn untei
ihrem Druck amerikanische Kriegsgefangene wider besseres Wis
sen iiber rotchinesische Sender ihr Vaterland der Anwendung 
bakteriologischer W affen im Koreakrieg beschuldigten. Es mag 
auch sein, dafi bei einzelnen besonders Anfiilligen langwierige 
Schiiden zuriickbleiben. Aber dafi sich ein Volk durch Gehirn
wasche nicht so leicht umkrempeln lafit, auch das chiriesische 
nicht, das wissen wir seit dem Sommer 1957. Das haben wohl 
auch die Manner um Mao erkannt; Gehirnwasche als Massen
erscheinung ist nicht mehr zu beobachten. Das Vertrauen in die 
Zauberkraft der Gedankenreform ist einer offensichtlichen Er
niichterung gewichen. 
Es ist also mindestens eine unberechtigte Obertreibung, wenn der 
Historiker Riencourt ganz summarisch erkliirt, in China sei durch 
die Gehirnwiische .jedes unabhiingige Denken" ausgelcischt 
worden.65 Eher hat Lifton recht, wenn er die grofie Mehrzahl der 
chinesischen Intellektuellen von heute als .Anpasser" bezeichnet 
und iiber sie sagt: 

. Geschichtlich gesehen folgt der Anpasser einem seit langem be
stehenden Muster chinesischer lntellektueller: er akzeptiert den 
Dynastiewedisel als Tei) der Weltordnung, stellt seine Talente den 
neuen Herrsdiern zur Verfiigung und sieht irn [neuen] Regime 
Gutes und Sdiledites, aber weder genug Gutes, urn seiqe uneinge
sdiriinkte Zustirnmung, nod! genug Schlechtes, urn seim(fbedingungs-

- lose Opposition hervorzurufen." 66 

Freilich iibersieht Lifton, dafi bei friiheren Dynastiewechseln die 
Sonderstellung der Lizentiatenschicht, der damaligen Intellek
tuellen also, unerschiittert blieb (von Krisen- und Obergangs
zeiten abgesehen), da alsbald auch die neue Dynastie ein Biind
nis mit ihr einging und sie als geistig-politische Elite anerkannte, 
wiihrend die Kommunisten ihre eigene, durchaus unintellektuelle 
Elite aufgestellt haben. 
Mit Lifton dagegen mochte ich annehmen, daB die Erfolge der 
Gedankenreform anfiinglich, also etwa in den Jahren 1951 und 
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1952, am stii.rksten waren, dann aber zuriickgingen, und daB die 
Gedankenreform "dem Gesetz der abnehmenden Bekehrungen 
unterliegt". · Denn "~iederholte Versuche, denselbei'i Menschen _ 
zu iindern,' werden --eher seine Feindseligkeit erhohen, die aus 
dem Gefiihl, erstickt zu werden, stammt, als ihn von seinen ,fal
schen' Gedanken sii.ubern" .67 Von einem gewissen Punkt an emp
findet man die eigene Liige und V erstellung nicht mehr als un
moralisch, dann namlich, wenn man weiB, daB alle anderen 
ebenso liigen und sich verstellen. Liigen dieser Art beriihren den, 
def' sie ausspricht, nicht mehr, sie "laufen an ihm ab" und werden 
zu einer unverbindlichen Floskel, daher zwingen sie ihn auch nicht 
mehr zu dem Versuch, sich - wie das die Partei wollte - mit dem 
lnhalt des Gesagten innerlich zu identifizieren. 
Auf Grund der chinesischen Geschichte haben manche Beobachter 
erwartet, die lntellektuellen wiirden den Marxismus/Leninismus 
als eine Art Konfuzianismus ansehen und sich ihn ebenso wie 
friiher jenen zu eigen machen. Aber das ist nicht der Fall. Wir 
haben im ersten Teil unserer Darstellung gesehen, mit welcher 
Vehemenz sich die junge chinesische lntelligenz etwa seit Beginn 
des J ahrhunderts gegen "Konfuzius und Co." entschieden hatte. 
Das Chaos, in das sie nach der Trennung vom Meister geraten 
war, hatte zwar eine gewisse Bereitschaft hervorgerufen, sich 
einer neuen ldeologie zuzuwenden, um so mehr wenn diese durch 
fremdenfeindliche Parolen und den Kampf gegen den ii.uBeren 
Feind - Japan - an die patriotischen Gefiihle appellierte und 
dem Bediirfnis nach einer iiberschaubaren, alle Erscheinungen 
erklii.renden Lehre entgegenkam; so kam es zu den auffallen
den Anfangserfolgen der KPCh unter den lntellektuellen. Aber 
diese lntellektuellen, die sich nach der Jahrhundertwende der 
Erhebung des Konfuzianismus zur Staatsreligion widersetzt hat
ten 68; waren nicht geneigt, den fremden Marxismus/Leninismus 
als neue Staatsreligion zu akzeptieren, jedenfalls nicht, nachdem 
sie einmal erk;mnt hatten, daB er als totalitiire ldeologie noch 
ungleich groBere Anspriiche an die Menschen stellte, als es der 
Konfuzianismus je getan hatte, daB er sie geistig und seelisch 
vergewaltigte und entwiirdigte. Hier diirfte der stii.rkste Grund 
dafiir liegen, warum sich die- lntellektuellenpolitik Maos bisher 
als ein Fehlschlag erwies. 
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Mao hiilt viel von der Handarbeit fur Funktioniire 
In den Scherereien, die Mao mit den Intellektuellen erlebte, ist 
wohl auch eine der U rsachen dafiir zu sehen, daB er von ihnen 
(wie von den Funktioniiren) korperliche Arbeit verlangt. Auch in 
der Sowjetunion hates seit Lenins Tagen die sogenannten .Sub
b6tniki" gegeben (von Subb6ta, Sonnabend; also als - unbezahlte 
- Feiertagsarbeit zu verstehen) : Anpflanzung eines Stadtparks 
etwa oder iihnliche .Arbeiten, an denen sich jedermann, auch 
Studenten, Professoren und Funktioniire, beteiligen muBte. Aber 
sie dienten jeweils der Losung bestimmter Aufgaben und, von 
der friihesten Zeit abgesehen, nicht primiir einem erzieherischen 
Zweck; jetzt sind sie liingst aus der Mode gekommen. Auch die 
Entsendung von 'bewiihrten Parteileuten aufs Land durch Stalin 
und spiiter von Parteileuten und Spezialisten durch Chruschtschow 
geschah nicht, um ihnen die Achtung vor der Handarbeit beizu
bringen, sondern um mit Hilfe ihrer Dynamik und Disziplin die 
Umwandlung des Dorfes rascher voranzutreiben. In seinen Re
den zur Schulreform seit 1958 hat Chruschtschow zwar immer 
wieder verlangt, daB die junge Generation keine ausschlieBlich 
theoretische, sondern auch eine praktisch-handwerkliche Ausbil
dung erhalte, und er hat damit sehr wohl sozial-erzieherische 
Absichten verbunden. Aber auch er ist nicht auf den Gedanken 
gekommen, seine Minister, Generiile, Parteihiiuptlinge oder Ra
ketenforscher zur Kartoffelernte zu mobilisieren. 
In China wird diese Art' von Handarbeit bezeichnenderweise 
hsia-fang, das heiBt .nach unten schicken" genannt; hier werden 
alw in erster Linie Angehorige der Oberschicht, l »-,tellektuelle 
und Funktioniire in hoheren Stellungen, zwecks Hebung ihres 
ideologischen BewuBtseins zur praktischen Arbeit aufs Land oder 
in einen Betrieb geschickt. Vor allem nach den erniichternden Er
fahrungen mit den Intellektuellen in den Wochen der Kritik von 
1957 wurde das hsia-fang mit besonderem Nachdruck betrieben. 
Der Index des Obersetzungsdienstes im US-Generalkonsulat zu 
Hongkong enthiilt im November und Dezember 1957 insgesamt 
74 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel aus der rotchinesischen 
Presse dariiber.su In seiner Rede Anfang Mai 1958 erkliirte Liu 
Schao-tschi, leitende Funktioniire miiBten . ein Drittel ihrer Zeit 
in den ihnen unterstehenden Organisationen und unter den Mas-
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sen arbeiten". 70 In den J ahren 1958 und 1959 schickte man 
1,3 Millionen Junger lntellektueller fiir ein Jahr ~aufs Land. 
Offiziere muBten vo.riibergehend als Gemeine Dienst machen. 
Eine neue b.sia-fang=Kampagne setzte Anfang 1960 ein.71 Sie ist 
geradezu als Dauereinrichtung anzusehen. So wurden Anfang 
1961 7800 "Kader~ aus den Ministerien mobilisiert, um auf dem 
Lande die "vier Beteiligungen" (am Essen, W ohnen, Arbeiten, 
Ratschlagen der Bauern) zu praktizieren.12 
Die unterschiedliche Praxis in Moskau und Peking mag ihre Er
kliirung auch in der persiinlichen Geschichte der Fiihrer haben: 
Lenin und die Seinen saBen vor ihrer Machtergreifung zwei 
Jahrzehnte in der europiiischen Emigration, in den Bibliotheken 
und Cafes der westlichen Hauptstiidte, Mao aber und seine 
Kampfgefahrten ebensolang in den Bergen des Tschingkang, in 
den Hiihlen von Y enan. 
Der weise Meng-tse freilich ware mit Mao nicht einig gewesen. 
Als bekannt wurde, daB ein gewisser Reformer von den Fiirsten 
forderte, sie sollten, seinem Beispiel folgend, mit den Bauern auf 
den Acker gehen und selbst ihr Essen kochen, erkundigte sich 
Meng-tse, ob der Reformer denn auch selbst seine Kochtiipfe 
und Pflugscharen anfertige. Nein, hieB es, denn dann bliebe ihm 
nicht genug Zeit fiir die Landarbeit. Worauf Meng-tse erkliirte, 
genausowenig habe ein Fiirst, der sein Volk ordentlich regiere, 
Zei t fiir K iiche und Acker. 1s 

Der Platz des Sowjetdichters in Frost und Tauwetter 

Nach dieser Untersuchung des Verhaltens der Kommunisten zu 
den Intellektuellen insgesamt lohnt noch die niihere Betrach
tung des Teiles der Intelligenz, der - in der Sowjetunion wie in 
China - seinem Wesen nach einer Analyse am zugiinglichsten ist: 
der Schciftsteller; ihr Schicksal steht auch stellvertretend fiir das 
anderer Kiinstler.74 
Die russische Literatur vor der Herrschaft Stalins uriterschied 
sich stark von der vor-marxistischen in China. Ihr goldenes Zeit
alter hatte mit Puschkin (I 799-1837) begonnen und war mit 
Tschechows Tod (1904) zu Ende gegangen. Schon in seiner letz
ten Phase ·hatte die Abliisung der bei aller Vielfalt in sich ge
schlossenen russischen Klassik durch eine groBe Zahl von Schu-
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len und Richtungen eingesetzt, die - wie im iibrigen ' Europa -
von den Formalisten, Symbolisten und Dekadenten bis zu den 
Naturalist.en und "Sturmvogeln der Revolution" reichten und 
zahlreiche bedeutende Namen aufzuweisen hatten. Durch die 
Emigration gingen der innerrussischen Literatur manche Schrift
steller verloren ( von denen spiiter einige, darunter G6rki j, Ehren
burg und Alexej Tolst6j, wieder in die Sowjetunion zuriickkehr
ten). Die blieben - daswardiegroBeMehrheit -, setzten zuniichst 
die bisherigen Stilarten fort. Im ganzen lieB man sie in Ruhe, 
sofern sie sich nicht allzu offen auf die Gegenseite stellten, wie 
etwa der bedeutende Lyriker Gumilj6w, den die Bolschewiken 
1921 erschossen. 
Die Gleichschaltung begann bei den Schriftstellern - wie bei der 
Fachintelligenz - erst im Jahre 1928.75 Dabei berief man sich 
mit Vorliebe auf Lenins Worte: 

.Die literarische Tatigkeit ... darf iiberhaupt keine individuelle An
gelegenheit sein, die von der allgemeinen Sache des Proletariats un
abhangig ist. Nieder mit dem parteilosen Literaten! ... Die litera
rische Tatigkeit muB zu einem Teil [Hervorhebung bei Lenin] der 
allgemeinen proletarischen Sache, zu einem ,Radchen und Schriiub
chen' des einen einheitlichen, groBen sozialdemokratischen [im spa
tc;ren Sprac:hgebrauc:h: bolsc:hewistisc:hen] Mec:hanismus werden." 76 

Dieses Zitat Lenins aus dem Jahre 1905 bezog sich zwar auf jene 
Schriftsteller, die sich der Partei angeschlossen hatten,· aber es 
wurde unter Stalin, leicht abgemildert auch unter Chruschtschow, 
auf alle Dichter und Denker angewandt. Im Zeichen der zum 
Pr.inzip erhobenen "Parteilichkeit" durfte der sowjeti,rlche Autor 
bald nur noch im Stil des Sozialistischen Realismus schreiben. Er 
muBte das Leben .nicht einfach als ,objektive Wirklichkeit', son
dern als die Wirklichkeit in ihrer revolutioniiren Entwicklung" 
darstellen, "um die werktiitigen Menschen im Geiste des Sozia
lismus umzuformen und zu erziehen" .77 Das heiBt, er muBte eine 
Art von heroisierendem Naturalismus pflegen und Menschen 
schildern, die es in Wirklichkeit gar nicht gab, die aber dem Leser 
als Vorbild dienen sollten. Der 1934 gegriindete sowjetische 
Schriftstellerverband, dem jeder angehoren muBte, der gedruckt 
werden wollte, lieB niemand aus der Reihe tanzen. 
Die iiberragende Gestalt war immer noch der alte Gorkij, als 
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poeta laureatus der Sowjetunion •gefeiert, tief ungliicklich iiber 
den zunehmendei1 geistigen Terror, bis zu seinem Tode (nach 
offizieller Lesart: sein_er Ermordung von der Hand der "Partei
feinde") im'jahre 19'36. Manche Schriftsteller entzogen sich der 
ihnen unertriigli& gewordenen Wirklichkeit durch Selbstmord 
(wie Jessenin, Majak6wskij und Fadejew), manche gingen ins 
Ausland (wie Samjatin), viele wurden "liquidiert" (wie Babel), 
viele begaben sich in die innere Emigration (Pasternak vor al
lem) und viele kollaborierten ohne sichtbare Hemmungen (Ehren
burg an der Spitze). Unter dem Motto, daG jeder schreiben 
k8nne, wenn er nur wolle, ergoB sich cine triibe Flut von pseudo
literarischen Druckerzeugnissen iiber das Land, deren Autoren 
ihre Heldentaten an der Maschine oder auf dem Acker beschrie
ben. Die bedeutendsten Leistungen der revolutioniiren Literatur 
entstammten der Zeit, ehe der Sozialistische Realismus zum Ge
setz erhoben wurde: Furmanows "Tschapajew" (1923), Serafim6-
witschs "Eiserner Strom" (1924), Gladk6ws "Zement" (1925) un<l 
"Energie" (1933), Sch6lochows "Der stille Don" (1928/29/33) 
und "Neuland unterm Pflug" (1932). Am hochsten gepriesen, 
weil am besten in die Zielsetzung der Partei passend, aber lite
rarisch am schwiichsten war Nikolaj Ostr6wskijs Roman "Wie 
der Stahl gehiirtet wurde" (1932). 
Nachdem die Glcichschaltung erfolgt war, wurde die Sowjetlite
ratur immer diirrer und schematischer. Wiihrend des Krieges er
freute sic sich etwas gr8Berer Freiheit (die sie zur Vernachliissi
gung der sozialistischen, zur Betonung der patriotischen und so
gar privaten Themen ausniitzte), aber kurz nach. Kriegsende 
setzte, wie wir wissen, cine neue und scharfe Gleichschaltungs
welle ein (1946-1948). Stalins Tod brachte den Wendepunkt. 
Auch wenn die ersten Anzeichen des Friihlings, denen der eisige 
Frost widi, das "Tauwetter" (so der Titel von Ehrenburgs nach
stalinistischem Roman) immer wieder durch neue Kiilteeinbriiche 
(wie den Feldzug gegen Pasternak 1958/59) gefiihrdet· wurden, 
erkannte die Welt begliickt, daB unter der Asche der Stalin-Zeit 
der schopferische Funke am Leben geblieben war.78 

Wir erhalten also dieses Bild: Die russischen lntellektuellen be
fanden sich zum Zeitpunkt der Revolution von 1917 auf dem 
Wege zu weitgehender Angleichung an die des Westens; sie 
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wiinschten in erster Linie Freiheit fiir geistige Arbeit, .. fiir For
schen und Suchen, Lehren und Gestalten. Sie widersetzten sich 
daher damals und widersetzen sich bis zum heutigen Tage der 
von ihnen geforderten einseitigen Parteinahme. Seit Stalins Tod 
haben sie sich ein relativ weites Gebiet geistiger Bewegungsfrei
heit zu schaffen vermocht und dafiir dem Staat ihre patriotische 
Mitarbeit an der Starkung der Staatsmacht zur Verfiigung ge
stellt. Aus ihrer Mitte ist in den letzten Jahren immer sichtbarer 
etwas hervorgewachsen, was in hohem MaBe an die Intelligenzia 
des neunzehnten Jah.rhunderts erinnert, an jene Manner und 
Frauen, die sich als das Gewissen RuElands empfanden und ihre 
Aufgabe darin sahen, ohne Riicksicht auf die Machtigen dieser 
Ertle mutig und opferbereit fiir die Erniedrigten und Gedemiitig
ten einzutreten. 

Chinas neuere Literatur vor Mao - sozialkritisch, mit Linkstendenz 

In China war der Ausgangspunkt ganz anders gewesen. Der 
4. Mai 1919, von dessen Bedeutung fiir die politische und geistige 
Entwicklung Chinas schon die Rede war, brachte den abrupten 
Bruch mit der Vergangenheit, sogar mit der Sprache, die man 
energisch zu reformieren begann. Es folgten alsbald die ersten 
unsicheren Schritte auf dem Wege zu einer neuen Literatur, die 
ihr Vorbild nicht mehr in der eigenen Klassik, sondern in der 
zeitgenossischen Dichtung des Westens suchte. Was dabei her
auskam, war eine vorwiegend sozialkritische Prosa, die zunachst, 
was in Anbetracht der plotzlichen Obernahme fremder Stile nicht 
ver,wundern kann, groBe Unreife und Unbeholfenheit ~ igte. 
Lu Hsiin (1881-1936), der 1921 mit seiner Erzahlung .Die wahre 
Geschichte von Ah Queh" 79 (vom Untergang eines Chinesen, der 
dem Umbruch und Chaos nicht gewachsen war) an die Spitze 
der neuen Schriftstellergeneration trat, sprach fiir viele andere, 
als er im Vorwort zu einer Sammlung seiner Geschichten (1923) 
erklarte, er habe das Studium der Medizin aufgegeben und sich 
der Literatur zugewandt, da es wichtiger sei, den Geist der Chi
nesen umzuwandeln als ihren Korper zu heilen.80 Gleich ihm 
glaubten viele auf Reformen bedachte junge Chinesen, sie konn
ten - wie ihre Vorgiinger, die lntelligenzia im alten RuEland -
durch das Medium des Romans und der Erzahlung politische 
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-
ldeen ins Volk tragen. "Aus der literarischen Revolution wurde 
die revolutioniire Literatur." s1 
Was sich seit Beginn der zwanziger Jahre in der chin1:sischen Li
teratur vollzog, war-ein Aufstand fiir die Erniedrigten und Be
leidigten, gegell'- das Alte und Schlechte, das man als Einheit 
empfand, und vor allem gegen das traditionelle Familiensystem, 
das von der groBen Mehrzahl aller Autoren etwa so angegriffen 
wurde, wie wir dies bei Pa Tschins Roman "Die Familie" kennen
gelernt haben. Der beleidigte Stolz einer alten und bedeutenden 
Kulturnation, die zum Spielball der GroBmiichte geworden war, 
verschiirfte die Kritik an einem Gesellschaftssystem, das man als 
verantwortlich fiir solchen Niedergang betrachtete. Weithin be
stand die Neigung, das Bose nicht im Menschen selbst, sondern 
in den sozialen Verhiiltnissen zu sehen. Der Einzelne mag sich 
noch so anstrengen, er ist machtlos gegeniiber der erbarmungs
losen und schlechten Umwelt - das war der Sinn des unter dem 
Titel der englischen Obersetzung "The Ricksha Boy" (1938) im 
Westen weit bekannt gewordenen Romans von Lao Sche (geb. 
1898) und zahlreicher anderer Bucher der Zeit. Kein Wunder, 
daB in dieser Stimmung gerade die revolutioniire Literatur Rufi
lands viel gelesen und nachgeahmt wurde; es erschienen zahl
reiche Obersetzungen, darunter die aller oben genannten Sowjet
romane. Manche der chinesischen Schriftsteller lernten Russisch 
und betiitigten sich als Obersetzer, unter ihnen Pa Tschin. 
Als die Kuomintang nach 1927 zunehmend konservativ und re
formunlustig wurde und Tschiang Kai-schek schlieBlich auf der 
Suche nach einem geistigen Fundament in seiner (wenig iiber
zeugenden) Bewegung "Neues Leben" die Riickkehr zu Kon
fuzius empfahl, von dem sich die Intellektuellen eben erst mit 
solchem Nachdruck gelost batten, da riickten die Schriftsteller im
mer w_s:iter nach links; bei Marx, bei der bolschewistischen Revo
lution, beim ersten Fiinfjahrplan Stalins glaubten sie Ansporn, 
Vorbild und Heimat zu finden. Lu Hsiin, der seine traurig
grotesken Erziihlungen iiber das diistere Los der kleinen Leute 
des groBen China in einem Stil zwischen G6gol und Gorkij ver
faBte und sich zu Recht auch den Schriftstellernamen "Der Bittere" 
(= gorkij) hiitte zulegen kii,men (er war sogar noch bitterer als 
Gorkij, da er sich zusiitzlich der Satire bediente), bekannte sich 
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seit 1929 als Kommunist, auch wenn er der Partei µie .beitrat. 
Nach seinem Tode wurde Lu Hsiin von den chinesischen Kom
munisten, ebensowie der im gleichenJahrverstorbene Gorkij von 
den russischen, zu einem Heiligen der Revolution erhoben; an sei
nem Portriit wurde· so lange herumretuschiert, bis es dem Gor~ 
kijs tiiuschend iihnlich sah. Wie in russischen Schulen allenthal
ben Gorkijs Bild hiingt, so fand ich in chinesischen Schulklassen 
das Portriit des Lu Hsiin (oft neben dem Gorkijs), und wie jeder 
Besucher Moskaus in den Gorkij-Park gefiihrt wird, waren die 
Lu Hsiin-Parks das erste, was man mir 1957 in Tsingtao und 
Schanghai zeigte. I~ Wirklichkeit war Lu Hsiin - auch wieder 
wie Gorkij - viel mehr Humanist als Kommunist und auch mehr 
Kiinstler als Propagandist .• Gute literarische Werke", erkla rte er, 
.sind nie auf anderer Leute Befehl geschrieben worden." 82 

Die Schriftstellerin Ting Ling (1907) trat 1931 der KPCh bei. Im 
gleichen Jahr wurde ihr Mann, gleichfalls Kornmunist, von 
Tschiangs Polizei verhaftet und dann hingerichtet; auch sie selbst 
hefand sich liingere Zeit in Haft. Etwa zur gleichen Zeit wurde 
Mao Tun (1896), der nach Lu Hsiins Tode zurn fiihrenden korn
munistischen Autor aufriickte, Mitglied der KPCh. Andere 
Schriftsteller, die ihre Arbeit dem Kornrnunisrnus weihten, waren 
die uns schon bekannten Lao Sche und Pa Tschin, ferner Hsiao 
Tschiin (1908), der durch seinen Kriegsroman .Dorf im August" 
(1942) beriihrnt wurde. 
Aber rnanche Dichter blieben auBerhalb des kornrn~nistischen 
Stromes, ein kleinerer Pr.ozentsatz freilich als in RuB!and. Die 
Wohl bedeutendste unter ihnen, Tschang Ai-ling, in Arnerika als 
Eileen Chang bekannt, deren friiheste Erziihlungen1ith wiihrend 
des Krieges in Schanghai in der von mir herausgegebenen Zeit
schrift "The XXth Century" auf englisch veroffentlichte, erni
grierte 1952 und machte sich einen internationalen Namen, vor 
allem mit einem realistischen, aber nicht propagandistischen Ro
man iiber die ersten Jahre der kommunistischen Herrschaft, der 
unter dem Titel .Naked Earth" auch auf englisch erschien.B3 Lin 
Yutang, der Romancier und Essayist, der bei uns - auf Grund 
seines Buches .Mein Land und mein Volk" - bekannteste zeitge
nossische Schriftsteller Chinas, der kiirzlidt rnit einem Band iiber 
seine religiosen Erlebnisse (audt ins Deutsdte iibertragen) erneut 
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an die tJffentlichkeit tratB4, hatte China bereits in den dreifiiger 
Jahren verlassen. Sogar einen "Dekadenten" hatte die chinesische 
Literatur aufzi:iweisen: )'ii Ta-fu (1896-1945), der. in d~n zwan
ziger Jahren das Geschlechtliche in seiner psychologischen Bedeu
tung fiir die moderne Dichtung Chinas entdeckte. Das literarische 
Leben auf Taiwan leidet, dies sei ergiinzend hinzugefiigt, dar
unter, daB das Regime Tschiang Kai-scheks, vim historisierenden 
W er ken abgesehen, nur ausgesprochen antikommunistische Ver
iiff entlichungen wiinscht. 

Gleichschaltung im Zeichen Maos 

Einen Vorgeschmack dessen, was ihnen bevorstand, erhielten die 
im kommunistischen Lager stehenden Schriftsteller 1942, als Mao 
ihnen, in seiner Reaktion auf einige freiheitliche Regungen, durch 
mehrere Vortriige in Y enan eine literarische Sprachregelung er
teilte, die sich von der in der Sowjetunion iiblichen nicht unter
schied und auf die drei Forderungen hinauslief: Die Literatur 
habe der Politik zu dienen; sie miisse in erster Linie fiir die Um
erziehung des Volkes im kommunistischen Sinne wirken; sie solle 
ihre Direktiven von der KPCh empfangen. Auch hier kam wieder 
jene bereits erwiihnte Hafiliebe Maos gegeniiber den Intellek
tuellen zum Vorschein, am deutlichsten in dem folgenden Ab
schnitt einer Rede, der bezeichnenderweise in dem spiiter in 
seinen Werken abgedruckten Text der Rede fehlt. Die Arbeit der 
Literaten, sagte Mao, sei sehr einfach, und fuhr dann fort: 

.Im Vergleic:h dazu ist die Aufgabe eines Koc:hs, der eine Mahlzeit 
bereiten muB, sc:hwierig. Um etwas EBbares zu produzieren, muB er 
Holz, Reis, 01, Salz, Sauce, Essig und andere Dinge verwenden. Das 
ist sic:herlic:h nic:ht einfac:h, und eine gute Mahlzeit zu koc:hen, ist 
erst rec:ht sc:hwierig ... Wenn zuviel Feuer ist, verbrennt das Essen, 
wenn 7,Pviel Essig, wird es sauer (GeHic:hter). Kochen und Mahlzeiten 
bereiten ist wahrlic:h eine der Kiinste. Wie aber steht es mit der 
Biic:herkenntnis? Wer nic:hts anderes tut als lesen, der brauc:ht nur 
drei- bis fiinftausend Sc:hriftzeichen zu kennen, ein Worterbuch nach
zuschlagen, irgendein Buch in der Hand zu halten, und schon er
niihrt ihn das Volk. Dann kann er zufrieden mit dem Kopf nicken 
und vor sic:h hin Jesen. Biic:her haben keine Beine; man kann sie 
offnen oder sc:hlieBen, wie man will; es gibt nic:hts Einfac:heres in 
der Welt, und es ist einfac:her als eine Mahlzeit zu koc:hen und vie! 
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einfacher als ein Schwein zu. schlachten. Der Koch muil das Schwein 
fangen . . . Das Schwein quiekt (Geliichter). Ein Buch, das auf einem 
Tisch Jiegt, kann weder davonlaufen noch quieken (Geliichter). Man 
kann mit ihm machen, was man will. Gibt es etwas Einfacheres?" 85 

Schon damals hatte M~o das Moskauer Schlagwort iibernommen, 
als er sagte: "Wir sind fiir den sozialistischen Realismus." so Zu 
dieser Zeit machten sich bei manchen Schriftstellern in Y enan 
die ersten Anzeichen de.r Desillusionierung bemerkbar. Aber noch 
war Krieg, und es bestand -wie gleichzeitig in der Sowjetunion -
die Moglichkeit, die ins Wanken geratene kommunistische Li
nientreue durch militanten Patriotismus zu ersetzen. Erst nach 
Kriegsende wurde der bereits genannte Hsiao Tsiin gemailregelt; 
er hatte sich auf Grund eigener Erlebnisse in der Mandschurei 
kritisch iiber die Sowjets geiiuBert und wurde zur Zwangsarbeit 
in eine Kohlengrube geschidct. 87 

Im Juli 1949, also noch einige Wochen vor der offiziellen Griin
dung der Chinesischen Volksrepublik, holte man in Peking iiber 
achthundert Schriftsteller und Kiinstler zusammen. Sie wurden 
von Mao Tse-tung, Tschou En-lai und anderen nachdriidclich er
mahnt, von nun an ihre Kunst our im Geiste des Kommunismus aus
zuiiben. Aber das war noch in den Flitterwochen des neuen Regi
mes, als dieses glaubte, alle Schriftsteller Chinas mit wenigen Aus
nahmen geschlossen hinter sich zu haben und diese Ausnahmen 
durch Umerziehung in kurzer Frist hinter sich bringenzu konnen. 

Auch in China Ankliinge an die stalinistische Kulturpolitik 

Beginnend mit dem Herbst 1954 verschiirften sich /ifon und 
Tempo des Kampfes um die Gefolgschaft der Schriftsteller; ihre 
kritischen Federn waren erwiinscht und daher einigermaBen un
abhiingig gewesen, solange sie den Feind - Tschiang oder die 
Japaner - angegriffen hatten; jetzt aber war Kritik nicht mehr 
gefragt; sie sollten ausschlieBlich das Loblied des neuen Regimes 
sin gen. Die Verschiirfung fiel zusammen mit jener Phase der In
tellektuellenpolitik Maos, die wir oben als die vierte eingeordnet 
haben. Es begann mit einer heftigen Auseinandersetzung um den 
Roman .Der Traum der roten Kammer", den die Parteiideologen 
im Gegensatz zu den Literaturhistorikern der alten Schule als 
vorwiegend sozialkritisches Werk sehen wollten, und mit dem 
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Angriff gegen den marxistischen, aber zu selbstiindigem Denken 
neigenden Essayi"sten Hu Feng (einen alten Freund Lu Hsiins), 
als dieser sich nach l~nger und enger Zusammenarbeit mit den 
Kommunisteh gegen deren geistige Tyrannei zu wehren begann. 
Im Friihsommer l-955 veroffentlichte die Pekinger Volkszeitung 
169 personliche Briefe, die Hu Feng im Laufe der Jabre an 
Freunde und Mitarbeiter geschrieben batte und die nun von den 
Empfiingern batten abgeliefert werden miissen; sie enthielten 
zahlreiche bittere Bemerkungen iiber die Partei und ihre Bonzen. 
Hu Feng kam - angeblich wegen Spionage - ins Gefiingnis.88 

In der Sowjetunion niiherte sich damals das Tauwetter schon 
seinem ersten Hohepunkt. 
Das niichsteOpfer warTingLing. Auch sie - eine impulsive Frau, 
der man intime Beziehungen zu mehreren fiihrenden Kommunisten, 
darunter dem Heerfiibrer PengTe-huai,nachsagte-battel942 in 
Y enan den engen kommunistischen Dogmatismus als liistig empfun
den, war dann aber auf die Generallinie eingeschwenkt, batte 1949 
das Paradestiick eines kommunistischen Propagandaromans "Sonne 
iiber dem Sangkan-FluB" mit bemerkenswert brutalen Schilde
rungen der Landreform veroffentlicht und dafiir 1951 einen 
Stalin-Preis erbalten. Aber sie konnte sich nicht an die ode 
Gleichschaltung gewobnen. Vom Sommer 1955 an war sie Ziel
scheibe erbitterter Parteikritik, zuniichst hinter verschlossenen 
Tiiren. Im Zeichen der Hundert Blumen kam es sogar zu einer 
kurzen Entkrampfung. Als aber im Sommer 1957 die Partei ibren 
Schlag gegen die freimiitigen Kritiker der vorausgegangenen 
Wochen fiibrte, da brach das Unwetter erneut und diesmal of
fentlich fiber Ting Ling und ibre Freunde herein: sie wurden als 
Feinde "entlarvt", die angeblich eine Verschworung gegen die 
Partei inszeniert batten; man deutete sogar an, Ting Ling habe 
in den- d,reiBiger Jabren fiir Tschiang Kai-scheks Gebeimpolizei 
gearbeitet. In mehr als zwei Dutzend Sitzungen, zu denen zahl
reiche Schriftsteller als Zuschauer kommandiert wurden,- lief der 
HexenprozeB ab, an Stalins Schauprozesse gemahnend; er endete 
mit dem AusschluB aller Beklagten aus der Partei. 
Der Mann, in <lessen Zustiindigkeit es fiel, die Schriftsteller bei 
der Stange zu balten, bieB Tsmou Yang; schon seit den dreiBiger 
Jahren betiitigte er sich als literarischer Einpeitscher, um dann bis 
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zum Stellvertretenden Propagandadirektor im ZK der ·KPCh 
aufzusteigen. Das Instrument der Oberwachung und Beeinflus
sung der .Dichter in Uniform" warder - dem sowjetischen nach
gebildete _: Schriftstel_lerverband, mit demselben Tschou Yang als. 
antreiberischem Vizepriisidenten. Die AuBerungen dieses Mannes 
iiber Literatur, der er lediglich die Funktion der Propaganda 
zubilligte, liegen auf derselben Linie wie die der literarischen 
Funktioniire und lnqµisitoren im RuBland der Stalin-Zeit. Es 
durfte nur schwarz-weiB gemalt werden; die Kommunisten- muB
ten edel und fehlerfrei sein (von seltenen und mutig iiberwunde
nen Anfechtungen abgesehen) und die Feinde von abgrundtiefer 
Bosheit; ihnen durfte nicht einmal die leiseste Abweichung vom 
Wege der konstariten Teufelei zugebilligt werden. Psychologische 
Feinarbeit war unerwiinscht; man brauchte stereotype Gestalten -
den Grundbesitzer, den Funktioniir, den Soldaten . 

• Produktionsromane" mit Liebe als Arbeitsansporn 

Wie in der Sowjetunion wollte man in erster Linie .Produktions
romane" und schickte daher (und schickt heute noch) die Dichter 
in die Fabriken und aufs LandB9, ermahnt man die Schriftsteller 
vergeblich, sie sollten in ihren Werken lebenswahre .positive 
Helden" hervorbringen. Und wie in der Sowjetunion in der Pe
riode des literarischen Terrors Stalins herrscht auch in China die 
Friedhofstille der Gleichschaltung. Aber in der UdSSR sind we
nigstens Erziihlungen aus der Mode gekommen wie .Die Hoch
zeit" von Tschou Li-po; deren Pointe ist niimlich, daB die Braut 
bei.der Hochzeit den Brautigam zum Arbeitswettbew~b heraus
fordert und dieser bei der Feier fehlt, weil ihm noch eine dringende 
Arbeit im Betrieb eingefallen ist, was beides als vorbildlich hin
gestellt wird.90 Eine leichte Entkrampfung macht sich seit Ende 
1960 bemerkbar; freilich aus einem betriiblichen Grunde: Erniih
rungslage und Stimmung sind so schlecht, daB die Partei es offen
bar fiir richtig halt, einige kleine Ventile zu offnen.91 

Am Gesamtbild der Folgen von Maos Kulturpolitik iindert sich 
dadurch nichts. Wiihrend dem toten Lu Hsiin Denkmiiler errich
tet wurden, waren seine engsten Freunde und Gesinnungsgenos
sen zum Schweigen verurteilt. Von den anderen war Mao Tun 
Kultusminister geworden und damit verliingerter Arm der Par-
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tei sowie BoB der Schriftsteller; er verwaltete mehr, als daB er 
schrieb. Tschin Tsclrnng-schu, Autor des bedeutenden _Romans 
"Die belagerte _Stadt" (19~ 7), trat nach langem Schweigen erst 1958 
wieder hervor - aber mit einer Anthologie von Gedichten aus der 
Sung-Dynastie, die init zahlreichen Mao-Zitaten eingeleitet war. 
Schi To (1908), der den erfolgreich·en Roman "Die Heirat" (1947) 
geschrieben hatte, schwieg. Pa Tschin war verstummt; sein letzter 
groBer Roman "Kalte Nachte" war schon 1946/47 erschienen. 
Schang Tsung-wen (1902), vor allem durch Kurzgeschichten und 
Novellen bekannt, unternahm einen Selbstmordversuch. 
Unter den Autoren der Kampfzeit hatte sich nur einer, wenn 
man dem Schein glauben darf, prachtig zurechtgefunden: Lao 
Sche. Er produzierte eine Menge parteiamtlich gepriesener, fla
cher Theaterstiicke im Stil des Sozialistischen Realismus und war 
- wie Tschou Yang - Vizeprasident des Schriftstellerverbandes. 92 

Sogar der fleiBige Kuo Mo-jo (1892), der sich seit 1924 zum Mar
xismus bekannte und eine fiihrende Rolle im kommunistischen 

. Literaturbetrieb spielte, ohne allerdings eigene literarische Werke 
von bleibendem Wert zu schaffen (doch stammt von ihm eine 
sehr hoch bewertete Obersetzung des "Faust"), und der es bis 
zum Direktor der Akademie der Wissenschaften und zum Pra
sidenten des "Verbandes der Literatur- und Kunst-Arbeiter" ge
bracht hat, macht nicht den Eindruck, als fiihlte er sich in seiner 
Haut wirklich wohl; in den Tagen der Hundert Blumen hat auch 
er seine kritische Haltung nicht zu verbergen vermocht; damals 
kritisierte er die Eingriffe der Partei in die Forschertatigkeit der 
Gelehrten.93 So gilt noch das Wort eines klugen lnders, der im 
AnschluB an einen Besuch in China Anfang der fiinfziger Jahre 
schrieb: 

"Zurn erstenmal erfuhr ich, was ich seit vielen Jahren ahnte, aber 
niemaJsuerlebte. Wenn der Leib hinter Gefiingnismauern eingeker
kert wird, ist es erniedrigend; noch weit emiedrigender aber ist es, 
wenn der Geist mit unsichtbaren Ketten gefesselt wird. Iii einem 
demokratischen Augenzeugen ruft ein solcher Anblidc einen Schmcrz 
und einen Eke! hervor, die schwer zu beschreiben und zu iiberwin
den sind." 9' 

Besser als die Leute der ersten Garnitur vermochten die der 
zweiten einen Platz im kommunistischen Staat zu finden, Schrift-
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steller etwa wie Ai Wu, der sich unverdrossen daran mai:hte; die 
sowjetischen Autoren nachzuahmen, und fiir eines seiner Werke 
sogar, mit leichter Anderung, den Titel des Romans von Ostrow
skij iibernahm, indem 1;:r es .Die Hartung des Stahls" nannteo5, 
oder Tsao Ming, der f~r seinen Roman ,den Titel von Gladkows 
.Energie" entlehnte.uo 

Preisgedidzt : Alles ist rot 

Im iibrigen bemiihten sich die Literaturfunktioniire um die For
derung neuer linientrelier Autoren wie etwa des Tschao Schu-li, 
der in seinem Roman . San-Ii Wan" (1956) die Kollektivierung 
besang. In diesen Kreisen wird die Aufgabe der Literatur - wie 
die Produktion von "'Kohle oder Eisen - ausschlieBlich unter dem 
Gesichtspunkt der Quantitiit und des Nutzens fiir den Staat ge
sehen. Wie in der Sowjetunion unter Stalin die Begriffe der ln
dustrialisierung auf die Literatur angewandt wurden, dieSchrift
steller .Ingenieure der menschlichen Seele" hieBen und der Ruf 
nach einem .Magnitostroj [so hieB das neue lndustriegebiet am 
Osthang des Ural] der Literatur" ertonte, so geschah es nun 
auch in China: Nach der Verkiindigung des GroBen Sprungs 
(1958) verpflichteten sich die Schanghaier Schriftsteller, innerhalb 
von zwei Jahren dreitausend literarische Werke zu produzieren! 
Bald hatten sie ihren Plan weit iibertroffen: An einem einzigen 
Abend .produzierten" dreitausend Schanghaier Arbeiter und 
Soldaten dreitausend Gedichfe und dreihundertsechzig Lieder; 
unter den Ausgezeichneten befand sich ein .Held der Arbeit", 
der in einem einzigen Jahr die Norm fiir siebzehn Jahu"t erfiillt 
hatte: Sein Preisgedicht, Ode an die rote Sonne, lautete so: 

Wenn der Vorsitzende Mao kommt, 
leuchtet der Osten rot. 

Alles gedeiht, 
die Erdc ist rot. 

600 Millioncn, strahlcnd wic Pfingstrosen, 
j eder ist rot. 

Alle unsere schonen Berge und Fliisse 
sind fiir immer rot. 

lnzwischen hat Schanghai allein iiber fiinf Millionen Gedichte 
hervorgebracht. u1 
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Die chinesischen Intellektuellen insgesamt batten unter den Me
thoden Maos nidit weniger zu leiden als ihre Gesinnu_ngsgenos
sen in der SowjetunioI.J.. Aber die besonderen Quiilereien, denen 
sie ausgesetzt waren, .. hatten - paradoxerweise .,... ihre Ursache 
darin, daB Mao - i m Vergleich zu Stalin - einen tieferen Respekt 
vor dem Geist empfand und auch einen groBeren Optimismus im 
Hinblick auf die "Erlernbarkeit" des Marxismus/Leninismus 
hegte; in beiden mochte ich ein chinesisches Erbteil sehen. 
Sonst unterscheidet sich die maoistische Epoche der chinesischen 
Literatur kaum von der stalinistischen in RuBland. Bleibt die fiir 
das Schicksal Chinas und der Welt entscheidend wichtige Frage: 
W erden sich nach dem Ende des Maoism us in China ebenso wie 
nach Stalins Tod in RuEland Anzeichen eines neuen Friihlings 
bcmerkbar machen? Niemand kann dies heute sagen. Man kann 
nur hoffen, daB dies der Fall sein wird, und diese Hoffnung dar
auf stiitzen, daB in der Phase der Hundert Blumen alsbald nicht
kommunistische, mit den Problemen des Menschen ringende 
Werke auftauchten - wie etwa die Erziihlung (eines bis dahin 
unbekannten Autors) "Ein neuer junger Mann kommt in die 
Organisationsabteilung", in der die Desillusionierung eines gliiu
bigen jungen Parteigenossen durch die biirokratische Wirklich
keit des kommunistischen China dargestellt wurde und die ein
tausenddreihundert Leserbriefe zur Folge hatte.98 Optimisten 
mogen daraus die Zuversicht schopfen, daB sich in einer nach
maoistischen Epoche - wie in der Sowjetunion heute - noch viele 
andere "neue junge Manner" zu Worte melden werden. 

* 
Die chinesischen Kommunisten haben sich also gegeniiber alien 
vier niiher betrachteten sozialen Schichten des Landes (Arbeitem, 
Bauerri, .Bourgeoisie, Intellektuellen) anders verhalten als die 
russischen. Die Griinde fiir diese Verschiedenheit fanden wir - in 
der chinesischen Tradition, in der historischen Situation Chinas 
zum Zeitpunkt des Umbruchs, in der Person Maos und in dem 
relativ langsarnen Ablauf der Revolution. Wiihrend Lenin inner
halb weniger Monate von einem im Ausland lebenden, in Rufi
land praktisch unbekannten kuBenseiter zum Herrn iiber das 
russische Reich aufstieg, war die KPCh schon als Partner Sun 
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Yat-sens ein Vierteljahrhundert vor ihrem Sieg maBgeblich an 
der Leitung des Landes beteiligt, beherrschte sie auch nach dem 
Verlust dieser Stellung weite Gebiete mit Millionen von Be
wohnern, besaB sie rund zwei Jahrzehnte lang eine eigene schlag- · 
kriiftige Armee und erfreute sich als Vorkiimpfer gegen den japa
nischen Landesfeind einer breiten Sympathie in dem durch den 
japanischen Angriff zu gliihendem Patriotismus entflammten chi
nesischen Volk. Nach dieser langen Anlaufzeit war der Sieg der 
KPCh im Jahre 1949 so vollkommen, daB dem Land ein Biirger
krieg erspart blieb, wie er die Sowjetunion noch Jahre nach Le
nins Machtantritt erschiitterte und ausblutete. Das Ausbleiben 
eines Biirgerkrieges nach der Machtergreifung hat in China - wie 
in den kommunist1schen Staaten Osteuropas - auch die Erhaltung 
der Vielparteien-Fassade sicherlich erleichtert. 
Fragt man, was Mao in den zwanzig Jahren seiner Hinterwiild
lerherr~chaft vor allem lernte, so sollte man annehmen, die Ant
wort hieBe: den Partisanenkrieg und die Kenntnis der biiuer
lichen Mentalitiit. DaB Mao vom Kriegfiihren etwas versteht, hat 
er in Korea bewiesen; an seinem Verstiindnis fiir die Bauern da
gegen muB man seit dem Volkskommunen-Sturm im Sommer 
1958 zweifeln. Von den drei Volksschichten, mit denen er vor 
seinem Sieg weit weniger als mit den Bauem zu tun hatte, hat 
er nach 1949 iiberraschenderweise die Bourgeoisie am geschick
testen und erfolgreichsten behandelt, wiihren<l ihm die lntellek
tuellen die relativ groBten Schwierigkeiten bereiteten. Am wenig
sten wissen wir iiber die Volksschicht, als deren Exponent sich 
Mao-und die KPCh stiindig hinstellen: die Arbeitersclilft. Auch 
das im Unterschied zur Sowjetunion, wo - jedenfalls wiihrend 
der ersten anderthalb Jahrzehnte der Herrschaft der Kommuni
sten - kein Zweifel daran bestand, daB die Partei in der Arbei
terschaft ihre stiirkste Stiitze hatte. 



8. Kapitel 

DIE PA_RTEI UND IHR STIL 

Die Vorstellungen der Bolschewiken iiber den Erwerb 
der Macht in Rufiland waren weit klarer gewesen als 
die iiber deren Gebrauch, zudem hatten sie den Biir
gerkrieg und fremde lnvasionstruppen im Lande, sie 
hatten einen (seit 1922) schwerkranken Fuhrer und 
durchlebten nach dessen Tode (1924) jahrelange Dia
dodzenkiimpfe. lhren eigentlidzen Stil /and ihre Wirt
sdzafls-, Staats- und Kulturpolitik erst, nadzdem Sta
lin triumphiert und das Land (1928) in die Epodie 
der Fiinfjahrpliine getrieben hatte. Was immer Chru
schtschow iiber Stalin sagen mag - die Sowjetunion 
ist auch heute weit mehr von Stalin als von ihm selbst 
oder von Lenin gepriigt, und Mao wiederum hat mehr 
von Stalin als von Lenin oder gar von Chruschtschow 
iibernommen. Was - au/Jerhalb des ldeologischen -
eindeutig von Lenin stammt, ist das Fundament zur 
Erringung und Bewahrnng der Macht - die Kommu
nistisdze Partei. Aber audz deren Stil hat sidz seit 
Lenin gewandelt - sogar in Rufiland, erst redzt in 
China. 

Lenins Organisation der V erschworer 

Seit Marx beteuem die Kommunisten standig, das Proletariat sei 
Avantgarde und Trager der revolutionaren Entwicklung. Aber 
die Manner, welche in RufHand und China die Revolution an
fiihrten, waren in ihrer iiberwaltigenden Mehrheit keine Prole
tarier. Lenin machte kein Geheimnis daraus; schon 1902 forderte 
er in seiner SchriJt "Was tun?" anstelle einer Arbeiterbewegung 
oder einer Partei im iiblichen Sinne des Wortes eine aus "Berufs
revolutionaren" gebildete "Verschworerorganisation" - "einerlei, 
ob es ein Student oder Arbeiter versteht, sich zum Berufsrevolu
tionar zu entwickeln".1 Ein Jahr spater, auf dem Zweiten Par
teikongreB der russischen Sozialdemokraten, setzte er fiir sich 
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und seine Anhanger (sie bildeten auf diesem KongreB die Mehr
heit = bolschinstw6, daher Bolschewikf) gegen die gemiiBigteren 
"Minderheitler" ( = Menschewikf) diesen Standpunkt durch. 
Schon vor Lenin waren die treibenden Kriifte in den revolutio
naren Gruppen des Za~enreichs vorwiegend lntellektuelle gewe
sen, unter ihnen viele Studenten. Aber erst Lenin gab die ideo
logische Begriindung fiir das Paradox, daB die von Marx vor
ausgesagte proletarisch~ Revolution vornehmlich von Nichtpro
letariern gefiihrt wurde. Er hatte zu seinem Arger festgestellt, 
daB sich die wirklichen- Arbeiter unter den politisch Aktiven in 
erster Linie verpflichtet fiihlten, fiir die Verbesserung des Loses 
ihrer Kameraden einzutreten, etwa durch Aufbau der Gewerk
schaften und Lohrikampfe. Diese Art von Auseinandersetzung 
geiBelte der ungeduldige Lenin, dem es vor allem um politischen 
Umsturz und Erringung der Macht ging, als "Okonomismus", 
"Tradeunionismus" (vom englischen Wort fiir Gewerkschaften), 
sogar als "Schwanzismus" ("chwostism" vom russischen chwost = 
Schwanz), da die Verfechter einer solchen prosaischen Schritt-fiir
Schritt-Politik seiner Meinung nach nicht, wie er wollte, den 
Kopf der Revolution bildeten, sondern den Schwanz. Alles, was 
es an Unzufriedenheit im Zarenstaat gab - bei den Arbeitern, 
aber auch unter allen anderen sozialen und nationalen Grup
pen -, das wollte Lenin auf die Miihle seiner Revolution leiten; 
die Fiihrung der Revolution aber beanspruchte er fiir sich und 
seinesgleichen. 
In der ersten Garnitur der Manner, die die Oktober-Revolution 
von .1917 vorbereiteten und lenkten, befand sich kein ~ inziger, 
der aus dem Arbeiterstand hervorgegangen ware. Von denen, 
die 1m Lauf des Biirgerkriegs in die ·Parteifiihrung aufstiegen 
und sich dort zu halten vermochten, kam nur W oroschilow aus 
proletarischem Milieu. Die meisten stammten aus dem Biirger
tum, manche auch aus dem niederen Adel, und waren auf dem 
Wege iiber den Schmelztiegel der im ersten Teil dieses Buch es dar
gestellten Intelligenzia zur Partei gekommen. Der einzige Bauer, 
der ein hohes Amt bekleidete, aber nicht zum innersten Machtzen
trum gehorte, KaHnin, sollte durch seine Existenz die Bauern 
davon iiberzeugen,· daB man sie nicht vergesse. Die wirklichen 
Fiihrungsgremien waren eine Domane der auf die Partei einge-
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schworenen, durch die revolutioniiren .Hochschulen" des zaristi
schen Gefiingnisses und der sibirischen Verbannung gegangenen, 
praktisch klass.enlosen, _gewiB nicht proletarischen Benifsrevolu
tionare, die nie als einfache Arbeiter ihr Brot verdient hatten. 

Apparatschiki - kier wie dort 

Wer sich die wichtigsten Gremien in der UdSSR ansieht, vor al
lem das 1917 gegriindete Politburo (1952 in Priisidium umbe
nannt}, der wird feststellen, daB sich in den letzten fiinfzig Jah
ren iii dieser Hinsicht nichts geiindert hat. Auch als Stalin die 
erste Garnitur der Revolutionsfiihrer umgebr~cht hatte und neue 
Manner nachriicken lieB, waren diese keine Arbeiter. Freilich 
waren sie auc:h, da ja die Revolution zu Ende war, nicht mehr als 
Berufsrevolutionare zu bezeichnen. An deren Stelle war der Typ 
des Funktioniirs getreten, fiir den sich der treffende Name Appa
ratschik eingebiirgert hat, des Mannes also, der seine Karriere 
innerhalb des Parteiapparates macht. Unter den Apparatschiki 
waren zwar anfangs viele, die aus dem Proletariat stammten, 
aber der Anteil der neuen Intelligenzia nahm rapide zu; wiih
rend 1930 auf dem XVI. Parteitag erst 22,9 Prozent der Dele
gierten eine Oberschul-, hohere Fachschul- oder/und Hochschul
bildung besaBen, waren es 1952 auf dem XIX. Parteitag bereits 
deren 85,2 und 1961 (XXII. Parteitag) allein 72,8 Prozent Absol
venten hoherer Fachschulen und Hoc:hsc:hulen.2 Einer der Ap
paratschiki, die sich noc:h etwas .Proletarisches" bewahrt bat
ten, war Nikfta Chruschtsch6w, der in seiner Jugend Dorfhirt und 
Arbeiter gewesen war; er wurde daher von den Angehorigen der 
neuen Obersdiicht - wie ich das 1959 in Moskau selbst horte -
spottisch und zugleich etwas argwohnisch als .Ietzter Proletarier" 
(poslednij proletarij) bezeichnet. 
In China. war die Entwicklung iihnlich, doch wies sie einige ab
weidiende Nuancen auf. In den revolutioniiren Gruppen, die als 
Vorliiufer der spiiteren Kommunistisc:hen Partei Chinas anzu
sehen sind, betiitigten sic:h vorwiegend Professoren und Studen
ten, wobei die in Asien dem Lehrer gezollte Verehrung beson
dere Loyalitiitsverhiiltnisse sdiuf. Nach der Griindung der Par
tei ( I 921) :verstiirkte sich zwar- der Anteil der Nichtakademiker 
in der Fiihrung etwas, aber aus der Arbeiterschaft kam nur eine 
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kleine Minderheit. Diese schrumpfte weiter zusammen, 'als sich 
jene Schwerpunktverlagerung des Kampfes aus den GroBstiidten 
in die Provinzen ergab. Eine Untersuchung der kommunistischen 
Fiihrungsschicht zu Beginn der vierziger Jahre zeigte folgendes 
Bild: Nur siebzehn Prozent lieBen sich bei groBter Dehnung des 
Wortes als Proletarier --bezeichnen; siebzig Prozent waren lntel
lektuelle aus nichtproletarischen Familien3 ; die alte chinesische 
Tradition, wonach sich ... die Fiihrung von Bauernaufstanden oft 
in der Hand von lntellektuellen befand, verwirklichte sich also 
auch in der kommunistischen Revolution. 
Symptomatisch ist die soziale Herkunft und Charakterisierung 
des seit der Griindung der KPCh in ihr jeweils fiihrenden Man
nes: Tschen Tu-hsiu (1921-1927) war, wie wir wissen, Professor 
der Pekinger Universitiit und Publizist; Tschii Tschiu-pai (1927 
bis 1928) ein typischer lntellektueller - aus einer verarmten 
Oberschicht-Familie und Enke! eines hohen Beamten; Li Li-san 
(1928-1930), der 1920 als junger Student mit Tschou En-lai in 
Frankreich eine kommunistische Zelle griindete, war von Jugend 
auf Organisator und Funktionar, also einer jener Leninschen 
Berufsrevolutionare; Wang Ming (alias Tschen Schao-yii) (1930-
1932) ein Sohn wohlhabender Bauern4, zeitweilig Student in 
Moski:rn und in der Handhabung seines Amtes reiner Appa
ratschik; auch Mao Tse-tung (faktischer Fuhrer der KPCh seit 
dem Abtreten Wang Mings, formaler seit Januar 1935) stammte, 
wie wir horten, aus wohlhabendem Bauernhaus, war Student und 
politischer Organisator. 
AufschluEreich ist die Zusammensetzung des im Septemlrer 1956 
auf dem Achten Parteitag gewahlten Zentralkomitees: Von den 
97 Mitgliedern des ZK, welche zusammen die 585 wichtigsten 
Amter in China bekleideten, ist uns Naheres iiber 81 bekannt. 
Unter diesen sind nur 7 Arbeiter! Von den iibrigen 74 stammen 
55, also die groBe Mehrheit, vom Lande: 28 aus Familien wohl
habender und 4 aus solchen armer Bauern, der Rest aus Familien 
des Kaufmannsstandes (10), des Beamtentums (5) und der Leh
rerschaft (4). NeununddreiBig, also rund die Hiilfte, haben im 
Ausland studiert, die meisten in der Sowjetunion, der Rest - in 
dieser Reihenfolge - in Frankreich, Japan, Deutschland, USA. 
lnsgesamt fiinfzig der Mitglieder des Achten ZK waren zur Zeit 
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ihres Eintritts in die Partei Studenten.5 Noch 1961 erkliirte der 
Altkommunist. und AuBenminister Tschen Yi: .Unter den fiih
renden Genc>SSen im ZK gibt es viele, die aus Familien der 
oberen Gesellschaft sta1nmen, und wenige, die aus .Arbeiter- und 
Bauernfamilien kommen." e 

In China keine .Siiuberungeri" nach Stalins Muster - warum? 

Vergleicht man Mao, der seit Ende der zwanziger Jahre Chinas 
wichtigster Kommunist ist, mit den beiden Miinnern, die in der 
gleiclien Zeit die KPdSU beherrschten, mit Stalin und Chru
schtschow; so wird man feststellen, daB der Chinese, der immer
hin acht Jahre (1911-1919) als Student in Tschangscha und als 
Gehilfe in der Bibliothek der Pekinger Universitiit mit der gei
stigen Welt in Beriihrung gekommen war, intellektueller ist als 
dei- entlaufene Seminarist Stalin oder der ausgesprochen ungei
stige Chruschtschow. Aber auch Mao ist in erster Linie ein Prak
tiker der Revolution; die meisten seiner Veroffentlichungen -
Aufsiitze und (meist stark iiberarbeitete) Vortriige - erinnern in 
ihrem Stil, vor allem in ihrer Simplizitiit, an die Stalins. 
Maos Stellung als Parteichef war seit Beginn der dreiBiger Jahre 
unbestritten; sie scheint auch nicht beeintriichtigt worden zu sein, 
als er 1959 das gleichzeitig von ihm wahrgenommene h~chste 
Staatsamt, das des Staatspriisidenten, an Liu Schao-tschi abtrat. 
Die iiuEerliche Wahrung der innerparteilichen Demokratie wurde 
von Mao noch weniger ernst genommen als von Stalin: Unter 
Stalin tagte, nachdem er die Macht in Hiinden hatte, immerhin 
noch viermal ein ParteikongreB (1930, 1934, 1939, 1952), in 
China seit 1928 nur zweieinhalbmal (zwei Vollkongresse 1945 
und 1956, ein ZwischenkongreB 1958), obgleich er nach dem 
Parteistatut von 1945 alle drei Jahre (Art. 29) und nach dem 
von 1956 j iihrlich (Art. 31) zusammentreten sollte; so gar das ZK 
der KPCh wurde von Mao vier Jahre lang (1950-1954) nicht ein
berufen. 
Ausdriicklich sei betont, daB die Funktion der Partei in den bei
den Staaten vollig gleich ist. Doch ist die Durchdringung der Be
volkerung durch die Partei in der Sowjetunion heute fast doppelt 
so stark wie in China. Nach den jiingsten Angaben (1961) besitzt 
die KPdSU 9,7 Millionen Mitglieder (darunter 0,8 Millionen 
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Anwarter) und die KPCh "iiber 17 Millionen" 7; es kommt also 
- in abgerundeten Ziffern - in der Sowjetunion ein Parteimit
glied auf 22,.in China auf 40 Einwohner. (Zurn Vergleich: im kai
serlichen China kam ein Lizentiat auf etwa 400 Einwohner.) 
Haufig kann man au£ die Behauptung stoEen, die chinesische Par
teifiihrung sei von inneren Kampfen, wie sie di~ KPdSU immer 
wieder erschiitterten, verschont geblieben. Fiir das erste Dutzend 
Jahre des Bestehens der KPCh trifft das gewiE nicht zu. Diese 
Periode war vielmehr gekennzeichnet von einer nicht abreiEen
den Kette gehassiger Kampfe, in denen sich personliche imd 
ideologische Momente sowie - nicht zuletzt - Einfliisse Moskaus 
ineinander verfilzten und gegenseitige Beschuldigungen des Ver
rats und der Abweichung von der wahren Lehre durchaus iiblich 
waren.8 Es besteht sogar der Verdacht, daE in diesen Konflikten 
Parteigenossen der Polizei ans Messer geliefert wurden.9 

Ober Maos Tatigkeit in jener Friihzeit der Partei wissen wir 
wenig; er scheint in diese Rivalitaten auch selbst verwickelt ge
wesen zu sein. Seit er jedoch als Parteichef fest im Sattel saB, 
haben die internen Kampfe viel von ihrer Erbitterung verloren. 
Seine einstigen Gegner wurden, soweit sie noch am Leben waren, 
in Gnaden aufgenommen, Li Li-san gehorte sogar dem Siebten 
wie dem Achten ZK an. Unter Mao hat also die KPCh nichts er
lebt, was sich mit den Mordjahren des Stalinismus 1936-1938 
vergleichen lieEe. Eine in Hongkong von chinesischen Antikom
munisten zusammengestellte Liste der wichtigsten zweiundzwan
zig Sauberungen in den Jahren 1949-1959 enthalt unter 97 be
troffenen Parteigenossen nur einen, der dabei urns Lelfl n kam, 
Kao Kang (von diesem hieE es, er habe Selbstmord begangen); 
alle iibrigen "Abweichler" oder "Feinde der Revolution" wurden 
nur aus der Partei ausgestoEen und allenfalls zu Gefangnis
strafen verurteilt.10 Seit jene Liste abgeschlossen wurde, sind 
noch zwei prominente Altkommunisten in Ungnade gefallen, 
Marschall Peng Te-huai und Tschen Yiin. (Auf Kao Kang und 
PengTe-huai kommen wir im weiteren Verlauf noch zuriick.) Auch 
bei ihnen gab es keine langen Diff amierungskampagnen, wie sie in 
Moskau iiblich waren; sie traten einfach nicht mehr in Erschei
nung. Daher ist die Kontinuitat in der KPCh weit groEer als in 
der KPdSU mit ihrem iiberaus starken Wechsel. So sind die vier-
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undvierzig Mitgl_ieder, die dem 1945 gewiihlten ZK angehorten, 
1956 samtlich wieder ZK-Mitglieder geworden.11 Abzuwarten 
bleibt freili<;h, wie sich.Maos Tod auswirken wird. -
Der Unterschied · zwischen den russischen und den chinesischen 
Methoden konnte so zu erkliiren sein: Stalin wurde nach lan
gen, fast ein Jah_rzehnt wiihrenden Diadochenkiimpfen Herr 
einer Partei, die ein anderer, Lenin, aufgebaut hatte und deren 
aus der Lenin-Zeit stammende Fiihrungsspitze Iiicht auf Stalin 
eingeschworen war, ihn zum Teil - aus personlichen und auch aus 
sachlichen Grunden - ablehnte und ebenso von ihm abgelehnt 
wurde. (Zu den Ausnahmen gehorten Molotow und Woroschi
low.) Stalin war entschlossen, sich seine eigene Mannschaft zu
sammenzustellen, die seinen Kurs bedingungslos verfocht. Da:B dies 
in einem jahrelangen Blutbad von besonderer Abscheulichkeit 
geschah, das heute noch zur .unbewiiltigten Vergangenheit" der 
Sowjetunion gehort, mag mit pathologischen Wesensziigen des 
.roten Zaren" zusammenhiingen, der in manchem an den (unter 
ihm bewuEt rehabilitierten) Iwan den Schrecklichen erinnerte. 
Immerhin ist festzustellen, daB er - von einigen Ausnahmen 
(wie Wosnessenskij, t 1949) abgesehen - das Morden (wenn auch 
nicht das Verhaften) innerhalb der Partei einstellte, nachdem 
diese durch und durch .stalinistisch" geworden war und sich 
auch eine einheitliche ldeologre herausgebildet hatte. 
Mao dagegen baute sich in den abgelegenen bauerlichen Bezir
ken eine eigene Filiale der KPCh auf, die nach der Vernichtung 
der stadtischen Parteizentrale (und vieler ihrer Fiihrer) durch 
Tschiang Kai-schek das neue Parteizentrum bildete und in der 
Mao samt seinen Freunden das Heft in der Hand hatte. Seit Be
ginn der drei:Biger J ahre war Mao der wahre Chef einer Partei, 
deren fiihrende .Kader" - um diesen vielgebrauchten kommunisti
schen F-achausdruck zu verwenden - seit jenem Zeitpunkt ohne
hin .maoistisch" waren, da sie aus seinen Freunden und An
hangern bestanden. Es lag also fiir Mao keine Veranlassung 
zu einer gewaltsamen .Sauberung" des Parteiapparates vor; 
Tschiang hatte die Arbeit fiir ihn im voraus besorgt. Aus der 
vormaoistischen Parteispitze gehort nur Tschou En-lai noch zur 
obersten .Prominenz. 
Als Li Li-san - um bei ihm als einem Beispiel zu bleiben - nach 
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langem Exil in der UdSSR mit dem Ende des Zweiten Welt
krieges im Gefolge der Sowjetarmee in ein China zuriickkehrte, 
in dem Maos voller Triumph nur noch eine Frage kurzer Zeit 
War, da war er (samt einigen anderen Schicksalsgefiihrten) ein 
so isolierter AuBenseiter, daB sich Mao im. Vollgefiihl seines 
Welthistorischen Sieges sehr leicht groBziigig verhalten konnte; 
auf die zahlreichen Spekulationen iiber parteiinterne Ausein
andersetzungen gehe ich hier nicht ein.12 Wenn man aber betrach
tet, wie sich Stalin gegeniiber der Partei verhielt, nachdem diese 
Voll "stalinisiert" worden war (also nach 1938), und dies Ver
halten mit dem Maos nach der "Maoisierung" der KPCh (nach 
19.35) vergleicht, so wird man feststellen, daB der Unterschied, 
Was das .Liquidieren" von Parteigenossen betrifft, nicht mehr so 
groB ist. (Ob in RuBland 195.3 wirklich eine neue Terrorwelle 
im Anrollen war und diese nur <lurch Stalins Tod aufgehalten 
Wurde, kann niemand mit Sicherheit sagen.) 

EineSpe. l't " d ch' · ch K . d' R k 'fi. " zia I at er znes1s en ommumsten - 1e " e ti zierung 

Dagegen springt ein anderer Unterschied zwischen Mao und Sta
lin ins Auge: Mao hat groBe - auch personliche - Miihe in die 
Erziehung seiner Kader gesteckt, in deren "Rektifizierung" (wie 
die Rotchinesen selbst ihr Wort fiir diesen Vorgang, tscheng-feng, 
in die europiiischen Sprachen iibersetzt haben). Rein iiuBerlich er
innert sein Vorgehen an die urspriinglich auch in der .Sowjet
union unblutigen Siiuberungen, bei denen die Parteimitglieder 
auf ihre ideologischen Kenntnisse gepriift wurden (an anderer 
S!<;Jle habe ich erziihlt, wie ich mich zum Scherz Anfanmder drei
B1ger Jahre in Moskau an der Vorpriifung fiir eines dieser Ex
am-en beteiligtets). Aber die lntensiti:it, mit der diese Rektifizie
rungskampagnen - vor allem ihre bekannteste, die von 1942 bis 
1944 14 - betrieben wurden, ging weit iiber die hinaus, welche bei 
parallelen Erscheinungen in der Sowjetunion anzutreffen war. 
Die ersten kommunistischen Zellen in China (Anfang der zwan
ziger Jahre) waren Studiengruppen, und bis zum heutigen Tage 
besteht eine der Hauptaufgaben der Zelle (hsiao-tsu = kleine 
Gruppe) darin, eine .Studienzelle" (hsiie-hsi hsiao-tsu) zu sein. 
Nicht nur die KPCh, der GroBteil des Volkes mit seinen Hun
derten von Millionen Menschen ist in Studienzellen von durch-
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sdmittlich zehn Personen gegliedert, "die sich sehr hiiufig, manch
mal tiiglich, unter Fiihrung des Zellenleiters zur gezielten Aus
sprache treffen; es gi_bt nichts, was nicht als Thema dienen 
konnte, intiniste Details des Privatlebens ebenso wie neue Partei
beschliisse. Auf nreinen Reisen duich China 1957 bin ich ver
schiedentlich auf solche Studienzellen gestoBen - einmal in einer 
kleinen Klinik auf dem Lande, wo ich den ganzen Stab, von der 
Chefiirztin bis zur Putzfrau, um einen runden Tisch versammelt 
beim Studium der "Widerspruchsrede" fand, ein anderes Mal in 
jenef Hochschule, deren Studenten zwecks .Rektifizierung" ihrer 
Gedanken, statt in die Ferien entlassen zu werden, tiiglich viele 
Stunden in Studienzellen zubringen miillten. Die von den Bol
schewiken entwickelte Methode von .Kritik und Selbstkritik" ist 
in China erheblich intensiviert worden und arbeitet vor allem 
mit einem Verfahren, das man als das des Wechselbades bezeich
nen konnte: das einzelne Zellenmitglied lebt stiindig zwi~chen 
Gliick iiber Zugehorigkeit und Angst vor VerstoBung. 
Man hat die Bedeutung, die die Rektifizierung der Gesinnung in 
China einnimmt, mit der Aufsplitterung der KPCh in zahlreiche 
kleine, oft jahrelang auf sich selbst angewiesene Kampftrupps 
wiihrend des Biirgerkrieges und des Krieges gegen Japan zu er
kliiren gesucht, und sicher ist daran etwas Wahres; ein zweiter 
Grund kommt dazu; jene besondere Einstellung der Chinesen 
zum Problem "Wissen und Handeln", iiber das wir im lntellek
tuellen-Kapitel sprachen. 

Kulturelles Erbe - noch lebendig? 

Wiihrend der ersten Rektifizierung tauchten in Maos Reden Tone 
auf, die dann wieder fiir einige Zeit verstummen sollten - pa
triotische Tone. Sie kennten die Geschichte Chinas zu wenig, 
riigte er ~eine Horer. Viele bevorzugten, "was sie aus einem W ust 
ausliindischer Makulatur herausgeklaubt haben" und plapperten 
nach, was aus dem Ausland importiert wurde; dariiber ·seien sie 
.cine Art Grammophon" geworden. Er forderte sie dazu auf, 
sich .das ganze wunderbare literarische und kiinstlerische Erbe 
der [chinesischen] Vergangenheit" anzueignen.15 

Auch das russische GeschichtsbewuBtsein ist heute starker, als es 
jemand in der bilderstiirmerischen Friihzeit des Bolschewismus 

276 



erwartet hiitte; jeder weiB dies, der einmal den Kreml besichtigte 
oder die Entwicklung der sowjetischen Geschichtsschreibung in 
den letzten J ahrzehnten - vor all em unter der Einwirkung des 
Zweiten Weltkrieges - verfolgte.16 Aber so wie das Geschichts
und Traditionsbewufitsein der konfuzianischen Zeit ungleich 
starker war als das der·zaristischen, tritt es uns auch im heutigen 
China weit miichtiger entgegen als in der UdSSR. Dafi ich die 
Tempel von Tschiifu, der Stadt des Konfuzius, 1957 in wesent
lich besserem Zustand vorfand als bei meinem ersten Besuch rund 
drei J ahrzehnte zuvor 1md einige der grofien Gebiiude im Pro
zefi einer energischen Renovierung sah, dafi die Paliiste der Ver
botenen Stadt in Peking von den Kommunisten auf Hochglanz 
gebracht warden sind, will noch wenig besagen; denn auch die 
Kirchenkuppeln . des Kreml oder des Dreifaltigkeitsklosters bei 
Moskau gliinzen in neuem Gold. Bedeutsamer ist, dafi in den 
Reden und Schriften Maos und der Seinen in einem ganz ande
ren Mafie als in denen der russischenKommunisten dieGeschichte 
mitschwingt und in unziihligen Redewendungen ihren Ausdruck 
findet. Das ist nicht nur eine Folge der Eigentiimlichkeit von 
Sprache und Schrift Chinas, wo in jedem Wort und Schriftzeichen 
historische Gedankenbilder und Assoziationen lebendig sind; das 
ist bewufiter Wille. 
Das Paradebeispiel ist die Rede, die Liu Schao-tschi im Sommer 
1939 in Y enan hielt; er hat dort, obgleich die Veranstaltung in 
der "Marx-Lenin-Akademie" stattfand, weit hiiufiger die Klas
siker Chinas als die des Marxismus/Leninismus zitiert.17 Da 
tauchten viele jener Merkspriiche auf, die seit zwei Jahrtausen
den ·zum Sprachschatz des Volkes gehiirten - gleich ar/1 Anfang 
in fµnf Absiitzen ihrer zwiilf, darunter jenes schon erwiihnte 
Wort des Konfuzius: "Tu anderen nicht, wovon du nicht willst, 
daB sie es dir antun", ferner Worte wie: "so offentlich wie eine 
Sonnenfinsternis", "Wer im Recht ist, ist stark" und auch jene 
uns schon bekannte Maxime: "Wenn du allein bist, iiberwache 
dich selbst!" 

Mao, die Klassiker und die Gespenster 

Vor allem aber war es Mao selbst, der seine Ausfiihrungen mit 
klassischen Zitaten zu schmiicken liebte. Die Parole, dafi der Ost-
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wind iiber den Westwind siegen werde, die er 1957 in Moskau 
verkiindete (wir werd~n noch einmal darauf stoBen), stammte 
aus einem Satz der sqionen Blaujuwel im "Traum der roten 
Kammer" .18 Die "hurrdert Schulen, die miteinander in Wett
bewerb treten soll'l!n", wie er in seiner Hundert-Blumen-Rede 
versprach, waren, wie wir wissen, ein Echo aus der klassischen 
Zeit der chinesischeri Geistesgeschichte. Den bekannten Lehrsatz 
fiir den Guerilla-Krieg: "Naht der Feind, so weichen wir; / flieht 
der Feind, so storen wir; / weicht der Feind, so folgen wir; / ist 
er miide, - schlagen wir!" hatte Mao, wenn auch nicht wortlich, 
einem Militarschriftsteller aus der vorkonfuzianischen Zeit ent
nommen.19 Und die Sentenz "Gliick ruht auf Ungliick, und Un
gliick ruht auf Gliick" in seiner Widerspruchsrede von 1957 zi
tierte er aus Lao-tse.20 
Eine Publikation aber ist es vor allem, die ganz aus dem marxi
stisch-leninistischen Rahmen fiillt und Maos Verbundenheit mit 
der chinesischen Geistesgeschichte beweist. Weder bei Marx und 
Engels, noch bei Lenin, Stalin oder Chruschtschow konnte man 
sich ahnliches vorstellen - seine im klassischen VersmaB ver
faBten, Anfang 1957 veroffentlichten Neunzehn Gedichte21 , mit 
denen er der alten chinesischen Vorstellung vom klassisch gebil
deten Staatsmann Rechnung trug. 
Wenn sie tatsachlich von Mao geschrieben wurden (was man als 
wahrscheinlich annehmen darf), so verraten sie ein gewissesMaB 
an klassischer Bildung wie auch an literarischer Begabung und 
eine Unbefangenheit, wie sie bei den europaischen Kommunisten 
nicht anzutreffen ist (da diese entweder viel zu sehr darauf aus 
sind, als serios zu gelten, oder, wie Chruschtschow, der entspre
chenden Bildung ermangeln), sogar die Unbefangenheit, Verse 
ohne alle Politik zu schreiben (und drucken zu lassen!), wie etwa 
diesen Dceizeiler, der die Impression des Gebirges, von einem 
Gipfel gesehen, wiedergibt: 

Gleich brandendem, steilendem Meer spiclt 
ihr [Berge] mit eurer Bcwegung, so 

Wie eine Myriadc von Pferden 
Sich aufbaumt und sinkt in der dichtesten Schlacht. 

Die dreiundzwanzig uns bekannt gewordenen Gedichte eines an
deren kommunistischen Fuhrers Asiens, des Vietnamers Ho Schi 
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Minh, sind mehr von der Sorte des Gelegenheitsgedichtes (allein 
neun zu Jahreswechseln) und haben durchweg politischen Bezug.22 

Von Mao selbst wissen wir23, daB ihm in seiner Jugend die gro
Ben chines1schen Volksromane, vor allem Die Drei Reiche 
(14. Jahrhundert) urid Die Riiuber vom Liang Schan-Moor 
(16. Jahrhundert) tiefen Eindruck gemacht haben. So konnen wir 
in ihm einen klassisch - wenn auch vermutlich nicht sehr griind
lich - gebildeten, von der groBen Tradition seines Volkes be
einfluBten Mann sehe~. AuBer den russischen sind ausliindische 
Einfliisse bei ihm kaum zu erkennen; er ist der einzige unter den 
fiihrenden Staatsmiinnern unserer Zeit, der nie - auBer in die 
Sowjetunion - iiber die Grenzen seines Landes hinausgekommen 
ist und auch in China zwei J ahrzehnte hindurch nur im fernen 
Hinterland lebte. Von seinen Mitarbeitern kennen gleichfalls nur 
wenige die Welt, schon gar nicht die des Westens.24 

Auf Mao diirfte es auch zuriickgehen, wenn Anfang 1961 in 
Peking ein Biichlein veroffentlicht wurde, das den Titel triigt: 
.Geschichten, welche zeigen, daB man vor Gespenstern keine 
Angst haben soll." 2s Mit Hilfe von fiinfunddreiBig Erziihlungen 
aus der chinesischen Miirchen- und Sagenwelt soll der Leser an 
den altvertrauten Gestalten die Ungefiihrlichkeit von Feinden 
aller Art lernen. Der Sinn ist: Wer sich nicht vor Gespenstern 
fiirchtet, vor dem haben die Gespenster Angst. W er diese Ge
spenster sind, kann man sich leicht vorstellen - die Imperialisten, 
die Reaktioniire, Revisionisten und iihnliche Bosewichte, ein 
Tschiang Kai-schek, ein Kennedy - vielleicht auch schon ein 
Nik1ta Chruschtschow? Man muB es nur so machen ~yie jener 
Scholar der alten Zeit, dem mitten im Studium ein Gespenst mit 
schwarzem Gesicht und Glotzaugen erscheint, worauf sich der 
unerschrockene Studiosus nicht faul das Gesicht gleichfalls mit 
Tusche schwiirzt, die Augen rollt und so den ganz aus dem Kon
zept geratenen Geist in die Flucht schliigt. 

Chinas .Parteichinesisch" ist safliger 

Andere Autoren bemiihen sich, es Mao gleichzutun. Im Kampf 
gegen die Rechtsopposition (seit 1957) erschien, um zu zeigen, 
wie winzig und zugleich unangenehm diese sei, die Parole: Ein 
Gramm Miiusedreck verdirbt einen ganzen Topf Suppe26 - eine 
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Anleihe aus dem Roman von den Drei Reichen. Man warf den 
Leuten dieser Gruppe vor, sie triigen eine .gemalte Haut" (wie 
jener Damon in einer · alten Geschichte, der sich eine- gemalte 
Haut iiberzog; um wie~eine schone Frau auszusehen), oder for
derte sie auf, .sich-in wahrer Gestalt zu zeigen" (init denselben 
Ausdriicken, in denen dies in Miirchen von Tieren verlangt wird, 
die sich zeitweilig in Menschen verwandelt haben).27 Auch die 
also Angegriffenen antworteten mit klassischen Reminiszenzen. 
Sie beschuldigten die Partei, .Graber zu offnen, um die Leichen 
zu peitschen" (wie dies im Altertum einer mit dem Leichnam 
des Morders seines Vaters getan hatte) .28 Noch jiingst sagte 
AuBenminister Tschen Yi, daB sich in ihm kommunistische Ein
fliisse mit denen des Konfuzius und Meng-tse mischen.20 
Mao war freilich auch durchaus in der Lage zu unklassischen 
Bemerkungen. In der Kenntnis von Sprichwortern kann er es 
fast mit Chruschtschow aufnehmen, er gebraucht sie gem (etwa 
.Das Kleid nach der Figur schneidern", oder "In der Tiirangel 
nistet sich kein Wurm ein" 30), und an vulgiiren Vergleichen 
steht er ihm nicht nach. Vom Marxismus/Leninismus sagte er, 
China brauche ihn wie ein Verstopfter ein Abfiihrmittel. Um 
seinen Horern klarzumachen, daB diese Lehre eine Anleitung 
zum Handeln und nicht ein Dogma sei, meinte er, ein Dogma sei 
weniger wert als Sch ... [shi], mit der konne man wenigstens 
den Acker diingen.s1 
Es ist nie ein Vergniigen gewesen, kommunistische Schriften zu 
lesen. Das ist auch bei den chinesischen nicht anders; immerhin 
stoBt man in diesen von Zeit zu Zeit auf wirksame Wortbildun
gen, wie sie in der bolschewistischen Publizistik selten sind. (Zu 
den wenigen einpriigsamen Wortspielen Lenins gehort sein Auf
satztitel: .Besser weniger, aber besser", 1923.) Als Maos alter 
Parteigegper Li Li-san vor dem VIII. Parteitag seine Siinden 
bekannte, sagte er von seinen falschen politischen Neigungen, 
diese seien "wie Unkraut, das nicht durch Steppenbrand . auszu
rotten ist und mit dem Friihlingswind wieder nachwachst" .32 

Wahrend man in der Sowjetunion Leute mit Sympathien fiir den 
Westen Knechte des Monopolkapitalismus und Kriecher nennt, 
sprach der Propagandachef der KPCh - wesentlich eleganter und 
witziger - von ihnen als von Leuten, die meinen: .In Amerika 
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ist der Mond runder als bei uns." 33 Mao brachte den "Papiertiger" 
in Mode ("Die Atombombe ist ein Papiertiger" 34, das heiBt, sie 
sieht nur gefiihrlich aus, ist es aber nicht), von Liu Schao-tschi 
stammt die Formel "rot und Fachmann" 36 ; und wieviel grober 
klingt es, wenn die Russen ihren Leistungs- . und Akkordlohn 
damit erkliiren, man musse die "materielle lnteressiertheit" des 
Einzelnen beriicksichtigen, wiihrend die Chinesen sagten: Der 
Lohn muB der Leistung ebenso entsprechen wie der Schatten der 
Lange eines Stockes.3s . 
Auf uralter literarischer. Tradition beruht die Neigung der Chi
nesen zu Wendungen, die aus zwei parallel konstruierten Half
ten bestehen, wie vor allem die Siitze aus vierSchriftzeichen, etwa: 
Hundert[mal] schmelzen entstehen Eisen, mit anderen Worten: 
Gutes Eisen, das heiBt Erfolg, kommt nur nach hundertfachem 
Bemiihen, oder: Heilen Krankheit retten Mensch - so hieB eine 
von Mao fiir die U merziehungskampagne in Y enan ausgegebene 
Parole.37 Herunter [vom] Pferd betrachten Blumen! rief Mao in 
der "Widerspruchsrede" den Parteifunktioniiren zu, einen Aus
druck, mit dem man einst stolze Beamte der Kaiserzeit ermahnt 
hatte, das gemeine Volk besser kennenzulernen.38 Die Universi
tiit Peking hat 1955 ein Buch mit iiber zweitausend solcher-alter 
und neuer - Vier-Zeichen-Siitze zusammengestellt; es ist allent
halben, auch in Hongkong, billig zu haben.su 

Numerologische Propaganda 

Auch die chinesische Vorliebe fiir Zahlen, die auf die schon ver
merk_te Bedeutung der Numerologie in der chinesische~ Tradi
tion zuriickgefiihrt werden kann, ist weiter lebendig. Gab es 
einst: 3 Abhiingigkeiten (niimlich der. Frau: von Yater, Ehe
mann, Sohn), 4 Diimonenkonige (vor buddhistischen Tempeln), 
5 Gifttiere (Schlangen, Kroten, Eidechsen, Skorpione, Tausend
fiiBler) , 8 Unsterbliche (im Taoismus), 10 Erzverbrechen und 
Dutzende iihnlicher Formeln40, so ist jetzt aus dieser Zahlen
freude geradezu eine Manie geworden; ich vermute fast, daB die 
Kommunisten in den wenigen Jahren ihrer Herrschaft mehr nu
merologische Parolen unter die Leute gebracht haben als die 
vorausgegangenen zwei Jahrtausende, darunter die uns schon 
geliiufigen 3 Anti und 5 Anti, ferner : 3 ( = dreierlei) Stark 
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(stark an Land, Vieh, Arbeitskraften = reicher Bauer), 3 Gut 
(fiir die Jugend: Arbeit, Studium, Gesundheit), 3 Oberpriifun
gen (der Klassenabstammung, der Pflichterfiillung, des Kampf
geistes), 4 Schaalinge (Ratten, Fliegen, Moskitos, Spatzen), 5 Ga
rantien (fiir die Baucrn: Essen, Kleidung, Heizung, l<.indererzie
hung, Begrabnis), 5 Gifttiere (wie oben, aber jetzt auf die Klas
senfeinde angewandt), 5 Zuviel (an biirokratischen Komitees, 
Versammlungen, Dokumenten, schriftlichen Berichten, Telepho
naten), 5 Dolche (d. h. GleichschaltungsmaBnahmen der Partei 
gegen die Schriftsteller), 8 Verhaltensweisen (fiir Parteigeno,ssen), 
8 Grundregeln (fiir die Landwirtschaft) - und so fort. 41 

Eine Untersuchung iiber diese Zahlensucht der chinesischen Kom
munisten ist mir nicht bekannt, doch mochte ich annehmen, daB 
es fiir sie bequem ist, mit Schlagworten zu arbeiten, die an die 
lange Gewi:ihnung des Volkes an numerologisch formulierte 
Maximen ankniipfen. Wie ernst die Partei diese Zahlendidaktik 
nimmt, mag daraus erhellen, daB ein Schulvorstand, der zu den 
.• 3 Gut" (fiir Jugendliche) noch ein viertes (gute Ordnung) hinzu
fiigte, alsbald eine Riige erhielt, da er sich angemaBt habe, die 
Partei zu verbessern. 42 

Zu bemerken ist schlieBlich noch, daB die Russen einfach vom 
ZK der Partei sprechen, wiihrend die Chinesen gewi:ihnlich eine 
Ziff er davorsetzen; das ZK, das seit dem VIII. Parteitag der 
KPCh (Herbst 1956) besteht, ist also das VIII. ZK, und wiihrend 
die Russen seit Jahrzehnten in etwas unsystematischer und ·groB
ziigiger Weise die Plenarsitzungen ihres ZK nach dem Monat, 
in dem es tagte, bezeichnen und etwa die Tagung vom Marz 
1962, auf der Chruschtschow eine energische Reform der Land
wirtschaft forderte, einfach .Marzplenum" ( ohne J ahresangabe) 
nennen, numerieren die Chinesen die ihren fein sauberlich; also 
etwa: .6. J?.lenum des VIII. ZK." 

Die Kader - wiedererstandene Lizentiaten? 
Bedeutet solche geistige und pseudogeistige Betriebsamkeit der 
Kanpu (von kan = arbeiten und pu = Bestandteil; also wortlich 
arbeitender Teil, .Aktiver"), der .Kader", wie die Chinesen nach 
sowjetischem Vorbild das Wort in westliche Sprachen iibersetzcm, 
bedeutet sie, daB dieses Funktionarskorps der Partei als wieder-
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auferstandenes Lizentiatentum zu betrachten ist? Bei der Einzig
artigkeit dieses historischen Phiinomens und seiner Bedeutung fiir 
zweitausend Jahre chinesischer Geschichte miiBte ein Ja auf diese 
Frage einiges iiber das Wesen des chinesischen Kommunismus 
aussagen. 
Ein fliichtiger Blick kiinnte in der Tat Parallelen feststellen: Li
zentiat und Kanpu gehiiren einer vom gesamten iibrigen Volk 
scharf unterschiedenen, privilegierten Schicht an, deren Mitglie
der, ob in Staatsstellungen oder nicht, das Riickgrat der Verwal
tung, ja des staatlichen--Lebens iiberhaupt bilden; der Weg zu 
dieser Schicht steht - jedenfalls in der Theorie, bis zu einem ge
wissen Grade auch in der Tat - jedem Staatsbiirger offen, wenn 
ihn auch beim einen· bestimmte, als unehrenhaft geltende Berufe 
und beim anderen bestimmte soziale Vergangenheiten verschlie
Ben, den Nachweis der Qualifikation erbringen sie durch das Be
kenntnis zu einer bestimmten ldeologie - der konfuzianischen 
bzw. der marxistischen - sowie durch Auswendiglemen und Zi
tieren der "Klassiker", nicht durch berufliche Spezialisierung, was 
ihre Verwendung an fast jeder beliebigen Stelle erlaubt; aber 
auch wer die Zugehiirigkeit zur Fiihrungsschicht erreicht hat, 
bleibt wiederholter Oberpriifung unterworfen. So kommt ein um
fassendes westliches Quellenwerk nach fast tausend Seiten iiber 
chinesische Geistesgeschichte zu dem SchluB: "Trotz wichtiger 
ideologischer Unterschiede iihnelt die neue kommunistische Elite 
der alten in ihrer Verb:indung von ideologischer und politischer 
Autoritiit, ihrer Identifizierung mit einer bestimmten intellek
tuellep Orthodoxie und ihrem Anspruch auf Fiihrung du,t;ch Ein
haltung eines strengen Sittenkodex." 43 

Dieser Gedankengang wiirde weiter dazu fiihren, auch die Un
terschiede zwischen dem bolschewistischen Parteifunktioniir und 
dem chinesischen - etwa des Kanpu griiBere Selbstiindigkeit und 
hiihere Autoritiit - damit zu erkliiren, daB der Kanpu die Tradi
tion des ohne Detailinstruktionen aus der Hauptstadt handeln
den, vom Volk durch Kotau zu ehrenden Lizentiaten fortsetzen 
wiirde. Es mag in der Tat zutreffen, daB dem Kanpu heute zugute 
kommt, was im Volk von der Autoritiit der alten Fiihrungsschicht 
nach Jahrzehnten der Wirren und Erschiitterungen noch iibrig 
ist. Doch scheinen mir jene Ahnlichkeiten oberfliichlicher, ja zu-
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falliger Natur zu sein. Unterschiede, sogar Gegensatze sind weit 
bedeutsamer: 
Der Lizentiat war Trager und Hiiter uralter Tradition und Ver
korperung chiiiesischer Kultur, Symbol des Bestandigen im FluB 
der Zeit; der Kanpu·dagegen ist durch die Verneinung, den radi
kalen Umsturz der alten Ordnungen als Vorkampfer einer ganz 
jungen, zudem am fernen westlichen Ende Eurasiens entstande
nen Ideologie zur Macht gelangt. Der Lizentiat galt·als vorbild
lich, wenn er als echter Jiinger des Konfuzius miiglichst wenig 
regierte und die Menschen sich selbst und ihren nichtstaatlichen 
Verbanden, der Sippe vor allem, iiberlieB; der Kanpu muB un
unterbrochen im Namen des Staates und der Partei eingreifen, 
mahnen, drohen, strafen und die Menschen zu Handlungen und 
Verhaltensweisen antreiben, zu denen sie von sich aus nicht be
reit waren. Der Lizentiat vereinigte in seiner Person die Bereiche 
des Geistes und des Staates, eine in normalen Zeiten chinesischer 
Geschichte geradezu uniiberbietbare Kombination; der Kanpu ist 

. (von Paradepferden abgesehen) alles andere als ein geistiger, 
vielmehr ein recht hemdsarmelig-brutaler Typ, der zur wirkli
chen geistigen Elite in einem nur schwach iibertiinchten Gegen
satz steht und in dieser weit eher das Unkraut als die Blumen zu 
sehen geneigt ist. Der Lizentiat war durchdrungen von einer 
hochst humanen ldeologie, die die eigentliche Regierungskunst in 
der unaufdringlichen Ordnung der personlichen Beziehungen sah, 
in der Beseitigung von Reibungen, in der Fiirderung von Gleich
gewicht und Harmonie im Hier und Heute; der Kanpu aber ist 
verpflichtet, der Erreichung eines in ferner Zukunft liegenden 
Zieles zu dienen und zu diesem Behufe immer neue Krafte zu ent
f esseln, damit aber auch Reibung, Ungleichgewicht und Dishar
monie. So ist der Kanpu viel eher der Gegenpol des Lizentiaten 
als sein g~stiger Nachfahr. Seine Vorfahren waren allenfalls die 
antikonfuzianischen "Legalisten", von deren kurzem Auftritt auf 
der chinesischen Biihne wir im dritten Kapitel Kenntnis genom
men haben. 

Chinesische Spezialitiit: Guerillakommunismus 

In Wirklichkeit sind es die "alten Kampfer" einer noch sehr jun
gen Vergangenheit, die - heute noch - den Typ des Kanpu be-
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stimmen. Rund dreieinhalb der insgesamt mehr als siebzelm Mil
lionen Parteigenossen haben ihre Mitgliedschaft in der Zeit vor 
der Errichtung der Chinesischen Volksrepublik, vor 1949 also, 
erworben.44 Aus ihren Reihen stammt nicht nur die gesamte 
oberste Parteifiihrung,sondern auch der groBte Teil der mittle
ren. Sie aber sind in einem fast zwanzigjahrigen Guerillakampf 
gepragt worden, und zwar in Tausenden von kleinen Partisanen
einheiten, die - auf sich gestellt und oft jahrelang ohne person
liche Fiihlung mit der Zentrale-gegen Tschiang und die Japaner 
Krieg fiihrten. 
Hier liegt auch die natiirliche- Erklarung der Unterschiede zwi
schen chinesischem und sowjetischem Funktionarstyp. Die Schule 
dieses - man wird"'ihn so nennen konnen - Guerillakommunis
mus war eine ganz andere als die, welche die russischen Kom
munisten durchlaufen hatten. Deren Kampf gegen den Zarismus 
war konspirativer Natur _gewesen - Untergrundarbeit in den 
Stadten, Organisation von Streiks und Demonstrationen, wenn 
nicht publizistische Arbeit in den Winkelredaktionen und Kaffee
hausern der Emigration, ehe sie sich - nach dem kurzen Zwi
schenspiel des Biirgerkrieges - unvermittelt vor die Aufgabe ge
stellt sahen, den groBten Staat der Ertle zu regieren. Und auch 
das liegt nun schon mehr als vier Jahrzehnte zuriick, in denen 
sich unter ihnen immer deutlicher der Typ des in eine straffe 
Hierarchie eingeordneten Managers herausgebildet hat; · dabei 
sind viele der Begabtesten unler ihnen aus der reinen Parteikar
riere in die Laufbahn des Wirtschaftsfiihrers hiniibergeschwenkt, 
nicht·zuletzt, weil sie dort im Zeichen der von Stalin 1919 einge
fiihrten Ein-Mann-Fiihrung in der Wirtschaft (jedinonatschalije) 
die groBeren Entfaltungsmoglichkeiteri fanden. Chruschtschow 
ist zwar seit Jahren bemiiht, die Partei aus dem starren, stalini
stischen Biirokratismus herauszufiihren, sie lebendiger zu gestal
ten, in engere Fiihlung mit den Massen zu bringen, zum Beispiel, 
inaem er die Wirtschaft dezentralisiert, die Kontrollfunktionen 
der Partei im Betrieb vcrstarkt oder bestimmte staatliche Aufga
ben (Kampf mit dem Rowdytum und dem Schwarzen Markt) den 
von der Partei gefiihrten Massenorganisationen iibertragt. Aber 
besondere Erfolge sind ihm dabei offenbar nicht beschieden ge
wesen. 
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Der chinesischen Parteifiihrung dagegen scheint es bis jetzt gelun
gen zu sein, die Partei flexibler zu erhalten und ihre Machtstellung, 
auch im Wirtschaftslebeg, zu bewahren. Die nach sowjetischem Vor
bild anfiinglich iibernommene Ein-Mann-Fiihrung in den Betrie
ben ist wieder abgeschafft 45, die Rolle des Kanpu in der Wirtschaft 
verstiirkt worden.46 Elemente des · Guerillakommunismus wurden 
wiederbelebt, vor allem in der Phase des GroBen Sprunges, die 
Selbstiindigkeit und Entscheidungsfreudigkeit der Parteigenossen 
gefordert, allerdings im Rahmen der uns schon bekannten "klei
nen Studiengruppe", in der die ortlich zu losenden Probleme 
durchdiskutiert und entschieden werden. 
Solche Stilunterschiede sollen nicht bagatellisiert werden. boch 
wird man ihre Bedeutung erst in ein, zwei Jahrzehnten beurteilen 
konnen. Denn was wird sein, wenn Mao - diese Verkorperung 
des Guerillakommunismus - nicht mehr lebt, wenn die "alten 
Kampfer" nicht mehr ein Fiinftel der Partei, sondern nur noch 
ein Zehntel, ein Zwanzigstel ausmachen? Was, wenn die chinesi
sche Industrie sich im gleichen Grade entwickelt und differenziert 
haben wird wie die sowjetische in dem Zeitpunkt, als sich dort 
die Ein-Mann-Fiihrung in der Wirtschaft durchsetzte? Dann erst 
wird sich herausstellen, ob die KPCh grundsiitzlich anders ist als 
die KPdSU, oder ob wir es auch bier lediglich mit zeitbedingten 
Unterschieden zu tun haben. 

Die sprachschopferische Krafl ist gro/ler am Anfang einer Revolution 

Neben den bisher dargestellten Verschiedenartigkeiten des Stils, 
des Sprachstils insbesondere, fehlt es naturgemiiB nicht an zahl
reichen Gemeinsamkeiten. Wie die russischen schiitzen die chine
sischen Kommunisten zum Beispiel die Militarisierung der Sprache; 
doch findet sich dieser Vorgang seit dem Ersten W eltkrieg auch in 
anderen Sprachen. Immerhin konnte man sagen, daB in China eine 
noch schiirfereTonart iiblichgeworden ist, wohl um das vonNatur 
auf Ausgleich und Harmonie, nicht auf Trennung und ·Kampf 
eingestellte Volk den Zweclcen der Partei besser dienstbar zu 
machen. Wiihrend etwa 'in der Sowjetunion die Herausforderung 
eines Betriebes an einen anderen, sich mit ihm in der Produktion 
zu messen, einfach als Wettbewerb (oder als sozialistischer Wett- . 
bewerb) bezeichnet wird, nennen die Chinesen das "die Signal-
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feuer des Krieges anziinden"; die entsprechenden schriftlichen 
.. Herausforderungen heiBen bei ihnen .Kriegserkliirungen", und 

wo - wie es . die Partei wiinscht - viele von diesen am Ankiin
digungsbrett eines Betriebes hiingen, da wird d.ieser wegen seiner 
.Kriegsatmosphiire" (tsdi.an-tou tschi-feng) gelobt. 
Auch die Sucht, alles, was den Kommunismus betrifft, durch ent
sprechende Adjektiva grandios erscheinen zu lassen, haben die 
chinesischen mit den russischen Kommunisten gemein - Mao ist 
natiirlich .groB" oder .genial", die Parteifunktioniire "von 
hohem Rang", die Partei ist die .glorreiche Partei, die allezeit 
im Recht ist", und die Massen sind auch nicht einfach Massen, 
sondern .breite und groBe Massen" .47 

Eine Monographie ... iiber die neuen Sprachgewohnheiten liegt 
meines Wissens · noch nicht vor, doch wiirde sie vermutlich zu
tage fordern, daB in der Anfangszeit einer Revolution, wenn 
sich die Menschen in eine ungewohnte, begrifflich noch gar nicht 
erschlossene Lage einleben miissen, ihre sprachschopferische Kraft 
starker ist als spiiter, wenn sie sich eingewohnt haben. Fiir die So
wjetunion48 liiBt sich dies heute schon iibersehen; die Zahl der 
neu auftretenden Worter, die wiihrend der Revolution und des 
ersten Fiinfjahrplans besonders groB war, ist zuriickgegangen. 
Wird man dieselbe Beobachtung eines Tages auch bei den Chi
nesen machen? 

Rotchina ahmt in zahllosen Dingen das Sowjetbeispiel nach 

Fiir den ausliindischen Beobachter des kommunistischen Alltags 
iiberwog - jedenfalls in den ersten Jahren nach 1949 _Mdas Ge
mein~ame bei weitem die Abweichungen vom sowjetischen Vor
bild. Fast alle methodischen Besonderheiten, die ihm in der So
wjetunion aufgefallen waren, konnte er in Rotchina wiederfin
den : Auch hier spiirte er allenthalben das Driingen auf vorzei
tige Planerfiillung (ein stark gefeierter Lastwagenfahrer hatte -
iihnlich wie einst der sowjetische Dreher Bykow - seinen Plan fi.ir 
1961 bereits im April 1960 erfi.illt 49 und diirfte sich - wie je
ner - mittlerweile mit seiner Planerfiillung den siebziger Jahren 
niihern); genau wie in der Sowjetunion heiBt auch in China 
das Sportabzeichen .Bereit zur Arbeit und Verteidigung"; 
auch in China hat es der Auslander mit einem Reisebiiro zu 
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tun, das dem sowjetischen lntourist bis ins einzelne nachgebil
det ist; wie Moskau die ·Witwe Lenins als Symbol der Ko_ntinuitiit 
der russischen Revolution herausstellte, so hat Peking seine Sung 
Tsching-ling (Sun Jat:sens Witwe), die als "groBe alte Dame" 
sowohl dem eigenen Volk als fremden Giisten gegenuber in Er
scheinung zu treten hat. Wer die Broschuren uber Liu Hu-Ian, 
die von chinesischen Antikommunisten umgebrachte junge Akti
vistin, liest•o, findet, daB sie sich kaum von den · sowjetischen 
Schriften uber Kampf und Tod der von Deutschen erhiingten 
Pa~tisanin S6ja Kosmodemjanskaja unterscheiden; auch die Mut
ter der beiden Heldinnen traten in Verbindung zueinander. Was 
ein Stachanow bei den Russen, das ist ein Wu Yun-to in China.51 

In China wie in RuBland hiitet man die chinesisch-sowjetische 
Freundschaft "wie einen Augapfel" 52, hat man eine "General
linie" 53, marschiert man an revolutioniiren Gedenktagen in Mas
sen an dem geliebten Fuhrer vorbei, hat man einen Komsomol 
(die Neue D'emokratische Jugendliga54) und einen Verband der 
"Pioniere" fiir die noch Jungeren - und muB sich doch in uber
raschendem Umfang mit asozialen Elementen herumschlagen, 
nur daB die Chuligany in China liu-mang genannt werden. Auch 
in rotchinesischen Reden beginnen Siitze, in denen man einem 
Parteigenossen eins auswischen will, mit den Worten: "Manche 
Genossen meinen ... ", kiimpft man verzweifelt (und ohne sicht
baren Erfolg) gegen den Biirokratismus, wobei man sich ganz 
iihnlicher Schlagworter und sogar Anekdoten bedient. (Wie man 
in der Sowjetunion von einem Oberbiirokraten erziihlt, der sei
nen Postausgang so nachliissig behandelte, daB er unbesehen 
sein eigenes Todesurteil unterschrieb, so berichtete die chinesi
sche Presse, daB dort einer seinen Namen unter einen Liefer
schein setzte, auf dem SpaBvogel "500 Blatt Papier, 40 Paar 
Handschdhe und 1 Frau" vermerkt hatten.55) 

Auch in China produzieren naturlich die Maler Kollektivkunst
werke ("Kollektivgemiilde der Zentralakademie der Schonen 
Kiinste" 58), was die Russen, von Ausnahmen abgesehen, inzwischen 
eingestellt haben und wogegen man sich immerhin nun auch in 
Chiria zu wenden beginnt 57, verschwinden die in Ungnade Ge
fallenen spurlos aus den Biich~rn (wie Berija aus der GroBen 
Sowjetenzyklopiidie, deren Bezieher aufgefordert wurden, die 
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Seite mit seiner Biographie auszuschneiden und durch eine iiber 
die Bering-See zu ersetzen, so Kao Kang, der aus den in den 
Ausgewiihlten Schriften Maos enthaltenen Reden herausoperiert 
wurde 58) und nehmeI! sich im Zuge der Revolution nach oben 
gelangte Funktionare -:x.1eue - jiingere - Frauen59, obgleich nach 
auBen Sittenstrenge und Priiderie in beiden roten Staaten zu 
dem von der Parteifiihrung verlangten, aber in der UdSSR zu
nehmend durchbrochen~n Stil gehoren. 

Chinas Patriotismus - auch auf Briefmarken 

Die Zeit der weitgehenden Obernahme sowjetischer Vorbilder 
fiel zusammen mit der antinationalen Phase der chinesischen Re
volution, in der man - wie seinerzeit die Russen - zu glauben 
schien, man konne bei einem neuen Jahr Eins beginnen und all es, 
was davor war, auf den Kehrichthaufen der Geschichte werfen. 
Mao hat diese Tendenzen wohl nicht selbst angeregt, aber er hat 
ihnen eine Weile ihren Lauf gelassen, wahrend er seine Macht 
konsolidierte, wozu ihm die Zerschlagung der bisherigen Tradi
tionen erwiinscht war. 
Damals sind - wie auch in RuBland nach 1917 - aus einer Ver
bindung von revolutionarem Obereifer mit HaB gegen das Ober
lief erte unersetzliche Werte verlorengegangen. So wurden zum 
Beispiel im Kampf gegen die Grundbesitzer deren Bibliotheken 
als .feudalistisch" vernichtet oder den Bauem iiberlassen, ·die sie 
als Brennstoff beniitzten, oder als Altpapier abgeliefert. Eine 
einzige Papiermiihle in der Provinz Anhui hat in jener Zeit 
jahrlich iiber dreiBigtausend Kilo an klassischen Biichertff" verar
beitet". Als im Herbst 1956 die Hundert Blumen vorsichtig zu 
bliihen versuchten, setzte auch der Protest gegen diese nationale 
Selbstverstiimmelung ein. .Klassische Biicher diirfen nicht mehr 
vernichtet werden", hieB der Leitartikel in einer Pekinger Zei
tung, in dem auch die Angabe iiber die Papiermiihle von Anhui 
stand 60, und das Blatt der Provinz Setschuan schrieb: .Die 
Biicher der Klassiker sind das wertvollste kulturelle Erbe unseres 
Volkes. 61 Bald darauf, im Januar 1957, erhielten die noch 
iiberlebenden Musiker und Tanzer der traditionellen, 1937 ein
gestellten Konfuzius-Feiern vom Kultusministerium den Auftrag, 
fiir die Ausbildung von Nachwuchs zu sorgen. 

19 289 



Die neuen patriotischen Tone der Kommunisten fanden in China 
ein lebhaftes und iustimmendes Echo, ein noch starkeres als in 
der Sowjetunion, weil dem Chinesen sein .kulturelles Erbe" so 
besonders vielbedeutet.-Auch haben ihn die Demiitigungen durch 
den Westen (und durch die Japaner) innerlich weit mehr ver
wundet, als wir das wuBten. Wahrend der vielen Besuche und 
langen J ahre in China habe ich nicht ein einziges Mal eine gegen 
mich als WeiBen g<:richtete Unfreundlichkeit erlebt - wohl von 
seiten der Japaner, nie von einem Chinesen. Erst der Sieg Maos 
und der Anteil, den die Fremdenfeindlichkeit in China daranhatte, 
haben gezeigt, wieviel Unwille, wenn nicht HaB hinter den -
je nach Temperament - freundlichen oder reservierten, aber 
stets hoflichen Gesichtern der Chinesen gelebt haben muB. 
Unter den jungen Chinesen, die ich nach ihrer Flucht aus Rot
china in Hongkong sprach, sagte mir ein Student, der eben erst 
die Freiheit gewonnen hatte: .Ich selbst habe es nicht langer 
aushalten konnen; aber von mir aus kann Mao tun, was er will, 
.wenn er nur China stark macht." Man wird heute unter Studen
ten in der Sowjetunion einige Zeit suchen miissen, ehe man einen 
findet, der diesen Satz auf sein Land angewandt aussprechen 
wiirde. GewiB, auch die Russen empfanden und empfinden Min
derwertigkeitskomplexe gegeniiber dem Westen, aber ihnen 
fehlt - selbst den Alteren unter ihnen - die Erinnerung an eine 
liingere Zeit der Erniedrigung durch die westlichen Volker. 
Die Phase, in der die Sowjetbiirger begierig alles in sich aufnah
men, was ihnen Stalin von den vielen angeblichen .Erstent
deckungen" durch Russen zu berichten wuBte, ist voriiber, wah
rend die Chinesen sich noch mitten in ihr befinden. Peking nimmt 
darauf Riicksicht. Seit die Produktion von Briefmarken zu einer 
mehr politischen als geographischen Angelegenheit geworden ist, 
muBte ich,., ein Nichtsammler, mich auch mit ihr befassen. Was 
hat sich dabei gefunden? Natiirlich Mao-Portrats, rote Fahnen, 
Friedenstauben, Staudamme, frohliche Arbeiterinnen an der 
Wahlurne, Hochspannungsleitungen, Miihdrescher, Sportrekord
ler, gereckte Geschiitzmiindungen, Jagdflieger am Himmel, Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, Szenen des Revolutions- und des Korea
krieges, Volkshochofen. Aber daneben auch (doch nicht in den 
ersten Jahren nach 1949) ganz andere Bilder, eben Symbole des 
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"kulturellen Erbes": Portriits zweier Astronomen aus dem zwei
ten und achten Jahrhundert (von denen einer, wie aus dem Bild 
ersichtlich, ein Monch war) und je eines alten Mathematikers und 
Pharmakologen, ferner eines Dramenschreibers aus der Mongo
lenzeit mit lllustrationen aus seinen Werkeri, eine - iibrigens 
sehr geschmackvolle - Serie "Unser groBes Mutterland" mit acht 
Reproduktionen friiher Wandgemiilde (darunter hiichst Jeuda
listischer" Szenen), "Alte Erfindungen" (darunter KompaB .und 
Seismograph); "Archaologische Schiitze" (mit Keramiken und 
Bronzen aus dem zweiten und ersten Jahrtausend v. Chr.); fiinf 
Ansichten des alten Peking und vier von alten Pagoden. In der 
Sowjetunion begannen Briefmarken iiber das kulturelle Erbe erst 
achtzehn Jahre nadi dem Siege der Revolution zu erscheinen (die 
friihesten 1935 zum 25. Todestag Tolsto j s) und auch dann our spar
li-::h. Wahrend des Zweiten Weltkrieges wurden die patriotischen 
Motive haufiger, um dann wieder an Zahl zuriickzugehen. 
Wieweit mit solchen historischen Seri en dem Westen, wie
weit dem russischen Nachbarn imponiert werden soll, wird nie
mand sagen kiinnen; ich miichte meinen, daB man zum minde
sten auch an die Russen gedacht hat. Es gibt Fiille, in denen dies 
ganz deutlich wird, etwa in einem illustrierten Buch, das voll 
Stolz die friihen chinesischen Erfindungen aufziihlt 62, oder in 
einem Aufsatz der Pekinger Volkszeitung von 1957, der sich 
unter anderem mit Raketentechnik befaBte und in dem sich diese 
Satze finden: 

"Wir Chinesen haben eine glorreiche Rolle auf diesem G;s;biet ge
spidt. Zu Beginn des elften Jahrhunderts [n. Chr.] haben 'Tang Fu 
und Schi Pu die Rakete erfonden ... In Anwesenheit des Kaisers 
sch.ossen sie - mit schwarzem Pulver als Treibstoff - eine Rakete 
in den Himmel. Dies warder erste Schritt auf dem Wege zu einem 
kiinstlichen Erdtrabanten. Die Erfindung gelangte nach Europa. 
Neunhundert Jahre spiiter [ !] hat sich ein russischer Schullehrer 
mit den Problemen des interplanetarischen Raumfluges befaBt ... " 63 

Sinisierung des Kommunismus? 

Es ist nicht ausgeschlossen, daB der Eifer, mit dem man gerade 
in den letzten Jahren das "kulturelle Erbe" herausstellt, eine 
Folge der inneren Auseinandersetzung mit dem machtigen, aber 
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doch von vielen Chinesen als barbarisch-jung empfundenen rus
sischen Nachbarn ciarstellt. 
Mao hat es verstanden,_ dem Marxismus/Leninismus ei;;_e chine
sische Tonung zu geben - ohne, das sei mit allem Nachdruck 
hinzugefiigt, desseii Substanz zu veriindern; auch da, wo er 
1958, insbesondere bei Volkskommune und Lohnpolitik, einen 
anderen W eg einschlug als die Sowjetunion, blieb er innerhalb 
der Grenzen der gemeinsamen Ideologie und konilte er sich -
wie auch sein Opponent Chruschtschow - mit gutem Recht auf 
eine Fiille von Marx- und Lenin-Zitaten berufen. Wir beobach
ten hier also die allerersten Anfiinge eines Vorganges, auf den 
wir unter dem Stichwort Sinisierung des Buddhismus (in gewisser 
Weise auch des Christentums) schon friiher gestoBen sind; es 
iiberrascht auch nicht, daB sich diese Sinisierung vornehmlich auf 
dem Wege iiber die Sprache vollzieht, also durch das chinesisch
ste Instrument, das sich der Geist dieses Volkes in den letzten 
Jahrtausenden geschaffen hat. 

. Eine an der University of California wirkende Sprachforscherin 
chinesischer Abstammung verfolgt diesen ProzeE seit Jahren und 
berichtet iiber ihn in detaillierten fachlichen Veriiffentlichun
gen64; aus ihnen wird deutlich, daE wir es - wie seinerzeit beim 
Buddhisrnus in China - rnit einer gegenseitigen Durchdringung 
zu tun haben, mit einer Sinisierung des Kornrnunisrnus wie auch 
mit einer Bolschewisierung des Chinesenturns. DaB aber ein Ver
gleich der Wirkungen des Buddhisrnus bzw. des Marxisrnus/Le
ninisrnus auf China keineswegs eindeutige Voraussagen zuliiEt, 
haben wir im ersten Teil des Buches bei der Betrachtung des 
Buddhisrnus ausgefiihrt. 
Auch der Leninismus stellt - nicht nur, aber doch eben auch -
eine Russifizierung des Marxisrnus dar und eine Anwendung 
dieser nicbtrussischen Ideologie auf wirtschaftlich primitive und 
dariiber hinaus spezifisch russische Bedingungen; das ist allzu 
bekannt, als daB es hier belegt werden miiBte. Der Weg von 
Marx zu Lenin und zu Mao ist also auch - bis zu einem 
gewissen Grade - der Weg der Russifizierung und weiter der 
Sinisierung, und dieser Tatbestand wiederurn kann nicht ganz 
ohne EinfluB auf das Verhiiltnrs zwischen Moskau und Peking 
bleiben. 
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Messianismus und Materialismus 

Wenn wir uns an das traditionelle (also vorkommunistische) 
Weltbild der. Russen und der Chinesen erinnern, wie es im ersten 
Teil gezeichnet wurde, -so wissen wir, daB sich ihre kommunisti
schen Fiihrer nicht in der gleichen Lage befanden. Lenin und den 
Seinen kam der auf ein tausendjahriges Reich gerichtete Mes
sianismus ihres Volkes zugute, und man mag sich fragen, ob die 
bolschewistische Revolution ihrer schweren Riickschlage und Prii
fungen erfolgreich Herr geworden ware, hatte sie sich nicht eines 
Volkes bemachtigt, das -in seinem ldealismus bereit war, "das 
Leid der Welt auf sich zu nehmen" und der Menschheit, wie es 
glaubte, unter eigenen Schmerzen ein schoneres Morgen zu schen
ken. Erst kiirzlich ~~ch sagte mir ein Sowjetingenieur, der alles 
andere als ein Rcimantiker oder Schwarmer ist, zudem nicht ohne 
Skepsis und Vorbehalte gegeniiber den Realitaten in der So
wjetunion: "Was wir Russen in diesen fiinfundvierzig Jahren 
durchgemacht haben - an Bosem [er dachte hier, wie sich aus 
dem Gesprach ergab, an Stalin] und an Gutem, das macht es 
der ganzen iibrigen Welt sehr vie! leichter, den rechten Weg in 
die Zukunft zu finden." Nur konnte Lenin diese ihrem Wesen 
nach metaphysisch gerichtete Opferbereitschaft nicht als solche 
ansprechen, da die materialistische Erlosungslehre dem Leib 
gilt, nicht der Seele. Lenin leitete eine Kraft auf seine Miihl
riider, die aus ihm fremden, ja von ihm verachteten Quellen ge
speist wurde; er mobilisierte die Gliiubigkeit des Volkes fiir dies-
seitige und antireligiose Ziele. 'rf 

Maos Lage war umgekehrt. Er hatte es mit einem Volk /izu tun, 
zu de~sen Tradition seit den Tagen des Konfuzius das Streben 
gehorte, sich hier und jetzt so gut wie moglich einzurichten, und 
das durchaus an die Moglichkeit glaubte, auf Erden eine Gesell
schaftsordnung zu schaffen, die dem Ideal friedlichen und har
monischen menschlichen Zusammenlebens sehr nahe kommt. In
sofern fie! also die kommunistische Lehre von der bevorstehenden 
Errichtung eines idealen, klassenlosen, briiderlich gestimmten, je
dem Chinesen Geborgenheit gewiihrenden Staates auf einen auf
nahmebereiten Boden. 
Hiitte Mao our dies getan, so ware er im Rahmen der chinesi
schen Tradition geblieben, und die dauernde Zustimmung der 
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iiberwiiltigenden Mehrheit seines Volkes ware ihm sicher gewe
sen. Aber Mao tat mehr, sehr viel mehr. Auf dem We~e zu der 
angeblichen ljarmonie son morgen zwangen die Kommunisten 
das Volk zur extremen Disharmonie von heute, zu einem Ver
halten, das ihm hochst widerwiirtig war - zur offentlichen Kritik 
des Vaters, zur Verleumdung der Nachbarn, zum Klassenkampf, 
zum unaufhorlichen- Suchen nach "Feinden des Sozialismus", 
zum unerbittlichen Entweder-Oder - zu lauter V erhaltensweisen 
also, die seiner Tradition zuwiderlaufen. Der Chinese hat dies 
alles iwar auf sich genommen, aber wer kann glauben, daB er es 
gerne tat? 
Die Gefahr fiir den Kommunismus in RuBland ist also, daB der 
Glaube der Menschen an seine Weltmission erlahmt; fiir den chi
nesischen Kommunismus aber liegt sie darin, daB das Volk, ob
gleich es sich einem ihm nicht gemiiBen Lebensstil unterwirft, der 
ertriiumten Harmonie, dem erhofften MindestmaB an W ohlstand 
nicht niiher kommt, ja sich sogar - wie seit 1958 - weiter von 
diesen Zielen entfernt. 



DRITTER TEIL · NACHBARN 
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VORBEMERKUNG 

In zwei Staaten hat sich der Kommunismus die Macht erobert. 
Trotz allen Verschiedenheiten zwischen ihnen - ihre Zentren 
liegen viele Tausende von Kilometem voneinander entfemt,-und 
der Sieg Maos kam zweiunddreiilig Jahre nach dem Lenins -
haben wir im zweiten Teil dieses Buches iiberwiegend parallele 
Ziige, vor allem in den Ergebnissen, festgestellt.Als Mao erst wenige 
Jahre an der Macht war, befand sidi die Chinesische Volksrepu
blik schon ein gutes Stiick auf dem von Lenin, mehr noch von 
Stalin gewiesenen Wege: die Bauernschaft war kollektiviert (die 
"landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hoheren Typs" un
terschied sich nur dem Namen nach vom sowjetischen Kolchos), 
Handel und Gewerbe lagen vollig in staatlicher Hand, die ln
tellektuellen waren, iiuBerlich wenigstens, gleichgeschaltet, und 
die Kommunistische Partei Chinas - in manchen Stilfragen von 
der bolschewistischen verschieden, aber wie jene eine straff zen
tralisierte Organisation von Funktionaren - bildete den einzigen 
Machttriiger des Landes. Was wir in den letzten vier Kapiteln 
erfuhren, zeigte uns Mao in den wesentlichen Punkten als Schu
ler und Nachahmer der Manner im Kreml und konnte denSchluB 
nahelegen, daB zwei Staaten, die sich auf dem Boden de gleichen 
Weltanschauung auf hochst iihnlichen Wegen in derselben Rich
tung. bewegten, engste Bundesgenosseii, ja Freunde, sein miiB
ten. 
Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Wie der Mensch ist au.ch 
die Politik kein "ausgekliigelt Buch". Auch in ihr gelten neben 
Absicht und Plan (die ja auf Gemeinsamkeit und Harmonie 
hatten hinwirken miisscn) zahlreiche negative Faktoren - lnteres
sengegensiitze und persiinliche Rivalitiiten. 
So werden wir im dritten Teil sehen, daB im Verhiiltnis der bei
den roten Nachbam unter der Oberfliiche gleicher lnteressen und 
Ziele mehr zu finden ist als die von vielen erwartete "soziali-

297 



stische Briiderlichkeit" - namlich das niichterne, auf den eigenen 
Vorteil bedachte Kalkiil, die zunehmende Verhartung der yrenze 
(auch der Sprach- und Schriftgrenze), eine hochst unbriiderliche 
Glaubiger-Schuldner-Beiiehung, kurz, eine allgemeine Abkiih
lung und - im Verhaltnis der beiden Volker zueinander - eine 
Reaktion, die sich am besten als ein Zuviel an "Freundschaft" 
verstehen laBt. 



9. Kapitel 

STALIN - TSCHIANG - MAO 

Der erste und gescheiterte Versuch der Machtergreifung 
lockert die Beziehungen der chinesischen Kommunisten 
zu Moskau. Fur den au/ die lndustrialisierung und 
Kollektivierung Ru/J[ands konzentrierten Stalin _wird 
China erst wieder interessant, als er sick dem Deutsch
land Hitlers ·und einem expansiven Japan gegeniiber
sieht; er braucht jetzt ein starkes China unter einer 
~tarken Regierung - dies ist Tschiang Kai-schek. Jahre
lang setzt Stalin auf Tschiang, auch noch nach der 
Kapitulation Japans, denn mtr von der Regierung 
Tsdziangs kann er den Preis einholen, den ihm die An
gelsachsen auf der Konferenz in Jalta fiir seinen An
griff auf Japan versprochen haben. Seine Umstellung 
auf Mao geschieht erst nach dessen Sieg in ganz China 
und auch dann nicht in einer Form, die man als iiber
zeugend spontan bezeichnen kann. 

Lange Zeit waren die Russen - wie alle Europiier - in den Augen 
der Chinesen .fremde Teufel" gewesen, die sid1: von anderen nur 
durch den nicht sehr gewichtigen Umstand unterschieden, daB sie 
auf .dem Landweg kamen. W er sich mit der friiheren Q'eschichte 
der russisch-chinesischen Beziehungen befassen will, findet dar
iibei eine umfangreiche Literatur.1 In unserem Zusammenhang 
ist sie erst seit 1917 von lnteresse, denn, wie Mao gesagt hat, .bis 
zur [bolschewistischen] Oktoberrevolution kannten die Chinesen 
Lenin und Stalin nicht, ja nicht einmal Marx und Engels" .2 

Marx und Lenin kommen nach China 
Der klassische Marxismus vor-leninscher Pragung hatte in China 
nicht FuB fassen konnen, da er auf eine lndustriegesellschaft ab
gestellt war, die es in China damals nicht gab. Zwar hatten sich 
die modern denkenden Kreise Chinas fiir die revolutionare Be-
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wegung in Rufiland schon vor dem Herbst 1917 interessiert, aber 
mehr fur deren liberale Aspekte als fiir den Verschwiirerkr!is der 
Bolschewiken. Lenins Machtergreifung wurde in China zunachst 
noch weniger al; im Westen in ihrer weltpolitischen Bedeutung 
erkannt. -
Unter den ersten, die den bolschewistischen Sieg begriiBten, war 
Li Ta-tschao, der ihn i-m Juli 1918 in einem Artikel "Ober die 
Revolution in Frankreich und RuBiand" als "Morgenriite einer 
neuen Weltkultur" feierte.3 In den Tagen, da das deutsche Kai
serreich ··zusammenbrach, veriiffentlichte er einen weiteren Auf
satz unter der bezeichnenden Oberschrift "Sieg des Bolschewis
mus"; denn, so argumentierte er, die Sieger der Epoche seien nicht 
die liberalen Demokraten des Westens, sondern "Lenin, Trotz
kij, Kollontaj, Liebknecht, Scheidemann und Marx", und den 
Bolschewismus bezeichnete er als Bannertriiger der Menschlich
keit und Freiheit.4 Doch erklangen Stimmen wie diese zuniichst 
nur selten. 
In der Bewegung vom 4. Mai 1919 waren kommunistische Ein
fliisse noch kaum am Werk. Zwanzig Jahre spiiter behauptete 
zwar Mao: "Die ,Bewegung des 4. Mai' wurde geboren als Ant
wort au£ den Appell der W eltrevolution, auf den Appell der rus
sischen Revolution, auf den Appell Lenins" 5, und seither nimmt 
die Geschichtsschreibung in der Sowjetunion wie in Rotchina den 
4 . Mai ganz fiir den Kommunismus in Anspruch. In Wirklichkeit 
aber war, wie wir friiher sahen, die Bewegung, die am 4. Mai 
1919 ins BewuBtsein der chinesischen Offentlichkeit explodierte, 
vor der bolschewistischen Revolution und ohne kommunistische 
Einfliisse entstanden. 

Begeisterung iiber Karachan 

Breitere Kr~ se der revolutioniiren Intelligenzschicht Chinas wur
den auf den Umsturz in Rufiland erst aufmerksam, als sie im 
Marz 1920 von der sogenannten Karachan-Erklarung Kunde er
hielten. lmJuli 1919 hatte der damals stellvertretendeVolkskom
missar fiir auswartige Angelegenheiten, Leo Karachan, erkliirt, 
die Sowjetregierung annulliere alle ungleichen Vertriige der Za
ren mit Chinl!- und gebe dem chitiesischen Volk die darin fest
gelegten Erwerbungen zuriick. Die in RuBland und China glei-
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chennaBen chaotischen Verhaltnisse brachten es mit sich, -daB acht 
Monate vergingen, ehe diese Erklarung in China bekannt wurde, 
und zwar in einer Version, in der ausdriicklich auch die Riickgabe 
der vom Zai-enreich erbauten Eisenbahn in der Mandschurei ver
sprochen wurde. Aber gerade von diesem Teil der Karachan
Deklaration, der in China besonders sensationell wirkte, behaup
teten die Sowjets spater, er sei gefalscht und nachtraglich ein
gesetzt worden; in Wi_rklichkeit war er, wie ein amerikanischer 
Historiker nachgewiesen hat, in der urspriinglichen Fassung 
durchaus enthalten.6 

Die Erklarung rief in China groBe Begeisterung hervor. Sie · trug 
der Sowjetunion um so stiirkere Sympathien ein, als die West
machte nichts von .. ihren Privilegien in China aufgeben wollten 
und sogar die von den Chinesen wiitend abgelehnten japanischen 
Anspriiche auf chinesischem Boden akzeptierten.1 In verstark
tem MaBe wandten sich Vertreter der chinesischen Intelligenz 
nun dem Studium des Marxismus zu. Die zahllosen intellektuel
len Gruppen und Griippchen (wie Maos Neue Volksstudiengesell
schaft in Tschangscha) und deren Zeitschriften, die, vor allem in 
Peking, wie Pilze aus dem Boden schossens, befaBten sich zu
nehmend mit den radikalen Doktrinen des Westens, und zwar 
mit jedem -ismus, den es damals in der Welt gab. 
Zuniichst legten sich die wenigsten auf eine bestimmte Richtung 
fest; meist interessierte man sich fiir alles auf einmal. Aus Maos 
Mund wissen wir, daB er in den paar Jahren zwischen 1911 und 
1920 Buddhist, Kang Yu-wei'ist, Monarchist, Idealist, Liberaler, 
dem_okratischer Reformist, utopischer Sozialist, Antiwilitarist, 
Autonomist (fiir seine Heimatprovinz Hunan), Anarchist und 
Marxist gewesen ist.0 A.hnliches batten damals Hunderte und 
Tausende junger chinesischer Intellektueller von sich sagen kon
nen. Doch gehorte Mao zu den wenigen, die sich friih, das heiBt 
noch vor dem Bekanntwerden der Karachan-Erklarung, zum Mar
xismus und zum Vorbild der bolschewistischen Revolution be
kannten; er tat dies in seinem Aufsatz "Die groBe Gemeinsamkeit 
der Volksmassen", der im Juli und August 1919 in Fortsetzun
gen in einem von ihm in Tschangscha herausgegebenen Blatt er
schien, und in seinen Briefen, die spater in der .Sammlung von 
Briefen der Mitglieder der Neuen Volksstudiengesellschaft" ver-
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iiffentlicht wurden.16 "Im Sommer 1920 war ich, in der Theorie 
und bis zu einem gewissen Grade auch in der Tat, ein Marxist", 
sagt Mao von sich.11 ·• 
Von den Auseinandersetzungen der Marxisten mit 11nderen re
volutioniiren Lehren war in China die mit den Anarchisten am 

· interessantesten, da sich bei diesen uralte staatsfeindliche Lehren 
aus der chinesischen Antike, vor allem bei Lao-tse und Tschuang
tse, mit entsprechenden Gedanken Bak(mins und Krop6tkins 
mischten.12 Diese Diskussionen zeigten iibrigens, wie rasch sich 
die chiriesischen Anhiinger Lenins dessen Jargon aneigneten. 
Wenn sie etwa schrieben: "Die vom Gift des Rationalismus an
gesteckten Revisionisten und Reformisten vom Typ Kautsky und 
Bernstein und Co .... " ta, so war das ganz "wie er sich riiuspert 
und wie er spuckt". 

Moskau und die chinesischen Kommunisten, 1920-1927 

Im Sommer 1920 traf im Auftrag der Komintern Grig6rij Woi
tfnskij in China ein. Er stand Pate bei der Griindung erst des 
Sozialistischen Jugendkorps, eines Vorliiufers der Kommunisti
schen Partei Chinas (August 1920), dann der KPCh selbst. Offi
ziell gilt der 1. Juli 1921 als Griindungstag der Partei. 
Vom Augenblick ihres Entstehens bis zur Obersiedlung ihres ZK 
in das Herrschaftsgebiet Maos im Herbst 1932, also mehr als elf 
Jahre lang, war die KPCh auf das engste mit Moskau verbunden; 
zahlreiche Entschliisse, die sie entscheidend betrafen, fielen in 
Wirklichkeit nicht in China, sondern in der "Hauptstadt der 
Weltrevolution". Man iibertreibt kaum, wenn man sagt, daB da
mals das Schicksal der KPCh eine Funktiun der Moskauer Macht
kiimpfe war; ihre Fiihrung wurde von Moskau ein- und abgesetzt; 
ihre Politik von Agenten Moskaus bestimmt. Das letzte Wort des 
Historikers .iiber diese Zeit griiBter Abhiingigkeit der KPCh von 
Moskau ist noch nicht gesprochen, da es noch allzu viele Liicken 
in unserer Kenntnis gibt. Doch liegen griindliche Untersuchungen 
vor, die den derzeitigen Stand unseres Wissens im einzelnen dar
legen.14 
In jenen elf Jahren erlitt der Weltkommunismus eine seiner 
schwersten Niederlagen. Einem raschen Aufstieg der KPCh zu 
Macht und EinfluB, der ihren Sieg in ganz China in greifbare 
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Niihe zu riicken schien, folgte ab 1927 ein Absturz zu fast'volliger 
Bedeutungslosigkeit - Verlust jeglichen Einflusses in der Arbei
terschaft, kiimmerliches Dahinvegetieren eines in sich zerstritte
nen und ohnmiichtigen .• Generalstabes ohne Armee" und schlieB
lich Flucht in das ferne _Guerillagebiet, in dem sich Mao samt sei
nen aufstiindischen Bauern auch nur noch mit Miihe gegen die 
Truppen Tschiang Kai-scheks zu halten vermochte. Kein Wun
der, daB man in Moskaµ wie in Peking nicht gern an diese Zeit 
denkt. lnsbesondere die folgenschwerste der Entscheidungen, 
welche die Katastrophe-herbeiriefen, stammte aus Moskau: .das 
Biindnis der KPCh mit der Partei Sun Yat-sens, der KMT. Gegen 
ihr besseres Wissen und unter dem Druck eines Komintern-Ver
treters, des Hollii1i"ders Sneevliet, alias Maring, beschloB die 
KPCh-Fiihrung Schon auf ihrem GriindungskongreB im Juli 1921 
jenes Biindnis mit der KMT und ein Jahr spiiter, ebenfalls unter 
Marings EinfluB, den Eintritt von Mitgliedern der KPCh in die 
KMT. 

Das Ende der KPCh in den Stiidten 

Solange die KMT ein loser, undisziplinierter Haufen war, war 
dies nicht weiter gefiihrlich. Aber die Russen setzten solche Hoff
nungen auf die Allianz mit Sun Yat-sen, daB sie im Herbst 1923 
ihren Agenten Michail Bor6din nach China schickten, um die 
KMT in ein schlagkriiftiges Instrument umzuorganisieren: Dies 
tat Borodin gemeinsam mit dei:n begabtesten KMT-Fiihrer, dem 
damals von Moskau begiinstigten Tschiang Kai-schek, mit sol
chem Erfolg, daB die <lurch bolschewistische Organisation'dmetho
den gestiirkte KMT im April 1927 imstande war, die KPCh fast 
vollig auszuloschen. Auch danach behartte Moskau, so unwahr
scheinlich das klingt, noch fast ein halbes Jahr auf der Fortfiih
rung der Allianz der Kommunisten mit der KMT in der vergeb
lichen Hoffnung, daB sich ihr linker Fliigel gegen Tschiang durch
setzen wiirde. Die letzten Reste der kommunistischen Kader in 
den Stadten . verheizte" man in einer Anzahl vorwiegend von 
Moskau inspirierter Abenteuer, wie dem Kanton-Aufstand vom 
Dezember 1927, der, von Tschiang, infolge mangelnder Unter
stiitzung durch die Arbeiterschaft, ohne groBe Miihe blutig nie
dergeschlagen wurde. 
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Borodins peinlicher Schatten 

In den Jahren 1934-1936, die ich in Moskau verlebte, traf ich 
wiederholt mit einem m_!!lancholisch dreinblickenden Mann zusam
men, der in der Redak"tion einer kommunistischen Zeitung eng
lischer Sprache arbeitete und mir wie eine ausrangierte, langsam 
verrostende Lokomotive vorkam. · Es war Grusenberg, alias Bo
rodin, der hier in Ungnade das Gnadenbrot Stalins alt Er war 
nicht abgeneigt, iiber seinen Lebenslauf zu berichten - iiber seine 
jugendliche Mitgliedschaft bei den russischen Sozialdemokraten 
( deren rechtem, d. h. menschewistischem Fliigel er angehiirt 
hatte), seine Emigration nach Amerika (unter dem Eindruck des 
Fehlschlags der Revolution von 1905), i;eine Riickkehr in die Po
litik nach der Revolution von 1917, seine Agententatigkeit in Me
xiko, dann - als Berater Kemals, des spateren Atatiirk - in der 
Tiirkei, seine Reise nach China, seine Bemiihungen um die Re
organisation und Straffung der KMT. 
Aber je naher Borodin dem Jahre 1926 kam, desto schweigsamer 

. wurde er. Denn erwar esgewesen,der immerwieder aufTschiang 
Kai-schek gesetzt hatte - auch nach Tschiangs Handstreich im 
Marz 1926, der jenem die Herrschaft iiber Kanton brachte; nach 
der zeitweiligen Verhaftung der Sowjetberater (auEer dem da
mals abwesenden Borodin); nach der von Tschiang im Mai 1926 
verfiigten Aussperrung der Kommunisten aus allen wichtigen 
.Amtern; ja fast bis zum Friihjahr 1927, als Tschiang die kommu
nistische Organisation in Schanghai zerstiirte und in ganz China 
lahmte. Erst als sich auch seine letzte Hoffnung, die linke KMT, 
gegen die Kommunisten wandte, sah Borodin ein, daE er ver
spielt hatte, und kehrte - im Sommer 1927 - als Geschlagener 
nach Moskau zuriick. Ob er lediglich Stalins W eisungen bis zum 
bitteren Ende ausfiihrte oder auch selbst durch seine Berichte 
Stalins E»tscheidungen mit beeinfluEte, dariiber wollte er sich 
- es war am Vorabend der blutigen Sauberungen in der Sowjet
union - nicht auslassen. Aber es ist sicher, daE zum Siege 
Tsdiiangs, der Ende 1927 eindeutig feststand, neben Tschiang 
selbst kaum jemand so viel beigetragen hat wie Borodin. Kein 
Wunder, daE Mao ihn einen "Versager" nannte.15 

Die Abreise Borodins aus China war das Ende einer unriihm
lichen, noch in der Erinnerung fiir alle Beteiligten peinlichen 
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Phase der Beziehungen zwischen russischen und chin~sischen 
Kommunisten. Stalins Einflu.B auf die KPCh schmolz dahin, nach
dem ihre stadtischen Schwerpunkte zerschlagen waren, und sank 
bald fast auf den Nullpunkt; seine Anteilnahme an den Ereignis
sen in China lieB nach, wie auch - seit seinem klaren Siege iiber 
Trotzkij im Zeichen der Parole "Sozialismus in einem Lande" -
sein lnteresse an der Korn intern. Der Name China, der wahrend 
des Streites mit Trotzkij-so haufig genannt worden war, tauchte 
in den Jahren 1931-35 kaum noch auf 16, und auBer dem (bis 
heute noch nicht sicher i"dentifizierten) deutschen Militarberater 
mit dem Decknamen Li Te scheint damals kein einziger Ver.tre
ter der Korn intern in Maos Herrschaftsbereich gekommen zu sein.17 
Hitlers Machtantritt ·veranlaBte Stalin, den Blick noch mehr nach 
Westen zu richten. Fiir seine Weltpolitik gait bis auf weiteres die 
Parole des vorsichtigen Automobilisten: Sicherheit (der Sowjet
union) vor Schnelligkeit (der Weltrevolution). 
Der Siebente Komintern-KongreB, der im Juli/August 1935 in 
Moskau stattfand, erteilte - als Reaktion au£ den Aufstieg Hit
lers - den kommunistischen Parteien den Auftrag, Einheitsfron
ten mit allen antifaschistischen Gruppen zu bilden. Dies war, was 
die KPCh betraf, leichter gesagt als getan, denn als Alliierter in 
einer solchen Einheitsfront kam fiir diese, da es sonst niemanden 
gab, nur die KMT in Betracht. In jenem Sommer 1935 befanden 
sich die Kommunisten noch auf der Flucht vor der KMT. Erst 
nachdem sich Mao im fernen Nordwesten eingerichtet hatte, also 
ab Anfang 1936, kam es zu jenen Erklarungen, in denen die Zu
sammenarbeit mit der KMT als denkbar bezeichnet wu~ e; wir 
haben_sie im sechsten Kapitel kennengelerI).t. 

Stalin braucht Tschiang gegen Japan 

Ob gern oder ungern - die chinesischen Kommunisten schlossen 
sich von neuem der Linie Moskaus an. Das zeigte sich am drama
tisclisten in der Sian-Affare vom Dezember 1936, als sich zur all
gemeinen Oberrasdmng der Kreml und die chinesischen Kommu
nisten fiir die Freilassung des von rebellischen Truppen ver
hafteten Tschiang Kai-schek einsetzten, und wieder einige Mo
nate spiiter, als im August und September 1937 kurz hinterein
ander erst ein Vertrag .zwischen Moskau und Nanking (formal 
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ein Nichtangriffspakt, dem Sinne nach ein Freundschaftsvertrag 
mit Spitze gegen Japan) abgeschlossen, dann in Yenan und Nan
king die Einheitsfront ~ischen KMT und KPCh proklamiert 
wurde. · 
Bis zum heutigen Tage ist nicht klar, ob diese Parallelitiit im Ver
halten Moskaus und Y enans gegeniiber N anking spontan oder 
aus gegenseitiger Absfimmung des Vorgehens entsprungen war, 
bzw. ob Y enan au£ Grund von W eisungen Moskaus · handelte.1s 
Aber da sich die Ereignisse in der Sian-Affiire iiberstiirzten (am 
12. Dezember wurde Tschiang festgesetzt; in der Nacht vom 
13. auf den 14. drudcten Prawda und Iswestija auf Freilassung 
driingende Artikel; gleich darauf trat die KPCh durch ihren 
Sprecher Tschou En-lai in gleichem Sinne hervor), kann man 
eine Ubereinkunft der russischen und chinesischen Kommu
nisten nicht als sicher unterstellen, vor allem dann nicht, wenn 
man die technischen Schwierigkeiten einer Verbindung des abge
legenen und primitiven Y enan mit Moskau in Betracht zieht. Ich 
mochte daher folgendes annehmen: Nach dem Komintem-BeschluB 
des Sommers 1935 - vielleicht nicht sofort, aber im Verlauf eini
ger Monate - kamen Moskau und Y enan grundsiitzlich iiberein, 
daB eine Einheitsfront der KPCh mit der KMT gegen Japan er
wiinscht sei; und auf dieser Grundlage haben Moskau und Yenan 
dann, wenn auch jedes in eigener Regie, eine weitgehend paral
lele Linie verfolgt. 
Im Grunde bezog der Kreml wieder die Stellung, die er ein Dut
zend Jahre zuvor eingenommen hatte: Damals wiinschte er die 
Allianz mit Sun Yat-sen, jetzt mit Tschiang Kai-schek. Doch es 
gab einen U nterschied: Sun war schwach gewesen; es hatte daher 
durchaus Sinn, wenn Moskau damals den Auftrag gab, die KMT 
von innen auszuhohlen. Tschiang aber war stark, und der Kreml 
wollte, daB..er stark war; daher war diesmal in Moskau von der 
Zersetzung der KMT nicht die Rede. In den zwanziger Jahren 
hatte Moskau seinen Willen gegen die bessere Einsidit der chi
nesisdien Kommunisten durdigesetzt. Als es ab 1935 die KPCh 
erneut zur Zusammenarbeit mit der KMT driingte, brauchte es 
keinerlei Hemmungen zu iiberwinden; im Gegenteil, Mao hat die 
Anaaherung an die KMT energisdi. betrieben. 
Freilich verfolgten Stalin und Mao damals nicht ganz dieselben 
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Absichten. Moskau brauchte eine starke Nationalregierung ~ter 
Tschiang ohne zeitliche Begrenzung, wiihrend Yenan an das 
Biindnis rnit der KMT in der Absicht heranging, diese - nicht 
gleich, aber rnoglichst rasch - zu unterrninieren und dann zu ver
nichten.19 
Die Sowjetpresse berichtete fast ausnahmslos hochst positiv iiber 
Tschiang und sehr viel mehr iiber ihn als iiber Mao, dessen frii
heste Biographie (auf Snows Bericht basierend) in der Sowjet
union erst 1939 erschien.20 Die Zusammenarbeit der KPCh mit 
der Nationalregierung-wurde vom Kreml mehrfach als Verbin
dung aufDauer bezeichnet. Konflikte zwischen Mao und Tschiang 
fanden in den sowjetischen Verlautbarungen keinen Niederschlag; 
sogar ein blutiger ZusarnrnenstoB zwischen ihren Truppen in An
hui (Januar 1941) wurde in der Sowjetpresse lediglich registriert, 
zudem mit Verspiitung. Das kommunistische Programm wurde, 
soweit es China betraf, diskret verschwiegen. 
Die KPCh dagegen lieB auch wiihrend der Phase, in der die Al
lianz recht reibungslos funktionierte (bis Ende 1938), ihr Fem
ziel nicht aus dem Auge und nannte es immer wieder beim 
Namen. Als sich emeut zunehmende Spannungen mit der Natio
nalregierung ergaben, sprach Mao alsbald wieder vom "bewaff
neten Kampf" gegen die Feinde der Revolution (Ende 1939).2 1 

Auf den Anhui-Zwischenfall reagierte er rnit scharfen Angriffen 
gegen die KMT und gegen Tschiang selbst.22 · 

Die Sowjetunion gewiihrte Tschiang wiihrend des Krieges gegen 
Japan umfangreiche Riistungs- und Wirtschaftshilfe, insgesamt 
im Werte von mindestens dreihundert Millionen US-D0llar. Da
gegen gibt es fiir jene Zeit keinerlei sichere Anhaltspunkte fiir 
sowfetische Lieferungen an die Kommunisten, iibrigens auch 
nicht fiir eine Veriirgerung Maos dariiber; er scheint es, wenn 
auch vermutlich ungem, hingenommen zu haben, daB die sowje
tische Hilfe iiberwiegend oder ausschlieBlich Tschiang zugute kam. 

Moskaus diinner Draht zu Mao 

Die dir'ekten Kontakte zwischen Moskau und Yenan waren mini
mal. Ende 1937 iibersiedelte Wang Ming, den wir als einen der 
Fiihrer der KPCh vor Mao kennengelemt haben, aus Moskau 
nach Yenan, ohne bier jedoch grofien EinfluB zu gewinnen; An-
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fang 1940 war Tschou En-lai einige Monate in Moskau.23 Das 
scheint so ziemlich alles gewesen zu sein.24 Die aus dem Krieg 
gegen Japan erwachsene I~teressengemeinschaft zwischen Y enan 
und Tschungking, der Nothauptstadt Tschiangs im fernen Westen 
des Landes, kam auch clarin zum Ausdrudc, daB beide den Hitler
Stalin-Pakt vom August 1939 als Anzeichen einer moglichen Di
stanzierung Deutschlands von seinem japanischen Bundesgenos
sen begriiBten. Und beide sahen den im April 1941 zwischen 
Stalin und Tokio abgeschlossenen Pakt mit MiBbehagen; trotz 
gegenteiligen Versicherungen Moskaus befiirchteten die Chinesen 
(die Tschungkinger sprachen das aus; di°e Yenaner schwiegen, 
aber dachten es sich vermutlich) ein Nachlassen der Sowjethilfe 
fiir China und eine Ermutigung der japanischen Angriffslust. Be
sonders muBte es sie erbittern, daB Stalin den Japanern die ter
ritoriale Unver.letzlichkeit des .Kaiserreiches Mandschukuo" (das 
heiBt, der japanisch besetzten Mandschurei) garantierte. Aber 
das Riitselraten, wie Stalins Chinapolitik durch seinen Pakt mit 
Japan beeinfluBt wiirde, verlor an Bedeutung, als zwei Monate 
spiiter Hitlers Panzer ostwiirts rollten. 
Jetzt war die Aufmerksamkeit des Kreml auf den Krieg mit 
Deutschland konzentriert; China verschwand fast vollig aus sei
nem Blidcfeld. In der Presse wurde von ihm kaum noch gespro
chen, und am wenigsten von Yenan. Zwar war in Moskau die 
Sorge vor einer Bedrohung der sowjetischen Ostgrenzen weiter 
zuriidcgegangen, nachdem Japan im Dezember 1941 den StoB 
nicht nach Sibirien, sondern auf Pearl Harbor und Singapur ge
fiihrt hatte; aber in Anbetracht der iiberwiiltigenden Anfangs
siege der Japaner muBte man mit allem rechnen. Stalin blieb also 
an einem starken Tschiang interessiert. 
Zudem befand sich Stalin in einer Zwangslage: Seit 1935 hatte 
er - nach Lage der Dinge mit Recht - Tschiang, nicht Mao als 
Hauptbremse gegen Japans Aggression und als legitimen Regie
rungschef Chinas angesehen. Er mullie daher auch seine Plane 
fiir kiinftige Erwerbungen im Fernen Osten, an denen er seit der 
Konferenz von Teheran (November 1943) arbeitete, auf Tschiang 
abstellen. Zudem brauchte er zu diesen Pliinen die Zustimmung 
Amerikas, und diese war nur zu haben, wenn Tschiang als Ver
treter Chinas ins Spiel kam. Die Amerikaner wiederum, die Ja-
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pans militiirische Kraft noch 1943 iiberschiitzten und auch fur den 
Rest des Krieges einen Kampf um jeden FuBbreit japanisch be
setzten Bodens befiirchteten, waren bereit, Tschungking zur An
nahme der ·Forderungen Stalins· zu zwingen, um diesen fiir den 
Eintritt in den Krieg gegen Japan zu gewinnen. So kam es, daB 
sich seit Teheran die Entscheidungen in Ostasien im Dreieck 
Roosevelt (spiiter Truman) - Stalin - Tschiang vollzogen (mit 
Tschiang als dem mit ... Abstand schwiichsten Partner), wiihrend 
von Mao gar nicht die Rede war. 

Tschiang garantiert Stalins Beute 

Aus Teheran ergab sich Jalta (Februar 1945). Stalin verpflich
tete sich, spiitesterrs drei Monate nach Ende des Krieges in Eu
ropa gegen Japan anzutreten, und Churchill und der todkranke 
Roosevelt versprachen ihm - auf Kosten Chinas - einen hiilftigen 
Anteil am mandschurischen Bahnnetz, die Beniitzung von Port 
Arthur als Kriegshafen, eine Sonderstellung im Handelshafen 
Dairen und die Beibehaltung des Status quo fiir die AuBenmon
golei (als Satellit Moskaus).25 Stalin war nun so weit gegangen, 
daB er seine Erwerbungen in China nur sichern konnte, indem 
er Tschiang als den einzigen chinesischen Partner behandelte; er 
ware sonst Gefahr gelaufen, daB dieser sich weigern konnte, die 
Jalta-Versprechen - die andere fiir ihri gemacht batten - zu 
honorieren. 
Jalta wiederum fiihrte zu dem umfangreichen Vertragswerk zwi
schen Moskau und Tschungking vom 14. August 1945, in dem 
Tscqiang unter amerikanischem Druck die Stalin in Jalt,!t von den 
Angelsachsen gemachten Versprechungen erfiillte und dafiir von 
diesem das Versprechen einhandelte·, die Sowjetunion werde 
ihre "moralische Unterstiitzung und Hilfe in Riistungsmaterial 
und anderen Gegenstiinden .. . vollig [also ausschlieBlich] der 
Nationalregierung [also Tschiang] als der Zentralregierung Chi
nas geben", deren Souveriinitiit iiber die Mandschurei anerken
nen und nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas eingrei
fen.2e 
Was Mao iiber dieses Vertragswerk dachte, ob er es mit Krger 
oder einem Augurenliicheln betrachtete, wissen wir nicht. In sei
nem Rechenschaftsbericht vom April 1945 hat er die Beschliisse 
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der Konferenzen von Teheran und Jalta ;,enthusiastisdt gebilligt" 
(diese Formel wurde spiiter- zu einem bloBen "gebilligt" herab
geschraubt!).27 UIJ.d das offizielle Organ der Kommunisten in 
Yenan lobte das Vertra2swerk, ohne zu zogern.28 

Mao pafit nicht recht in Stalins Bild 

Fiir das Jahrzehnt zwischen dem Siebenten Komintern-KongreB 
im Sommer 1935 und dem Vertragswerk vom Sommer 1945 ist also 
das Bild _der Chinapolitik Stalins geradlinig und klar: Erstens 
braudtte er als Gegengewidtt gegen Japan ein geeintes China 
unter einer starken, also von Tschiang gefiihrten N ationalregie
rung; zweitens muBte er, um seine ostasiatische Ernte mit Zu
stimmung Amerikas in die Scheunen zu bringen, die Regierung 
Tschiangs als die einzige Regierung Chinas anerkennen. Der Au
gust 1945 brachte ihm innerhalb weniger Tage die Erfiillung bei
der Wiinsdte: erst kapitulierte Japan, dann untersdtrieb die Re
gierung Tsdtiangs alle Forderungen des Kreml. Weldte Folgen 
wiirde dies fiir Stalins Chinapolitik haben? 
Wir wissen sehr wenig iiber das V erhiiltnis zwisdten Stalin und 
Mao in dem fiir die weiteren Beziehungen der beiden Nadtbar
staaten so widttigen vierjiihrigen Zeitabschnitt, der vom August 
1945 bis zur Griindung der Chinesischen Volksrepublik im Herbst 
1949 reicht. 29 Die sparlichen uns bekannten Tatsachen !assen 
beide Deutungen zu: daB Stalin in enger Zusammenarbeit mit 
Mao alles so plante, wie es dann tatsiichlich spater ablief, und 
umgekehrt, daB Stalin von der Entwicklung, das heiBt von 
dem rasdten Siege Maos, vollig iiberrasdtt wurde. DaB sidt Sta
lin westlidten Gespradtspartnern gegeniiber abfallig iiber Mao 
iiuBerte, so zum Beispiel zu dem amerikanisdten Politiker Harry 
Hopkins am 26.Mai 1945 (er glaube nidtt,daB die Kommunisten
fiihrer in China so tiidttig seien wie Tschiang, noch daB sie China 
zu einigen vermodtten30) oder auch zumAuBenministerTschiangs, 
Wang Schi-tschie, als dieser im Sommer 1945 mit ihm verhan
deltes1, braucht nicht viel zu besagen. Aber auch die Jugoslawen 
berichten, Stalin habe - kurz vor dem Bruch mit Tito (1948) -
einer Delegation aus Belgrad gesagt: 

"Es stimmt, dafi auch wir Fehler gemacht haben. Beispielsweise hat
ten wir nach dem Kriege die chinesischen Genossen nach Moskau 
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eingeladen, um mit ihnen die Lage in China zu besprechen. Wir•er
kliirten ihnen geradeheraus, dafi wir die Entwiddung eines Auf
standes in China fiir aussichtslos hielten, und daB die chinesischen 
Genossen einen Modus vivendi mit Tschiangkaischek [sic] suchen, 
sich an seiner Regierung beteiligen und ihre Armee auflosen sollten. 
Die Chinesen stimmteri: dieser sowjetischen Auffassung zu, reisten 
jedoch nach China zuriick und taten etwas ganz anderes. Sie sam
melten ihre Streitkriifte, organisierten ihre Arrnee und sind nun, 
wie man sieht, dabei, 'f schiangkaischeks Truppen zu schlagen. Im 
Falle China geben wir also zu, uns geirrt zu haben. Es hat sich 
erwiesen, daB die chinesischen Genossen recht hatten und nicht die 
Sow jets." 32 

Mir scheint, daB diese Stalin in den Mund gelegten W orte dem 
tatsiichlichen Verlauf nahekommen. Denn Stalin hat nach dem 
August 1945 den Kurs der Sowjetpolitik keineswegs abrupt von 
Tschiang auf Mao verlagert, sondern sich weiterhin so verhalten, 
als rechne er auf lange Sicht mit einem von Tschiang regierten 
China. Sein Spiel in der Mandschurei, iiber das wir im folgenden 
Kapitel Niiheres hi:iren werden, stand im Zeichen der Wahrneh
mung sowjetischer lnteressen; daB sich die Mandschurei am Ende 
im Besitz Maos und nicht Tschiangs befand, ist als eine Spatfolge 
aber nicht als Ziel von Stalins Politik zu betrachten. 
Stalin war intelligent genug, um zu wissen, daB ihm seine Sieges
beute auf chinesischem Reichsboden verloren gehen muBte, sobald 
Mao ans Ruder kam; diesem gegeniiber koiinte er sich eine impe
rialistische Politik nicht leisten. Man ist geneigt, eine deutliche 
Zuriic\chaltung Moskaus gegeniiber Mao festzustellen, W)filn man 
sieht, daB die Sowjetpresse fast ein Jahr lang, bis zum Sommer 
1946, ·die chinesischenKommunisten praktisch ignorierte33; deren 
bald darauf einsetzende, die ganze Welt erstaunende Siege iiber 
die Truppen Tschiangs wurden in Moskau keineswegs groB her
ausgestellt, so zum Beispiel in der Festrede zum 31. Jahrestag der 
Oktoberrevolution, der in die Zeit groBer rotchinesischer Erfolge 
fie!, gar nicht erwahnt.u 
Obrigens erschienen damals umgekehrt auch in rotchinesischen 
AuBerungen nur selten Hinweise auf die Sowjetunion, moglicher
weise gleichfalls aus Riidcsicht auf Amerika, wo damals immer 
noch eine starke Neigung bestand, die chinesischen Kommunisten 
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als harmlose ~Sozialreformer" anzusehen, die mit der Weltrevo
lution nichts gemein · hiitt.en und niemand etwas zuleide tiiten, 
wenn nur der bi:ise Tschia1;1g endlich aufhi:irte, sie zu drangsalie
ren. Besonders ti:iricht war das witzig sein sollende Wort des 
US-Botschafters in Cliina Patrick J. Hurley im Herbst 1945: Der 
-einzige Unterschied zwischen den chinesischen Kommunisten und 
den Republikanern des -US-Staates Oklahoma bestehe darin, daB 
die Republikaner von Oklahoma unb~waffnet seien.35 Das be
kannteste unter den recht seltenen offentlichen Bekenntnissen 
Maos zur Sowjetunion gab dieser erst am 1. Juli 1949 ab; es war 
auch dann noch relativ vorsichtig formuliert, indem das Bild von 
der "Anlehnung" gebraucht wurde. Mao antwortete auf den Vor
wurf, die chinesischen Kommunisten lehnten sich an die Sowjet
union an, mit den Worten: 

.Jawohl. Die vierzigjiihrige Erfahrung Sun Yat-sens und die acht
undzwanzigjiihrige Erfahrung der KPCh haben uns gelehrt, uns an 
eine Seite anzulehnen, und wir sind viillig iiberzeugt, dafi wir uns, 
um zu siegen und den Sieg zu sichern, an eine Seite anlehnen 
miissen. Im Lichte der Erfahrungen von diesen vierzig und diesen 
achtundzwanzig Jahren miissen alle Chineseli ohne Ausnahme sich 
entweder an den lmperialismus oder an den Sozialismus anlehnen. 
Dazwischen zu balancieren ist unmiiglich, einen dritten Weg gibt 
es nicht." 38 

Maas Sieg - neue Lage fur Moskau 

Von den Vorgiingen in der - im August 1945 <lurch die Truppen 
Malinowskijs okkupierten - Mandschurei wird noch zu spre
chen sein. Wir haben keine zuverliissigen lnformationen. Auf
fallend ist das lneinandergreifen des - immer wieder hinaus
geschobenen - Abmarsches der Sowjetarmee aus der Man
dschurei un.d des Nachriickens der rotchinesischen Verbiinde, 
denen dabei von den Russen umfangreiche japanische Waffen
lager iibergeben wyrden (weshalb die rotchinesischen Beteuerun
gen, sie hatten keinerlei sowjetische Waffen fiir den Krieg gegen 
Tsc:hiang erhalten, ohne Belang sind). Doc:h ist auch denkbar, daB 
Malin0wskij durch die Beweglichkeit ·und geschickte Taktik der 
Truppen Maos iiberrascht wurde. -
Na<:hdem die chiaesischen Kommuniste_n mit der Eroberung Muk-
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dens im November 1948 die ganze Mandschurei fest in der· Himd 
hatten, konnte es zunachst aussehen, als bliebe China auf langere 
Sicht geteilt - . mit Mao als Herrn der Mandschurei und Tschiang 
im iibrigen China. Docb_was immer Stalin erwartet haben mag -
der Siegeszug Maos, der mit der Besetzung von Tientsin und 
Peking im Januar 1949 . einsetzte und in wenigen Monaten das 
ganze Riesenreich iiberrollte, schuf vollig neue Tatsachen. 
Auch dann stellte sich Stalin noch nicht sofort um: Als die Natio
nalregierung vor den kommunistischen Armeen nach Kanton 
floh, war der Vertreter -Stalins der einzige Botschafter, der ihr 
dorthin folgte.37 Erst als sich herausstellte, daB die Katastrophe 
Tscbiangs unwiderruflich war, zog Stalin die Konsequenzen: 
Einen Tag nachdem - am 1. Oktober 1949 - die Chinesische 
Volksrepublik in· Peking ausgerufen worden war, sprach der 
Kreml die Anerkennung des neuen Staates aus. Stalin tat recht 
daran, sich zu beeilen. Schon am 16. Dezember erschien der Sieger 
Mao in Moskau. 
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1 0. Kap it e I 

BEIDERSEITS DER LANGSTEN GRENZE -

Auf der Landkarte sieht Chinas Nordgrenze - fast 
12 000 Kilometer von Wladiwostok zum Pamir - sehr 
auf geriiumt aus, seit die Sow jets 1955 ihre letzten 
Positionen auf dem Territorium der Chinesischen 
Volksrepublik aufgaben. Aber haben sie wirklich auf 
ihre Ambitionen in der Mandschurei und in Sinkiang 
verzichtet? Und haben die Chinesen vergessen, da{J 
erst vor hzmdert Jahren die Russen ihnen, den von 
Franzosen und Engliindern Bedriingten, Gebiete weg
nahmen, die dreimal so groft sind wie Gro{Jbritannien, 
und daft dort eine russische Stadt liegt mit dem pro
vozierenden Namen "Beherrsche-den-Osten"? Haben 
sie die Auftenmongolei abgeschrieben, die noch vor 
funfzig Jahren zu ihrem Reich gehiirte? Warum 
wiihlten sie fur die Modernisierung ihrer Schrifi die 
lateinischen und nicht die fur diesen Zweck mindestens 
ebenso brauchbaren russischen Buchstaben? Und wie 
steht es mit dem Druck aus dem iibervolkerten China 
auf das menschenleere Sibirien und Sowjetfernost'I 

I. DIE MANDSCHUREI 

Seit ich als junger Student im Jahre 1926 eine Dissertation iiber 
den Einfhill des in der Mandschurei ausgefochtenen Russisch
Japanischen Krieges auf die GroBe Politik begann, interessiert 
mich dieses J..and wie kaum ein anderes auBerhalb Europas. Im
mer wieder babe ich die Mandschurei besucht - als sie noch chi
nesisch war; als sie von den Japanern besetzt wurde; als sie 
Mandschukuo hieB und die Sonnengi:ittin, die Stammutter des 
japanischen Kaiserhauses, verehren muBte; und unter den Kom
munisten, von denen sie, um nicht mehr an die Mandschu-Kaiser 
zu erinnern, anonym und kollektiv "Die Drei Nordi:istlichen 
Provinzen" genannt wird. Das groBartige Land mit seinen 
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frostklaren Wintem und heiBen Sommem, seinen tiefen ,.Wiil
dern und endlosen fruchtbaren Feldern, seinen machtigen Indu-

-strien hat es mir angetan, und ich glaube an seine wirtschaftliche 
Zukunft. Auch die J apaner glaubten an sie, als sie dort vor mehr 
als einem halben Jahrhundert einen harten Krieg -gegen das Rie
senreich der Zaren fiihrten und gewannen, als sie ihre begabte
sten Verwaltungsbeamten, Offiziere, Eisenbahner und lndustriel
len dorthin schickten; auch die Zaren und schlieBlich Stalin. Eine 
seiner ganz seltenen GefiihlsauBerungen bezog sich auf die Man
dschurei; wenige Tage nach deren Eroberung durch die Sowjet
armee sagte er (am 2. September 1945) : 

.Die Niederlage [im Russisch-Japanischen Krieg] lastete auf unse
rem Lande als ein schwarzer Flec:k'. Unser Volk glaubte daran und 
wartete darauf, daB der Tag kommt, da Japan geschlagen und der 
Fleck getilgt wird. Vierzig Jahre haben wir, Mensdien der alten 
Generation, au£ diesen Tag gewartet. Und nun ist dieser Tag 
gekommen.•1 

W em die Stunde schlug 

Keinem der Eroberer ist es leicht gefallen, die Mandschurei zu 
verlassen, als seine Stunde schlug. Fiir die Russen schlug sie im 
Frieden von Portsmouth 1905, in dem sie die siidliche Mandschu
rei an Japan verloren (ihre Rechte im Norden des Landes ver
kauften sie 1935 an Mandschukuo); fiir die Japaner, als si·e -
Wenige Tage nach der Atombombe von Hir6schima - von der 
Sowjetunion iiberfallen wurden, obgleich sie mit ihr einen noch 
bis 1946. giiltigen Nichtangriffspakt hatten; und fiir die So;w-jets, 
als sie dem siegreichen Mao im Februar 1950 die ihnen 1945 von 
Tschiang Kai-schek bewilligten Rechte in .der Mandschurei nach 
kurzer Obergangsfrist zuriidczugeben versprachen. 
Die Einhaltung dieses Versprechens wiro Stalin im Hinblick auf 
die mandschurischen Bahnen besonders hart angekommen sein; 
trotz Karachan-Erklarung hatte er die Kolonialrechte an ihnen 
fiir sich in Anspruch genommen und 1929 sogar zur Durchsetzung 
seiner Forderungen einen Krieg - gegen den ortlichen Satrapen 
Tschang Tso-lin - in der Mandschurei gefiihrt. Noch 1945 hatte 
er in seinen Verhandlungen mit der Regierung Tschiang erkliirt, 
er brauche unbedingt das mandschurische Bahnnetz, da er sonst 

315 



die am Stillen Ozean gelegenen Provinzen der Sowjetunion ge
gen einen feindlichen· Angriff nicht verteidigen konne.2 Nun ver
lor er durch den Vertrag ~it Mao die mit der Bahn verbundenen 
umfangreichen Privilegien, die ihm Tschiang bis 1975 hatte zu
gestehen miissen, schoii Ende 1952. 
Laut diesem Vertrag hatte Stalin auch Port Arthur zum gleichen 
Termin raumen miissen. Hier aber kam ihm der Koreakrieg zu 
Hilfe, der angeblich das Fortbestehen eines sowjetischen Stiitz
punktes in diesem Kriegshafen erforderlich machte. Erst nach 
Stalins Tod versprachen seine Nachfolger Mao in einem neuen 
Vertragswerk vom Herbst 1954, Port Arthur bis zum 31. Mai 
1955 aufzugeben3, was auch geschah. (Geriichte, daB sie dafiir 
den Hafen Tschiifu erhielten, blieben unbestatigt.4) Um den 
Russen diese bittere Pille zu versiiBen, wurde ein zweiundzwan
zig Meter hoher "Turm der Chinesisch-Sowj etischen Freundschaft" 
in Port Arthur gebaut 5; er steht auf zwei Terrassen, die dem 
Pekinger Himmelstempel nachgebildet sind, und ist geschmiickt 
mit Reliefs des Kreml und des Pekinger Tors, an dem Mao die 
groBen Paraden abnimmt. 

Die Russen gingen, ein bitterer Nachgeschmack blieb 

Der zunachst bis Ende November 1945 vorgesehene Abzug der 
Sowjetarmee wurde, wie schon erwahnt, .immer wieder verscho
ben. Es heiBt, daB die erste Verzogerung, welche .die Russen am 
30. November bekanntgaben, au£ Grund eines entsprechenden 
Wunsches der chinesischen Nationalregierung erfolgte; diese war 
damals noch nicht in der Lage, eigene Truppen zur Sicherung der 
Ordnung in die Mandschurei zu entsenden, da Malinowskij den 
Transport ihrer Truppen mit allen Mitteln erschwert hatte, was 
den kommunistischen Verbanden einen Vorsprung von mehreren 
W ochen gab. Doch ist die Frage, ob Tschungking wirklich um eine 
solche Verschiebung nachsuchte, umstritten.6 Fiir die weiteren 
Verzogerungen ist die Sowjetunion eindeutig allein verantwort
lich. Ende Februar 1946 wurde in vielen Stadten Chinas heftig 
gegen die immer noch andauernde Anwesenheit der Sowjettrup
~n in der Mandschurei protestiert, es kam sozusagen zu Iwan
go-home-Demonstrationen. Die -1.etzten Sowjetsoldaten haben 
den mandschurischen Boden erst Anfang Mai 1946 verlassen. 
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.Nach dem Abzug der Sowjets zeigte es sich, daB sie den griillten 
Teil der Maschinen dieses bedeutendsten Schwerindustriegebiets 
Asiens batten mitgeben lassen. Die nachriickenden Cbinesen fan
den nur die leeren Maschinenballen vor.7 Wir wissen nicht, 
was Mao dariiber dachte; ·er schwieg. Was viele andere Chinesen 
dachten, kam 195 7 in den· W ochen der Hundert Blum en zutage. 
Lung Yun, der sich - nach fast zwanzig Jahren als Gouverneur 
der Provinz Yiinan - zu den Kommunisten geschlagen hatte und 
nun der Fiihrung einer cf~r kleineren Parteien angehiirte, er
kliirte offentlich: 

"Die Sowjetannee hat einen Teil der Maschinen in unseren Fabri
ken demonticrt und abtransportiert, als sic Nordostchina befreite. 
Welchen Preis hat die Sowjetunion dafiir gezahlt? Wird sic uns 
eine Entschiidigung gewiihren?" 8 

Diese kritischen Bemerkungen wurden bald darauf in der gegen 
Lung Yun gerichteten Kampagne kriiftig breitgetreten; als er 
sich vor dem Nationalen VolkskongreB ihretwegen entschuldigte, 
rnachten seine ketzerischen Ansichten noch einmal die Runde 
durch die rotchinesische Presse, und als der Generalsekretiir der 
Gesellschaft fiir Chinesisch-Sowjetische Freundschaft, gleichfalls 
vor dem Nationalen VolkskongreB, die Sowjetunion gegen ihre 
Kritiker in Schutz nabm, lieB es sich die chinesische Presse nicht 
nehmen, auch darauf einzugeben und zu berichten, dieser babe 
gesagt: 

"Als China mit Hilfe der Sowjetunion den Nordosten [d. h. die 
Mandschurei] befreit batte, warfen die Amerikaner mit Flugzeugen 
KMT,Truppen dorthin. Waren aus diesen Gebieten dama',ts die 
Maschinen nicht [nach Sibirien] abtransportiert worden, so wiiren 
sic in-die Hiinde Tschiang Kai-scheks gefallen. Die rechtsoppositio
nellen Elemente bei uns wissen sehr gut, daB die Hilfe, welche die 
Sowjetunion China seit der Befreiung erwiesen hat, die von ihr 
aus dem Nordosten abtransportierten Maschinen um ein Vielfaches 
an Wert iibersteigt und daB die Sowjetunion uns ihre Kredite zu 
einem niedrigen Zinssatz zur Verfiigung stellt. • 9 

In diesen Worten wird - filr jeden Cbinesen verstandlich - ge
sagt: Erstens, wir Chinesen waren es, die die Mandschurei von 
den Japanem befreiten; zweitens, die Sowjets haben die dort 
vorhandenen Maschinen fortgenommen; drittens, .sie haben uns 
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seither neue Maschinen gegeben, aber gegen Bezahlung. Jeder 
Chinese, den ich auf diese iiffentliche Kontroverse ansprach, hatte 
sie verfolgt, und fast jeder_gab - wenn er ohne Zeugen sprach _ 
zu verstehen, daE ihn Lung Yuns undiplomatische Bemerkungen 
gefreut hatten. 
Als ich Mukden 1943 besucht hatte, -war es Japans groBes Fest
landsarsenal gewesen. Kilometerweit war ich <lurch StraBen gefah
ren, zu deren beiden Seiten Fabriken Tag und Nach-t arbeiteten. 
Unter anderem hatte ich damals eine groBe Maschinenfabrik mit 
mehrereii tausend Arbeitern gesehen. Vierzehn J ahre spiiter wurde 
mein Wunsch, gerade dieses Werk zu besichtigen, erfiillt; es hieB 
nun "Werkzeugmaschinenwerk Nr. I" und gehorte dem rotchine
sischen Staat. Im Biiro des Direktors berichtete man mir die Ge
schichte des Betriebes - in kommunistischer Sicht. Bei Kriegsende 
sei er noch in recht gutem Zustand gewesen; aber die Leute 
Tschiang Kai-scheks hiitten dann in Mukden iibel gehaust und 
die Maschinen verschleudert. Als die Rotchinesen Mukden be
setzten, seien daher nur noch wenige Maschinen vorhanden ge
wesen. 
"Meines Wissens", warf ich ein, "haben die Sowjets nach der Er
oberung der Mandschurei die Maschinen aus Mukden abtrans
portiert, ehe die Truppen Tschiangs nach Mukden .kamen." 
Der Chinese sah mich mit ausdruckslosen Augen an. "Nein, die 
Sowjets haben hier keine Maschinen fortgenommen." 
Ich lieB nicht lodcer: "Vor kurzem ist dies aber auf einer Sitzung 
des Nationalen Volkskongresses offentlich zugegeben worden; ich 
habe es selbst gelesen." 
Wieder mit ausdrudcslosen Augen: "Das war in anderen Wer
ken; hier nicht." Ich stritt nicht Weiter. 

Kao Kang - Stalins }f ann'I 

Ich stieB in der Mandschurei noch auf einen anderen Schatten, 
der auf das Verhiiltnis Peking-Moskau fiillt. Nach dem Siege 
Maos war es dort zu einem merkwiirdigen Zwischenspiel ge
kommen. Kao Kang, der Mann, der im Mittelpunkt dieser Af
fiire stand, war der ortliche KP-Fiihrer in Schensi gewesen, ehe 
Mao 1935 am Ende des Langen Marsches in diese Provinz kam. 
Selbstiindig aufgestiegen, riihrig und energisch, hatte er sich so-
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zusagen zu einem Mao von Schensi hochgedient und war der 
Hausherr, zu dem der aus Siidchina fliehende Mao auswich. Ob

·gleich Kao Kang seine unabhiingige Einstellung beibehielt, ging 
lange Zeit alles gut. Er stieg von Stufe zu Stufe, war Mitglied 
des ,?K, safi im Politbiirci, Als die Kommunisten .die Mandschu
rei zu erobern begannen, wurde er dorthin versetzt. 1948 war er 
Befehlshaber aller kommunistischen Truppen in der Mandschurei 
und oberster ortlicher ParteiboB; damals gab es in der Man
dschurei so gar ein "N ordostliches Biiro des ZK" . Im Juli 1949 
kam er mit einer eigenen. (mandschurischen) Handelsdelegation 
nach Moskau und schlofi mit der Sowjetunion ein lediglich fiir 
die Mandschurei giiltiges Handelsabkommen.10 Im folgenden 
Monat trat in Mukden ein "VolkskongreB der Nordost-Provin
zen" ( d. h. der Mandschurei) zusammen und bildete eine "Volks
regierung der Nordost-Provinzen" - alles unter Kao Kang. 
Danach herrschte Kao Kang fiinf Jahre lang als allmiichtiger 
Gauleiter iiber die Mandschurei, auch wiihrend des Koreakrieges, 
in dem die Mandschurei als Hinterland des Kriegsschauplatzes 
von besonderer Bedeutung war. Im Februar 1954 aber wurden 
auf einer geschlossenen ZK-Sitzung in Peking Vorwiirfe gegen 
ihn erhoben. Im Juni wurde die weitgehende administrative 
Selbstiindigkeit der Mandschurei abgebaut. Und im folgenden 
Jahr wurde mitgeteilt, Kao Kang habe seit 1949 versucht, die 
Mandschurei zu seinem "unabhiingigen Konigreich" auszubauen, 
eine Verschworung zur Erringung der Macht in Partei und Staat 
geleitet und sich nach deren Aufdeckung 1954 <las Leben ge-
nommeI_J..11 ti 
Zwei Jahre spiiter, als die Erinnerung an diese sensationellste 
aller Siiuberungen der KPCh noch frisch war, babe ich meine Ge
spriichspartner in Rotchina immer wieder gefragt, was sie iiber 
die Hintergriinde dieses Falles diichten. Niemand wuBte Genaues, 
aber mit wenigen Ausnahmen sprachen sie die Vermutung aus, 
Kao Kang habe in seinem Drang nach Selbstiindigkeit enger mit 
Stalin zusammengearbeitet, als fiir einen Provinzgouverneur zu
lassig war. lch selbst mochte mich mangels konkreter Unterlagen 
eines U rteils enthalten, doch ware es nicht unverstiindlich, wenn 
Stalin, als - mit dem Siege Maos in ganz China - seine man
dschurischen Felle davonschwammen, <las Entstehen eines von 
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Peking einigerm~Ben unabbiingigen staatlichen Gebildes in der 
Mandschurei geforde~t biitte, um diese - wie die auch ein!t zum 
Mandschureich gehorende auBere Mongolei - zu einem Satelliten 
Moskaus zu machen. Eine·aufschluBreiche Andeutung machte Pe
king im Friibjabr 1956 in einer Erkliirung zur Entstalinisierung, 
wo es bieB, die parteifeindliche Gruppe von Kao Kang babe ,,die 
Kriifte der Reaktion irn In- und Ausland" (Hervorbebung vom 
Verfasser) repriisentiert.12 Es muB auch auffallen, daB die Vor
wiirfe gegen Kao Kang erst nach Stalins Tod laut wurden und 
daB der .1959 in Ungnade gefallene Marschall Peng Te-buai in 
den Jahren der mandschurischen Statthalterschaft Kao Kangs als 
Oberbefehlshaber der chinesischen Truppen in Nordkorea dessen 
Nachbar war; vermutlich hatten die beiden viel miteinander 
zu tun. 

Russen und - Statuen, die blieben 

In jenem Sommer 1957 fand ich die Mandschurei so chinesisch, 
wie idi sie nie geseben batte. Es gab nur nodi wenige russische Be
rater. Schon im Jabre zuvor batten .die Sowjets, um ibren vol
ligen Abzug aus der Mandsdiurei zu unterstreidien, die ,, Ver
einigung der Sowjetbiirger" aufgelost, in der die in dieser 
Provinz befindlichen Fachleute aus der Sowjetunion erfaEt wor
den waren, und kurz vor meinem Besuch schlossen sie sogar ihr 
Generalkonsulat in Mukden (seit 1928 in Schenyang umgetauft, 
um nicht an die Mandschus, deren alte Hauptstadt es gewesen 
war, zu gemahnen). 
Nur in Harbin sah ich nodi Russen in griiBerer Zahl. Diese Stadt, 
einst die Metropole russisdien Einflusses in der Mandschurei, 
wurde nach dem Siege der Bolsdiewiken in Sibirien (1922) Zen
trum der russischen Emigration in Ostasien und beberbergte da
mals ~ehr.als bunderttausend ,, WeiBrussen". Nodi in den drei
Biger Jabren, als ein Teil bereits in andere chinesische Stadte, 
vor allem nach Schanghai, aber auch nach Amerika weitergewan
dert war, erschien sie mir wie eine vorrevolutioniire russische 
Provinzstadt, in die auch einige Chinesen gekommen waren. 1957 
machte Harbin einen ganz merkwiirdigen Eindruck: Die ganie 
Anlage der Stadt, die Hauser, StraBen und Kirdien waren rus
sisch, aber die Bevolkerung, die d1:1rch diese StraBen wimmelte, 

320 



bestand fast nur noch aus Chinesen, deren dort heute mehr ~ls 
eine :Million wohnt. Wohl war Harbin die einzige Stadt in der 
Mandschurei, in der neben den chinesischen noch die russischen 
StraBenschilder zu sehen .. waren. Doch in dem einst groBten rus
sischen Klub, dem Eisenbahner-Klub am Sungati-Ufer, sah ich 
keinen Russen mehr; Hunderte von jungen Chinesen tanzten dort 
nun nach westlicher Musik westliche Tiinze. N och gab es ein Wahr
zeichen der alten Zeit : das Hauptwarenhaus hieB immer noch 
Tschurin, wenn auch "Chinesische Staatsgesellschaft Tschurin". 
Einst waren die iiber die ·ganze Mandschurei verstreuten Tschu
rin-Filialen Treffpunkte der Russen, der Europiier iiberhaupt, 
heute sind sie rein chinesische Warenhiiuser. 
Ich besuchte das Hauptquartier des "Verbandes der Burger der 
Sowjetunion", dem - im Unterschied zu der aufgelosten "Ver
einigung" in Mukden - alle in China lebenden Emigranten, so
fern sie Sowjetpiisse erhalten haben, angehoren. Der Vorsitzende, 
ein Emigrant des Jahres 1919, erziihlte mir, in Harbin lebten 
noch insgesamt 6200 Russen, meist iiltere Jahrgiinge, auBerdem 
600 obne SowjetpaB. Es gebe noch dreizehn russische Kirchen, in 
denen regelmiiBige, und vier weitere, in denen gelegentliche Got
tesdienste abgehalten wiirden. 
In der Hauptkirche besuchte ich den Sonntagsgottesdienst. Ein 
chinesischer Geistlicher hielt ihn ab. Auch unter den Gliiubigen 
befanden sich einige Chinesen. AnschlieBend saB ich ein W eilchen 
mit einem uralten Emigranten auf einer Bank neben der Kirche. 
Er war im vorigen Jahrhundert als Bahnbeamter in die Man
dschurei gekommen und unterhielt mich vorwiegend mit Ge
schichten iiber seine Heldentaten im Boxerkrieg. Die J ahrzehnte 
seither · schienen ibn weniger zu interessieren. Zurn SchluB teilte 
er mir mit, er beabsichtige, demnachst Selbstmord zu begehen; 
das Leben sei so iiberaus langweilig geworden. 
In Harbin fand ich zwei steinerne Zeugen, die dafiir sprechen, 
daB 'Stalin die Absicht hatte, sich in der Mandschurei fiir lange 
Zeit einzurichten. Vor dem Bahnhof und vor dem Hotel Harbin, 
keine fiinf Minuten zu FuB voneinander entfernt, stehen zwei 
Denkmiiler fiir die 1945 bei den Kiimpfen gegen die Japaner 
gefallenen Sowj etsoldaten. Die Inschriften besagen, sie seien fiir 
die Manner errichtet worden, welche "fiir die Freiheit und Un-
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abhangigkeit, fiir die Ehre und den Sieg der Sowjetunion" ihr 
Leben gaben. Kein Worf von einer "Befreiung chinesischen Bo
dens", iiberhaupt kein Wort von China. Aber diese Denkmaler 
entstanden noch zu einer Zeit; als Mao in Yenan saB und Stalin 
damit rechnen konnte, die russische Stellung, ·wie vertraglich vor-
gesehen, bis 197 5 zu halten. · 

Der Amur - scharf bewacht 

Meinem Wunsch, an den Amur (chinesisch : Heilung Kiang) zu 
fahren, wurde nicht stattgegeben. lch hiitte den miichtigen Grenz
fluB gem wiedergesehen, vor allem um aus eigenem Augenschein 
Naheres iiber die gemeinsamen chinesisch-russischen Arbeiten am 
Amur-Projekt zu erfahren. Ein Jahr zuvor (18. August 1956) war 
ein chinesisch-sowj etisches Abkommen iiber die gemeinsame Er
forschung und Entwidclung der Bodenschiitze und Naturkriifte 
des Amurbedcens abgeschlossen und auf chinesischer Seite vom 
Vizepriisidenten der Akademie der Wissenschaften Tschu Ko
·tschen unterzeichnet worden. Ich besuchte Professor Tschu und 
fand in ihm einen Gelehrten von. altem Schlag (er ist Meteoro
loge) mit ausgezeichneten 'Kenntnissen der englischen Sprache. Er 
erziihlte mir einiges iiber die angelaufenen Arbeiten. 
"Ich las" , sagte ich, "daB es sich um eine Gemeinschaftsarbeit der 
Sowjetunion und Chinas handelt. HeiBt das, daB jede Arbeits
gruppe aus sowjetischen und chinesischen Forschern zusammen
gesetzt ist ?" 
"Keineswegs" , erwiderte Tschu. "Die Russen arbeiten auf ihrer 
Seite der Grenze, wir auf unserer." 
"Haben Sie Oberlegungen angestellt, wie man den Hauptnach
teil des Amur beheben konnte, niimlich seine Miindung in das 
ferne, sehr weit nordlich gelegene Ochotskische Meer? " 
"Es gibt z'"wei verschiedene Meinungen. Die Russen haben vor
geschlagen, einen Wasserweg vom Heilung Kiang iiber den Us
suri und den Harika-See zur Bucht von Wladiwost6k zu schaffen. 
Wir Chinesen hatten mehr davon, wenn iiber die Fliisse Sungari 
und Liao quer durch die Nordost-Provinzen [Mandschurei] ein 
W asseFWeg nach Siiden in d<_:n Golf von Liao tung gebaut 
wiirde." 
Der Geist kiihler Sachlichkeit, der aus den Worten des Professors 
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sprach, scheint in diesem empfindlichen Grenzgebiet am Amur 
nicht ganz neu zu sein. lch fand ihn auch im chinesisch-sowjeti
schen Abkommen iiber die Grenzgewasser vom 2. Januar 1951, 
dessen voller W ortlaut erst vor kurzem im Westen zugii.nglidi 
wurde; das Dokument ·hatte nicht niichterner ausfallen konnen, 
wenn es statt mit Mao mit Tschiang abgeschlossen worden ware. 
Keine Rede von einem briiderlichen Hiniiber und Heriiber, um 
so mehr von Passen, Visen und Einschrankungen. Beide Seiten 
waren schon damals auf der Hut voreinander. So heillt es zum 
Beispiel iiber die Gemischte Kommission zur 'Oberpriifung der 
Grenzgewii.sser (Artikel 15): 

.Arbeiter und tec:hnisc:hes Personal der Vermessungsmannsc:haften 
diirfen die Grenz·e nur iiberschreiten, wenn sie eine Namensliste 
haben, die von· den Mitgliedern der einen der beiden Hohen Ver
tragschlieilenden Parteien in der Gemischten Kommission unter
zeichnet und von der anderen Hohen VertragschlieBenden Partei durch 
Unterschrift anerkannt worden ist. Dieses Personal darf die Grenze 
nur bei Tageslicht iiberschreiten und soil von einem Vertreter der 
anderen Seite der Gemischten Kommission begleitet sein. Jedesmal, 
wenn Arbeiten dieser Art beginnen, muil die Gemischte Kommission 
rechtzeitig die Verteidigungsorgane der beiden Hohen Vertrag
schlieBenden Parteien benachrichtigen." 13 

2. SOWJETFERNOST 

Als Karachan in der uns bekannten Erklii.rung von 1919 den Chi
nesen die Riickgabe aller Gebiete oder Privilegien versptach, die 
sie an das Zarenreich verloren batten, erwahnte er Sowjet-Fern
ost nicht, obgleich dieses ebenso als Folge .ungleicher Vertrii.ge" 
an das russische Imperium gefallen war, wie beispielsweise An
nam Teil eines fremden - des franzosischen - Kolonialreiches 
wurde. Der Unterschied lag lediglich darin, daB die Franzosen 
Peking durch einen Krieg gezwungen hatten, die Oberhoheit iiber 
Annam aufzugeben, wahrend die Russen (ohne selbst gegen 
China Krieg zu fiihren, aber unter Ausnutzung der Bedrii.ngnis 
Pekings durch dessen Krieg mit England und Frankreich) die sich 
heftig strii.ubende chinesische Regierung dazu brachten, ihnen -
unter dem Vorwand der Hilfe gegen England- in den Vertragen 
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von 1858 und 1860 das Gebiet ostlidi. des Stanow6j-Gebirges bis 
binunter in die Gegend des beutigen Wladiwostok abzutreten, 
woran m~ heute nidit gem erinnert wird.14 Obrigens ist, nach. 
sowjetisdien und ro1diinesisdien Karten zu urtejlen, die staatlidie 
Zugeborigkeit aer grofien lnseln beim Zusammenflufi des Amur 
und des Ussuri bis beute umstritten.15" 

Idi. fragte junge Cbinesen, die in Rotdi.ina aufwudi.sen, dieses 
dann aber verliefien, was sie auf Grund ibrer Sdi.ulbildung iiber 
Wladiwostok wuBten. Ziemlidi. iibereinstimmend erwiderten sie, 
sie batten gelernt, Wladiwostok babe Haisdi.enwei geheiBen, 
"ebe es dieRussen fortnahmen" (undihmdenNamen Beberrsdi.e
den-Osten gaben). Fiir die beiden nadistwiditigen Stadte von 
Sowjet-Fernost, Chabarowsk (nach dem russisdien Fernost-Er
oberer Cbabarow) und Blagoweschtsdi.ensk, weisen die rotdi.ine
sisdi.en Karten - neben den russisdi.en - die di.inesisdi.en Bezeidi.
nungen Poli und Hailanpao auf. 
Die politisdi.e Zugeborigkeit von Sowjet-Fernost steht in keiner 
Weise zwisdi.en Moskau und Peking zur Diskussion - sidi.er nidi.t 
offentlidi. und vermutlich audi. nidi.t hinter versdi.lossenen Tiiren. 
DaB Sowjet-Fernost, mindestens auBerlidi., vollig "russifiziert" 
ist, davon konnte ich midi sdi.on au£ meiner ersten Reise durdi. 
dieses Gebiet im Jahre 1929, au£ der Fahrt von Wladiwostpk 
nach Tschita, iiberzeugen. Aber die Frage ist nidit unberedi.tigt, 
ob sidi die Cbinesen mit ihrem heute ungeheuer stark und bis zur 
Aggressivitat entwickelten Nationalstolz wirklidi. endgiiltig mit 
dem Verlust eines Gebietes abgefunden baben, auf das sie bis vor 
hundert Jahren Anspriidi.e erhoben und dessen wichtigste Stadt 
mit ihrem wahrlidi. imperialistisdi.en Namen in der Luftlinie 
zehnmal weiter von Moskau entfernt ist als von Chinas widi.tig
stem Industriegebiet. 

S. MONGOLEI 

Seit Jahrzehnten war es mein Wunsdi gewesen, die .Aufiere Mon
golei kennenzulernen.15• Was mich schlieBlidi. veranlafite, alle He
bel zur Erlangung eines Visums in die Mongolisdi.e Volksrepu
blik in Bewegung zu setzen, war eine Landkarte Chinas, die idi. 
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im Sommer 1957 auf dem Basar von Peking erstanden hatte. Sie 
war ganz neu (Juni 1957) und zeigte China samt den angrenzen
den Gebieten. Das Oberraschende an ihr war, daB sie fiir die 
Kennzeichnung der Grenze Chinas zwei verschiedene Markierun
gen verwendete: Die eine Markierung _sah so aus: -.-.-.- ·uod 
wurde in dem erklarenden Text als "Grenze" bezeichnet, die an
dere so: ---- und hid~ "Nicht endgiiltig festgelegte Grenze". 
Die gesamte Grenze zwischen China und der Mongolischen Volks
republik war mit ----- eingetragen. Au£ alle Falle verglich ich 
noch eine Reihe anderer chinesischer Karten - iiberall dasselbe 
Bild. Sogar in einer von den Rotchinesen in russischer Sprache 
veroffentlichten Zeitschrift 10 war die Grenze in dieser Weise be
zeichnet. Es konnte keinen Zweifel geben: Die rund 4300 Kilo
meter lange Grenze mit der Mongolischen Volksrepublik wird 
von der rotchinesischen Regierung nicht als endgiiltig anerkannt, 
wahrend sie au£ Sowjetkarten als normale und giiltige Grenze 
verzeichnet ist. Und selbst die au£ den rotchinesischen Karten als 
provisorisch bezeichnete Grenze wich bis zu hundert Kilometern 
und mehrvonder indenSowjetkartenalsendgiiltig eingetragenen 
Grenze ab.17 Dasselbe Bild also, das zu so dramatischen Kompli
kationen mit dem siidwestlichen Nachbarn Indien gefiihrt hat. 
Die Grenzfrage batte damals gerade insof ern eine gewisse Ak
tualitat erlangt, als Tschou En-lai am 9. Juli 1957 vor dem Na
tionalen VolkskongreB in Peking erklart hatte, daB China mit 
mebreren Nachbarn offene Grenzfragen babe, wobei er wortlich 
binzufiigte: "Wir wissen, daB es Falle gibt, wo eine Nation, die 
im Grenzgebiet lebt, durch eine Staatsgrenze in twei Teile ge-

. schnitten wird." Das trifft haargenau au£ die M~ngolen zu und 
. damit auf die Grenze zwischen Ch_ina und der AuBenmongolei. 

Im Gorlitzer Eisenbahnwagen - durch die lnnere Mongolei ... 

Die Beamten in der Pekinger Botschaft der Mongolischen Volks
republik waren iibcraus freundlich; ich muBtc zwar einige Geduld 
aufbringen, aber schlieBlich crhielt ich ein Visum. Eines Morgens 
fuhr ich von Peking ab; sein letztes Wahrzeichen war das tief
blaue Ziegeldach des Himmelstempels. Mein Eisenbahnwagen 
war ein neuer, typisch russischer Waggon barter Klasse, der -
wie aus einem kleinen Schild an den Wagenstufen hervorging -
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in Gorlitz an der NeiBe, in der . Sowjetzone Deutschlands also, 
gebaut word en war. Zwei russische Schaffner betreuten den W a
gen, aber saintliche Passagiere, die in ihm mit mir fuhren, waren 
chinesische 'Arbeiter,-init mehrjahrigen Arbeitsvertragen auf dem 
Wege in die M-:ingolische Volksrepublik. Sie erwiesen sich als 
durchaus angenehme Reisegefiihrten, sauber, diszipliniert, freund
lich. Nur einmal begossen sie sich kriiftig die Nase, sangen und 
schlief en dann ein paar Stunden fang ihren Rausch aus. Auch im 
Schwips wurden sie nicht aufdringlich. 
Die erste groBere Station war Kalgan. Ich war in den dreifiiger 
Jahren .dort gewesen, damals noch iiber die alte Bahnstrecke, die 
am Nankao-PaB die GroBe Mauer passiert. Nun aber haben die 
Rotchinesen eine zweite Linie gebaut: von Peking zunachst nach 
Westen, dann nordwestlich bis Schatscheng, wo sie in die alte 
Linie miindet. Die neue Strecke ist landschaftlich schoner, aber sie 
hat einen Nachteil: Man sieht auf ihr die GroBe Mauer nicht; in 
einem der fast siebzig Tunnel fiihrt man tief unter ihr hindurch. 
Zwischen den Tunneln offnen sich priichtige Durchblicke auf eine 
wilde und romantische Landschaft und in das Tal des Yungting, 
<lessen Wasser in tief eingegrabenen Schluchten zwischen hoheri 
Bergen der Ebene zustromen. Drei Stunden nach der Abfahrt 
von Peking und unmittelbar nordlich der GroBen Mauer wird 
das Tal breiter, und man erblickt zur Rechten einen Staudamm. 
Es ist derKwanting-Damm, derindenJahren 1951 bis 1954 begon
nen wurde und den Y ungting zu einem groBen See auf gestaut hat. 
Ein iiberraschender Anblick, dieser weite blaue See zwischen kah
len. Bergen. Die Arbeiten am Stausee waren noch nicht abge
schlossen; in dem MaBe, in dem die Wasser stiegen, wurden die 
Deiche hoher und hoher gefiihrt. Tausende chinesischer Arbeiter 
schleppten in ihren Korben Steine und Erde; wie Ameisen wim
melteq, sie iiber die Hiinge. 
Abends waren wir in Tatung, beriihmt durch seine Hohlen, in de
nen in einer Katakombenzeit des Buddhismus riesige Statuen aus 
den Felsen gehauen worden waren. Mitten in der Nacht erreich
ten wir Tsining. Hier zwcigt die ncue Transmongolische Bahn 
nach N0rden ab. Obgleich diesc bis zur Grenzstation Erhlien noch 
etwa 350 Kilometer auf chinesischem Boden verliiuft, weist sie 
bereits von Tsining an die russische Spurweite auf. Die zwischen 
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der Sowjetunion und China verkehrenden Waggons. besitzen ein 
auswechselbares Untergestell. Die Umstellung der Wagen auf 
Breitspur erfolgte so rasch und glatt, daB ich sie gar nicht be
merkte ·und durchschlief. 

•,, und durch die Mongolische Volksrepublik. 

Als ich aufwachte, rollten wir schon durch die Wiiste Gobi, die 
aber hier noch eine leichte Grasdecke aufweist, wenigstens in die
ser Jahreszeit. Die"Strecke war fast schnurgerade und eben. Wir 
befanden uns nun ___ etwa tau.send Meter iiber dem Meer; im Ver-
gleich zu Peking mit seiner schwiilen Hitze war die Luft kiihler 
und angenehm trodcen. 
Auf mandien .bei uns iiblidien Karten liegt Erhlien bereits auf 
dem Territorium der Mongolisdien Volksrepublik. Aber als wjr 
in Erhlien eintrafen, sagte man mir, es seien noch zehn Kilometer 
bis zur Grenze. AuBer dem neuen Bahnhof samt Zollamt und 
einer gleichfalls neuen Siedlung fiir Eisenbahner und Grenz
beamte war in Erhlien wenig zu sehen; vor dem Bau der Bahn 
scheint hier· keine Siedlung bestanden zu haben. Nach dreistiin
digem Aufenthalt fuhren wir weiter, jetzt schon von einer mo
dernen sowjetischen Diesellokomotive gezogen. Oderwarsie doch 
nicht so modern? Sie trug an ihrem Bug ein eingegossenes Stalin
portriit. 
Die Station jenseits der Grenze hieB Samyn Ude. Wie alle Bahn
hofe dieser jungen Stre_dce war auch dieser sehr repriisentativ 
gebaut, mit groBen Riiumen und einem asiatisierenden Ziegel
dach. Im Bahnhofsrestaurant lag eine russische Spe'sekarte, und 
•ich bestellte die bekannte russische Kohlsuppe, d/i: n Borschtsch . 
. Von hier fuhr der Zug durch volljg menschenleeres Land. Weit 
und breit keine Jurte, auch keine Herden. Die einzigen mensch
lichen Behausungen waren audt hier im Zusammenhang mit dem 
Bahnbau entstanden. Im Unterschied zu den Bahnhofsgebiiuden 
waren sie alle in russischem Stil, vom Typ des aus Holz gebauten 
Bauemhauses. 
Die Stredce ist eingleisig, daher gab es immer wieder Ausweich
stellen fur entgegenkommende Ziige. Aber der Verkehr war 
schwach. Der Zug, mit dem ich fuhr, ging nur dreimal wochentlich. 
AuBerdem sahen wir einige Giiterziige, etwa zwei bis drei pro 
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Tag. lch n teste" die Qualitat VOil Bahnkorpern mit meiner Reise
schreibmaschine! Ruht sie sicher au£ meinen Knien und verfehle 
ich nur selteil die Tasten, ist der Unterbau einwandfrei; so war es 
auf der - -noch zu ..Zeiten der bosen lmperialisten gebauten -
Strecke bis Tsining. Au£ der Transmongolischen Bahn dagegen 
machte derselbe Waggon solche Spriinge, daB ich standig dane
benschlug und schlieBlich das Schreiben einstellte. Die Schwellen 
lagen au£ der bloBen Ertle. Als ich einmal einer rangierenden 
Lokomotive zusah, bemerkte ich, wie sich die Schienen jedesmal, 
wenn die Rader iiber sie rollten, in die Ertle driickten. 
Den wiistenartigen und vegetationslosen Teil der Gobi durch
fuhren wir in der Nacht. Als ich friih aufstand - es warder dritte 
Morgen der Fahrt - niiherten wir uns gerade der Station Tschoir. 
Wieder ein iiberdimensional groBer Bahnhof, ohne jedes Ver
haltnis zu der kleinen Eisenbahnersiedlung dahinter. Einige Mon
golen stiegen zu. W er sie begleitet hatte, war zu Pferde gekom
men. Manche ritten bis an die W aggons heran und unterhielten 
sich aus dem Sattel mit den Abreisenden. Es gab jetzt wieder 
steppenartiges Gras, aber so wenig, da.G jeder Nomade einen 
weiten Futterplatz fiir seine Herden braucht. Weiter nach Norden 
wurde die Steppe griiner. Dann tauchten Hiigel, schlieBlich Berge 
auf. Der letzte Teil der Strecke vor Ulan Bator enthielt erstaun
lich viele Windungen, obgleich sie fast durchweg schnurgerade 
durch das leere Land hatte fiihren konnen, wenn man einige Erd
arbeiten zur Oberwindung der Hohenunterschiede vorgenommen 
hatte. Offensichtlich war man bemiiht gewesen, in dem an Ar
beitskraften armen Land an Erdarbeiten zu sparen und dafiir 
lieber ein paar Dutzend Kilometer mehr Schienen zu legen. Vier
undfiinf zig Stunden nach der Abreise von Peking_ waren wir in 
Ulan Bator, der Hauptstadt der Republik. 

Die Mongole; in der UdSSR und in China 

Hier stofien sich die Wiinsche und Anspriiche der Russ.en und der 
Chinesen au£ dem Boden eines dritten Volkes, der Mongolen, die 
einst dank Dschingis Khan die "Herren der Welt" waren und heute 
noch - trotz ihrer geringen Zahl (keine drei Millionen) - riesige 
Gebiete vom Amur bis zur W olga, auf drei Staaten verteilt, be
wohnen. 
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Von den dreihundertsechzigtausend Mongolen, die. - ·nach So
wjetangaben18 - innerhalb der Grenzen der Sowjetunion leben, 
wohnt der GroBteil in dem durch die Vertriige von 1689 und 
1728 vom Mandschureich an den Zarenstaat abgetretenen Ge
biet am Baikalsee: in der Burjatischen (!;>is 1958 noch: Burfat
Mongolischen) Aufonomen Sozialistischen Sowjetrepublik, in der 
die mongolischen Burjaten gegeniiber den eingewanderten Rus
sen nur die Minderheit bilden, und in zwei N ationalen Kreisen, 
die zu russischen Provinzen gehiiren; dazu kommt der mongoli
sierte Stamm der Tuwiner in dem im Herbst 1961 zur Autonomen 
Republik erhobenen Gebiet Tuwa. Mongolen sind abei: ebenso 
die an die W olga versprengten Kalmiicken. Bei diesen wie bei 
den Burjaten ist Moskau bemiiht, kein gesamtmongolisches Be
wuBtsein aufkommen zu lassen; es hat daher die Bemiihungen 
von Gelehrten der Mongolischen Volksrepublik vereitelt, kal
miickische Vertreter zum Internationalen Mongolischen KongreB 
im September 1959 nach Ulan Bator zu bringen.19 

Innerhalb der Grenzen Rotchinas leben mehr als die Hiilfte der 
Mongolen (etwa anderthalb Millionen), davon zwei Drittel im 
lnnermongolischen Autonomen Gebiet, das mit rund 1,2 Millio
nen Quadratkilometer anniihernd die GriiBe der Mongolischen 
Volksrepublik erreicht, der Rest in der Mandschurei, in Kansu 
und Sinkiang. 

Mongolisdie Volksrepublik - Sowfetunion im Kleinformat 

Das fiir das Verhiiltnis zwischen Moskau und Peking wichtigste 
mongolische Siedlungsgebiet aber ist naturgemii~I die .Atillere 
Mongolei ("iitillere" in der Blickrichtung und dem Sprachgebrauch 
der Chinesen) mit einer Bevolkerupg von weniger als einer Mil
lion Menschen. 
Die Atillenmongolei gehorte bis 1911 zum Mandschureich, machte 
sich dann - nicht ohne russische Hilfe - autonom, und zwar mit 
der Erkliirung, daB sie die Souveriinitiit der (1911 gestiirzten) 
Mandschudynastie, nicht aber die Chinas anerkannt habe. Von 
1919 bis 1921 war die AuBcnmongolci noch cinmal von chinesi
schen Truppen besetzt. WeiBrussen unter Ungern-Sternberg ver
trieben diese Verbiinde und wurden dann ihrerseits von Sowjet
truppen und mongolischen Nationalisten geschlagen. Seit 1921 
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war die AuBenmongolei ein norninell selbstandiger Staat, in 
Wirklichkeit der erste Satellit der Sowjetunion. Durch eine Reihe 
von Abkommen, vo~ allem die Militarallianz von 19'34 und den 
Vertrag iiber gegenseitige Hilfe von 1936, wurde die Mongoli
sche VolksrepuMik, wie das Land inzwischen genannt worden 
war, immer starker an die Sowjetunion gebunden. 
Im ersten Vierteljahrhundert ihres Bestehens hatte die Mongo
lische Volksrepublik praktisch nur init der Sowjetunion Beziehun
gen unterhalten und· war im wesentlichen eine Filiale Moskaus 
gewesen: lhre fiihrenden Manner waren in der Sowjetunion aus
gebildet worden (unter den friihen mongolischen Revolutionaren 
hatte die sowjetische Burjaten-Intelligenzia eine hervorragende 
Rolle gespielt 20); die Mongolisdie Revolutionare Volkspartei 
(= KP) war au£ sowjetisdiem Territorium entstanden. Der Auf
bau des Staates entsprach weithin dem der Sowjetunion; die Par
tei 11immt in ihm die gleiche Stellung ein wie die KPdSU (wo
bei sogar, wie in der Sowjetunion, bei den ,, Wahlen" ein ,,Block 
der Kommunisten und Parteilosen" den einzigen Wahlvorschlag 
aufstellt); und auch die ,,Sauberungen" vollzogen sich unter ganz 
ahnlichen Parolen wie dort. Das Parteiorgart heiBt hier wie dort 
,, W ahrheit" - · auf russisch Prawda, auf mongolisch U nen, und 
das offiziose Witzblatt ,,Krokodil" - auf mongolism Matar. Die 
Religion (das heiBt der Lamaismus) wurde grundsatzlidi - wenn
gleidi in Anbetracht der anders besdiaffenen Ausgangssituation 
nicht in allen taktisdien Einzelheiten - wie in der UdSSR behan
delt, wobei es wahrend des Zweiten Weltkrieges auch in der 
Mongolischen Volksrepublik zu einer Entspannung im Verhaltnis 
zwischen Staat und Priesterschaft kam. 
Nicht ganz parallel der sowjetischen Entwicklung verlief die Kol
lektivierung der Land-, das heiBt vor allem der Viehwirtschaft. 
Die er§.te Welle kam zwar, wie in der Sowjetunion, in den Jah
ren 1929 bis 1932, mit ahnlich katastrophalen Folgen wie bei den 
Nomaden im sowjetisdien Kasachstan. Aber wahrend in der 
UdSSR die Kollektivierung daraufhin nur abgebremst und dann 
stetig weiterverfolgt wurde, entschloB man sidi in der Mongo
lisdien Volksrepublik, die MaBnahmen jener Jahre als verfriiht, 
als Linksabweichung zu bezeidinen, und loste die bereits errichte• 
ten Kollektive wieder auf. 
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Probe/all des Kurzwegs zum "Sozialismus" 

Die Mongolische Volksrepublik war das erste Land, in dem die 
Sowjets Lenins These vom II. KominternkongreB (1920) prakti
zieren wollten, daB niimlich seit Errichtung der Sowjetunion ein 
vorkapitalistisches Volk - unter Vermeidung der von Marx noc:h 
als notwendig eraditeten kapitalistischen Zwischenstufe - vom 
Feudalismus zum Sozialismus schreiten konne.21 Das Kunststiick 
des Obergangs zu einer Gesellschaftsform, fiir welche Marx das 
Vorhandensein ein~; Proletariats als Voraussetzung bezeichnet 
hatte, soll die AuEenmongolei dadurch zustande gebracht haben, 
daB das fehlende eigene Proletariat durch die Unterstiitz{ing der 
proletarischen Sowjetunion ersetzt wurde. (In Wirklichkeit han
delt es sich gar-nicht um den von Marx gemeinten organischen 
WandlungsprozeB, sondern um eine durch Zwang von auBen 
herbeigefiihrte abrupte Umwiilzung, die natiirlich bei jeder Ent
wicklungsstufe denkbar ist.) 
Ober dieses Thema hat Anfang der fiinfziger Jahre in Moskau 
eine interessante Diskussion stattgefunden, auf der von seiten 
dersowjetischen GespriichspartnerSiitze wie die folgenden fielen: 
"Die stetige selbstlose Hilfe, die ideologische und politische Un
terstiitzung der Sowjetunion sicherten der mongolischen Volks
regierung . .. die notige proletarische Fiihrung ... Die Arbeiter
klasse eines Landes, in dem der Sozialismus gesiegt hat, nimmt 
die Fiihrung eines riickstiindigen Landes mit Bauernbevolkerung 
auf sich." 22 Fiir die Staats- und Gesellschaftsforrn der AuEenmon
golei wiihrend der Dauer ihres Obergangs vom Feudalismus zum 
S~zialismus gebrauchte man in Moskau die Formel t Biirgerlich
demokratische Republik neuen Typs" .2s DaE diese Formel vom di
rckten Obergang aus dem Feudalismus in den Sozialismus erst
malig in der riidcstiindigen, jahrhundertelang zum chinesischen 
Reich gehorenden Mongolei praktiziert wurde, mag dazu beige
tragen haben, daB der selbstbewuBte Mao darauf verzichtete, sie 
auf China anzuwenden; besonders mag ihm der Hinweis miBfal
len haben, das Fehlen eines eigenen Proletariats sei durch Fiih
rungshilfe aus dem sozialistischen Ausland, also aus der UdSSR, 
wettzumachen. 
Die Mongolische Volksrepublik hiitte als ferner und unterentwik
kelter, von Dritten unbetretener Satellitenstaat Moskaus weiter-
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gelebt, wenn Maos Sieg nicht dazwischengekommen ware. KuBer
lich schien sich die von Moskau bestimmte Entwicklung auch da
nach fortzusetzen: A~f dem Zentralplatz in Ulan Batbr, dem Ge
genstiick zum Roten.-Platz, steht ein dem Moskauer Mausoleum 
nachgebildetes Bauwerk, die Gtabstatte Suche Bators, des mongo
lischen Lenin, und Tschoibalsans, des mongolischen Stalin (der 
iibrigens im Winter 1961/62 auch prompt "entstalinisiert" 24, 

wenn auch noch nicht aus dem Mausoleum entfernt wurde). Die 
Parallele Tschoibalsan-Stalin ist freilich zutreffender als der Ver
gleich Suche Bators mit Lenin, da dieser mehr ein mongolischer 
Nationalist als ein marxistischer Kommunist war. In der Witwe 
Suche Bators, Yandschima, hatte die Mongolei sogar ihre .Krup
skaja" (so hieB bekanntlich Lenins Witwe).26 Zedenbal (mit einer 
Russin verheiratet), der nach dem Tode Tschoibalsans 1952 an 
die Spitze trat, wechselte, wie wir dies auch aus Moskau kennen, 
zwischen der Doppelfunktion als Ministerprasident und Partei
chef (1952-1954 und seit 1958) und der Einzelfunktion als Mini
sterprasident (1954-1958). Die Mongolische Volksrepublik hat 
ihre Wirtschaftsplan-Perioden (erster und zweiter Fiinfjahrplan 
1948-1952 und 1953-1957; Dreijahrplan 1958-1960; dritter 
Fiinfjahrplan 1961-1965) auf den sowjetischen Planrhythmus ab
gestimmt. Und die verschobene Kollektivierung wurde jetzt nach
geholt: Seit 1955 wurde den Mongolen eine in Sowjetkasachstan 
entwidcelte Methode aufgedriingt, die darin besteht, daB man die 
viehbesitzende Bevolkerung seBhaft macht, ihr Vieh aber von 
Hirten auf die oftmals fernen Weiden treiben laBt.26 Sogar eine 
Neulandkampagne nach sowjetischem Muster wurde (ab 1959) 
unternommen.27 Aber die Verwirklichung dieser Plane erforderte 
Zeit: Noch im Juli 1956 waren erst fiinfzehn Prozent der Noma
denhaushalte kollektiviert, und als Ende 1959 berichtet wurde, 
daB man praktisch alle privaten Nomadenbetriebe und rund drei 
Viertel des Viehs in Kollektiven zusammengefafit habe, war im
mer noch von einem "allmiihlichen" SeBhaftmachen die.Rede.2s 

Mao uberliifjt die Innere_ Mongolei den Russen nicht . .. 

Auf den ersten Blide also mochte es scheinen, als habe sich die 
Sowjetisierung der Mongolischen Volksrepublik auch nach dem 
Ende des Zweiten W eltkrieges unverandert fortgesetzt, in Wirk-
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lichkeit aber war seit 1945 die mongolische Frage insgesaint wie
der in Bewegung geraten. Erst befanden sich noch die Russen in 
der Offensive. Sie befestigten ihre Stellung in der AuBenmongo
lei: im V~rtragswerk vom August 1945 muBte Tschiang Kai-schek 
form ell auf das Land verzichten. Dariiber hinaus hat Stalin, kaum 
hatten seine Armee~ die Mandschurei samt deren von Mongolen 
bewohnten westlichen Teilen iiberrannt, prompt den Versuch un
ternommen, von dort .. aus <lurch Forderung und Giingelung einiger 
mongolischer Gruppen, vor allem der ( antichinesischen) Innermon
golischen Revolutionaren Volkspartei, auch die lnnere Mongolei 
in die Hand zu bekommen, wohl in der Absicht, sie der von ihm 
beherrschten Mongolischen Volksrepublik einzuverleiben. (Eine 
spiitere sowjetische Veroffentlichung, deren Ziel es offensichtlich 
war, die damaligen Vorgiinge im Sinne der These von der uner
schiitterlichen sow j etisch-chinesischen F reundschaft zu retuschieren, 
stellt es so dar, als habe in der lnneren Mongolei der spontane 
Wunsch zum Anschhill an die Mongolische Volksrepublik bestan
den.29) Aber Stalin stieB dabei nicht so sehr auf den Widerstand 
Tschiangs als auf den der KPCh, die ihren EinfluB in Nordchina 
rasch ausdehnte. Dieser gelang es - mit Hilfe des fiir sie tiitigen 
mongolischen Altkommunisten Ulanfu und <lurch Bildung eines 
Innermongolischen Autonomen Gebietes ( I. Mai 194 7 )-Stalin aus
zumanovrieren und im Laufe weniger Jahre den EinfluB moskau
freundlicher Mongolen auf ihrem Territorium auszuschalten.30 

· · · und will obendrein die J!ufiere Mongolei 

¼ dem Wunsch fiihrender Kommunisten, einschlieA}lich Maos, 
auf lange Sicht die AuBenmongolei an die Chinesische Volks
republik anzuschlieBen, zweifle ich nicht. Bekannt sind die W orte 
Maos, die Edgar Snow nach einem Gespriich im Sommer 1936 
aufzeichnete. Auf die Frage, welche Plane die chinesischen Kom
munisten in Gebieten auBerhalb der Grofien Mauer haben, ant
.wortete Mao: "Es ist die unmittelbare Aufgabe Chinas, alle un
sere verlorenen Gebiete wiederzugewinnen, nicht nur unsere Sou
veriinitiit diesseits der Grofien Mauer zu verteidigen." (Die Mon
golei, die lnnere wie die Aufiere, liegt auBerhalb der GroBen 
Mauer.) In einem spiiteren Interview, berichtet Snow, habe Mao 
speziell iiber die AuBenmongolei folgendes gesagt: 
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.Die Beziehlll!-gen zwischen der · AuBenmongolei und der Sowjet
union waren jetzt und in der Vergangenheit stets auf dem Grund
satz viilliger Gleicl).heit begriindet. Wenn die Volksrevolution in 
China gesiegt haben wird, wird die aufienmongolische Republik 
automatisch aus eigenem Willen Tei! der chinesischen Fiideration 
werden." 31 

Im gleichen Sinne iiuBerte sich der chinesische Fuhrer noch acht 
Jahre spiiter.32 Andere chinesische Kom.munisten lieBen sich in iihn
lid:iem Sinne vernehmen, so (in den dreiBiger Jahren) der rot
chinesische General Peng Te-huai, als er sagte, .daB die Sowjet
union keinen Ehrgeiz hat, die AuBenmongolei zu annektieren, 
und da.B sie diese eindeutig als Teil Chinas anerkennt" ,33 In dem 
Vertragswerk mit Stalin vom Februar 1950 hat Mao allerdings 
seinerseits der Unabhiingigkeit der Mongoliscben Volksrepublik 
zugestimmt. 
Mehrfach habe ich Chinesen, die in den letzten Jahren .die Frei
heit wiihlten", gefragt, wie man ihnen in China erkliirt habe, daB 
zwar die ganze Mandschurei, nicht aber die ganze Mongolei wie
der innerhalb der chinesischen Grenzen liege. Die Antwort war 
iibereinstimmend: In der letzten Zeit sei dariiber nicbt mehr ge
sprocben worden, aber in den ersten Jahren nacb 1949 habe man 
ihnen gesagt, es komme nicbt darauf an, auf welcber Seite der 
Grenze ein Volk lebe, sondern darauf, ob es einern hoheren oder 
niederen Gesellscbaftssystern angehore, und da sicb die AuBenrnon
golen mit Hilfe der Sowjetunion bereits auf dem Wege zum Sozia
lismus befiinden, moge man sicb damit zufrieden geben. Meine 
Gewahrsleute hatten dies als "Sprachregelung", nicbt als die eigene 
Meinung der Redner empfunden; im iibrigen liiBt sich diese Ar
gumentation nicbt mehr verwenden, seit Rotcbina fiir sicb in An
sprucb nimmt, zu den auf dem Wege zum Kommunismus fortge
scbrittensten Staaten zu gehoren. 
Im Grunde miiBte unter Kommunisten - in abgewandelter Form 
- heute nocb gelten, was ein fiihrender Bolscbewik 1922 gesagt 
hat. Damals crkliirte Sin6wjew: .Es ware unrealistiscb, die 
Riidckehr der [AuBercn] Mongolei nach China zu fordem, bis 
China die lmperialisten aus seinem Terri tori um vertrieben hat." 34 

Diese Voraussetzung ist erfiillt. Dernnacb wiire nunmehr .rea
listischerweise" der AnschluB der AuBenmongolei an China fiillig. 
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Peking braucht eine Bahn nach Ulan Bator und ehrt Dschingis ·Khan 

Aber was immer Mao heute iiber die staatlidie Zukunft der 
Aufierunongolei denken mag, kaum hatte er seine Herrsdiaft iiber 
die diinesisdien Stammlande und die lnnere Mongolei erriditet, 
als er seine Augen a_udi auf die J\uEere riditete. Um jedoch einen 
EinfluB in Ulan Bator auszuiiben, brauchte er eine Bahnverbin
dung dorthin, und bier ist der eigentliche Grund fiir den Bau der 
Bahn Ulan Bator-Ti;ining zu suchen. Nachdem Tschoibalsan im 
Januar 1952 in Moskau gestorben war, schickte Peking eine Dele
gation, zu der auch -Ulanfu gehorte, zum Staatsbegriibnis; dabei 
ergaben sidi erste Kontakte. Im llerbst trafen sich Tsdiou En-lai 
und Zedenbal in Moskau, und am 15. September kam es dort zu 
einem dreiseitigen Vertrag (Sowjetunion, China, Mongolisdie 
Volksrepublik) iiber den Bau der Bahn. Die Existenz dieses Ab
kommens wurde erst zweiJahre spiiterbekanntgegeben; es konnte 
sein, daB Stalin an dem Projekt kein besonderes Interesse hatte 
(mit der Sowjetunion war Ulan Bator seit 1949 <lurch eine Bahn 
verbunden; <las mochte ihrn geniigen) und seine Zustimmung 
erst gab, als Tschou und Zedenbal in ihren Verhandlungen schon 
redi.t weit gediehen waren. Die dreihundertfiinfzig Kilometer 
<lurch die lnnere Mongolei bauten die Chinesen, die Strecke von 
Ulan Bator zur diinesisdien Grenze die Sowjetunion und die 
Mongolisdie Volksrepublik, wobei Moskau die Kosten - als Dar
lehen - trug. Am I. Januar 1956 begann der direkte Verkehr 
Ulan Bator-Peking. 
lnzwischen hatte Peking auch andere Schritte unternommen, um 
seine Beziehungen zur AuBenmongolei enger zu g,4iStalten: Im 
Juli 1950 waren Botschafter ausgetauscht worden (Peking schickte 
einen gebiirtigen Mongolen 35); ein· Jahr spater entsandte Pe
king zum dreiBigsten Jahrestag der Mongolischen Revolution 
eine Delegation nadi Ulan Bator; ebenso ein halbes Jahr darauf 
zum Staatsbegriibnis des in Moskau gestorbenen Tsdioibalsan 
und im Spatherbst zum XII. ParteikongreE nach Ulan Bator. 
(Beide Male war Ulanfu dabei.) Am 4. Oktober 1952 unterzeidi
neten die Chinesen mit Zedenbal in Peking einen Zehnjahrver
trag iiber wirtsdiaftliche und kulturelle Zusammenarbeit. 
Gleidi.zeitig entwickelte Mao <las Innermongolische Autonome 
Gebiet. Damit tat er zweierlei. Erstens schuf er so ein admini-
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stratives Gebilde, das auf die auEerhalb der chinesischen Reichs
grenzen in der Mongolischen Volksrepublik lebenden_ Mongolen 
eine AnziehJ.IDgskraft ausiiben konnte (ahnlich wie Moskau durch 
die ;Errichtung der s·owjetrepubliken Armenien, Aserbaidshan, 
Tadshikistan -auf-dieArmenier in derTiirkei, dieAserbaidshaner 
und Tadshiken in Persien einzuwirken suchte); demonstrativ gab 
Mao 1954 der neuen Hauptstadt des Autonomen Gebiets, die bis
her auf chinesisch Kueisui geheifien hatte, den mongolischen Na
men Kiike Khoto ( = blaue Stadt), und ebenso demonstrativ lieB 
der stolze Chinese im Autonomen Gebiet_ fiir Dschingis Khan 
1955 eiii Mausoleum errichten, obgleich dessen Haus einst iiber 
China geherrscht hatte. Im gleichen Jahr begann der Bau eines 
machtigen "metallurgischen Kombinats" in Paotou, also auf dem 
Boden des Autonomen Gebiets, nicht zuletzt um den modern Ge
sinnten unter den AuEenmongolen in die Augen zu stechen. Zurn 
zweiten aber erreichte Mao durch die auEerordentliche Ausdeh
nung des Autonomen Gebiets, daB die dort lebenden Mongolen, 
rund eine Million an Zahl, nur eine kleine Minderheit in der 
neun Millionen umfassenden Bevolkerung des nach ihnen be
nannten Territoriums bilden und ihm nicht gefiihrlich werden 
konnen. 
Im Jahre 1955 vereinbarten die Chinesen mit Ulan Bator einen 
Vertrag iiber die Anwerbung chinesischer Arbeiter fiir die Mon
golei (Manner, die im Rahmen dieses Abkommens in die Mongo
lei fuhren, waren meine Reisegefahrten im Zuge von Peking 
nach Ulan Bator gewesen), und in der Folge sind, wie Zedenbal 
dem Amerikaner Salisbury sagte, zwanzigtausend chinesische Ar
beiter in die Mongolische Volksrepublik gekommen.88 1956 stell
ten die Chinesen der Mongolischen Volksrepublik 160 Millionen 
Rubel ohne Anspruch auf Riidczahlung zur Verfiigung, zwei 
Jahre spiiter weitere 100 Millionen Rubel als Kredit auf· fiinf
zehn Jahre.87 1957 errichtete Ulan Bator in der Hauptstadt der 
Inneren Mongolei ein Generalkonsulat. 

Moskau mu/l sich mehr anstrengen 

Wie aber verhielt sich der Kreml zu dieser Offensive Pekings? 
Stalin hatte Mao gegeniiber· seine Hoffnungen in der Inneren 
Mongolei begraben miissen, aber er war nicht gesonnen, die 
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Aufiere aufzugeben. Er liefi 1947 die Bahn von der Sowjetgrenze 
nach Ulan Bator bauen; er erhob die Sowjetgesandtschaft in den 
Rang einer Botschaft38 ; vor all em: er gab der Mongolischen Volks
republik Darlehen, und seine Nachfolger setzten diese Politik 
fort. In den Jahren ·1947 bis 1957 wollen die Sowjets Kredite in 
Hohe von .mehr als 1,1 Milliarden Rubel" gewiihrt haben 39, 

also im Durchschnitt iiber hundert Millionen Rubel pro Jahr fiir 
ein Land mit einer Bevolkerung von weniger als einer Million 
Einwohner - die weitaus hochste Pro-Kopf-Wirtschaftshilfe, die 
der Kreml je vergebcm hat. (Im Vergleich dazu hat Rotchina seit 
seinem Bestehen, wie wir sehen werden, nur 1,72 Milliarden 
Rubel an Wirtschaftskrediten erhalten.) Und am 15. Mai 1957 
wurde in Moskau eine sowjetisch-mongolische Erklarung unter
zeichnet, aus der hervorgeht, dafi der Kreml nicht daran denkt, 
sich aus seinem iiltesten und lange einzigen Satellitenstaat ver
driingen zu lassen. Zugleich erhielt Ulan Bator einen neuen Kre
dit in Hohe von 200 Millionen Rubel.40 Auch weiterhin konnten 
sich die Mongolen jedes Jahr neue Kredite (von ungenannter 
Hohe) in Moskau abholen.4t 

Was die Mongolen dariiber dachten, dafi im Herbst des Jahres 
1957 der .als Parteifeind entlarvte" Molotow als Botschafter nach 
Ulan Bator entsandt wurde 42, vermag ich aus eigener Beob
achtung nicht zu sagen, da er erst vier Wochen nach meinem Be
such in der mongolischen Hauptstadt eintraf. Ebensowenig weifi 
ich, wie sie darauf reagierten, dafi Molotow drei Jahre spater auf 
den unbedeutenden Posten des Sowjetvertreters bei der lnter
na_tionalen Atombehorde in Wien geschickt wurde uP,id der bis
her kaum hervorgetretene A. Chworostuchin (vorher :f''arteisekre
tiirvon lrkutskundTula)sein Nachfolger in Ulan Bator wurde.43 

Vermutlich sagten sie sich, dafi das Kommen und Gehen Molo
tows weniger mit ihnen als mit der sowjetischen Innenpolitik zu 
tun hatte. Den Stolz des alten Reitervolkes mag es befriedigt ha
ben, dafi Moskau zum Vorsitzenden der im Mai 1958 gegriinde
ten Sowjctisch-Mongolischen Freundschaftsgesellschaft den legen
daren Reiterfiihrer aus der Biirgerkriegszcit, Marschall Budj6n
nyj, ernannte.•4 
Auf jeden Fall sahen sich die Mongolen nach dem Siege Maos in 
der seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fiir Entwicklungs-
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lander charakteristischen Lage des von zwei Seiten Umworbenen 
und Beschenkten, nur daE diesmal die Rivalen um seine Gunst 
beide demselben, dem "sozialistischen Lager" angehofen. Sie ha
hen von ihr.en zwei Nachbarn seit Kriegsende iiber zwei Milliar
den Rubel erhalfen; ohne diese Situation hiitten sie von Moskau 
allein wohl kaum .ein Zehntel dieser Summe bekommen. Durch 
die von Moskau betriebene Aufnahme ihres Staates in die Ver
einten Nationen (1961) ist ihr SelbstbewuBtsein beiden Nachbam 
gegeniiber gestiegen. 
Einer der besten - und der wenigen echten - Kenner der heutigen 
Mongolei, Robert A. Rupen, glaubt, festgestellt zu haben, daE 
Peking seit 1958 seine Offensive dort verlangsamt hat; er ver
weist unter anderem darauf, daB sich noch 1956 und 1957 die 
Chinesen mit AuBenmongolen und Russen zwec:ks gemeinsamer 
Ausarbeitung eines mehrbiindigen Werk es iiber mongolische Ge
schichte zusammengesetzt batten, daE aber die fiir 1958 anbe
raumte Zusammenkunft wegen einer Absage der Chinesen nicht 
zustande kam.45 Vielleicht hat er recht; aber dieTorpedierung der 
dritten Historikerkonferenz kann auch andere Griinde haben 
als ein vermindertes Interesse an der AuBenmongolei. 

Peking holt auf 

Mir scheint, dafi sich in der letzten Zeit eine gewisse Verhii.rtung 
der russischen wie der chinesischen Positionen feststellen lii.Bt; 
beide Seiten sind sich der Bedeutung der rnongolischen Frage voll 
bewuBt; beide wollen, ohne nach auBen einen Konflikt sichtbar 
werden zu lassen, ihre Stellungen festigen. Keio• Zweifel, daB der 
EinfluB Moskaus heute noch wesentlich starker ist als der Pekings, 
kein Zweifel aber auch, daB sich die chinesische Position seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges betrii.chtlich verstii.rkt hat. Die Be
deutu2g der neueren Sii.uberungen in der Mongolischen Volks
republik (1959) fiir das Krii.fteverhii.ltnis der Russen und Chine
sen dart ist umstritten. Aber die Ereignisse seit 1961 diirften den 
derzeitigen Stand - also den imrner noch bestehenden, aber nicht 
mehr iiberwaltigenden Vorsprung Moskaus - deutlich machen: 
Zurn 40. Jahrestag der Mongolischen Volksarmee (Marz 1961) 
kam aus Moskau der Verteidigungsminister, aus Peking der Stell
vertretende Verteidigungsminister; auf dem XIV. Parteitag und 
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bei den anschlieGenden Feiern zum 40. Jahrestag der mongoli
schen Revolution (beides Juli 1961) war Moskau in Ulan Bator 
durch Suslow vertreten, Peking durch Ulanfu, der im Parteirang 
unter Suslow steht, dafiir aber Mongole ist. In den Festreden Ze
denbals rangierte ~ie Sowjetunion stets vor China; auf dem 
XXII. Parteitag in Moskau (Oktober 1961) stellte er sich in der 
albanischen Frage auf die Seite Chru.schtschows und blieb auch 
weiterhin bei dieser J,inie.46 
Fragen wir also abschlieGend: Wern niitzte der Bau der Bahn 
Ulan Bator-Peking?, so heiGt die Antwort aus der Sicht von 
heute: am meisten der Mongolischen Volksrepublik, jedenfalls 
den Kriiften in ihr, die aus der Rivalitiit der beiden Nachbam 
Vorteile fiir die-Selbstiindigkeit und wirtschaftliche Entwicklung 
ihres Landes· zu ziehen hoffen; ihnen kann der Goldregen von 
Nord und Siid nur willkommen sein. Die Bahn hiitte den Mon
golen gefiihrlich werden konnen, wenn auf ihr Chinesen in unbe
gren~ter Zahl ins Land geschwemmt worden wiiren; das war 
nicht der Fall, denn 20 000 sind noch zu verkraften. 
Aber es ist nicht aller Tage Abend; auf lange Sicht mag Rotchina 
aus der Bahn den groGten Nutzen ziehen, da diese das Tor zur 
AuGenmongolei aufgestoBen hat. (Ober den offensichtlichen Vorteil 
der im Vergleich zur transmandschurischen um 1400 Kilometer 
kiirzeren transmongolischen Verbindung zwischen Moskau - da
mit Europa - und Peking bedarf es keiner weiteren Worte.) 
Am wenigsten hat die Sowjetunion durch die Bahn gewonnen. 
Die Verkiirzung des W eges bedeutet ihr nicht so viel wie den 
Chinesen, da ihr der Import aus China ungleich wentger wichtig 
ist als umgekehrt den Chinesen der Import sowjetischer (und ost
etiropiiischer) Waren. Wiihrend sie friiher in der AuBenmongo
lei eine Monopolstellung besaB, muB sie diese nun mit China tei
len, und um ihre - zweifellos noch bestehende - Vorherrschaft 
nicht einzubiiBen, muB sie gewaltige Betriige in das leere Land 
pumpen. Moglicherweise hat der Kreml in der AuBenmongolei 
eine Chance verpaBt, vielleicht auf immer. Als China schwach 
war, hiitte sich die Sowjetunion dies Gebiet, etwa als siebzehnte 
Unionsrepublik, einverleiben konnen. Aber was bei Tschiang 
moglich gewesen ware, ist Mao gegeniiber ausgeschlossen; Moskau 
kann heute nicht mehr ein Land annektieren, das noch vor fiinf-
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zig Jahren zu dem jetzt selbst von Kommunisten beherrschten 
Chinesischen Reich gehiirte. Wohl aber kann es versuchen, die 
Mongolische Volksrepublik zu einem Schaufenster d~r sowjeti
schen Variante dss· Kommunismus zu machen, indem sie vorteil
haft von dem durch Krisen mitgenommenen China absticht. 

4. CHINAS FERNER WESTEN 

Das Bemiihen der Russen, in Sinkiang FuB zµ fassen, ist noch alte
ren Datums als ihr VorstoB in die Mandschurei. Kaum hatten sie 
Westturkestan unterworfen (die heutigen Sowjetrepubliken in 
Zentralasien), richteten sie auch schon ihre Augen nach Ostturke
stan. Dieses aber war - seit Jahrhunderten EinfluBsphare des 
Mandschureiches - 1878 unter dem Namen Sinkiang (eigentlich 
Hsin-tschiang = Neue Grenzmark) in das Chinesische Reich ein
gegliedert worden. Gestort wurden die russischen Plane jedoch 
nicht so sehr durch die ohnehin im Niedergang begriffene Man
dschudynastie als durch das Britische Reich, das Indieh von Nor
den her durch ein zentralasiatisches Vorfeld zu sichern suchte. Es 
kam zu der Vereinbarung der zwei europaischen lmperien (1907), 
Sinkiang· als Teil Chinas zu respektieren. Vier Jahre spater 
stiirzte die Mandschudynastie, und in China herrschte das Chaos. 

Die Zaren und Stalin in Sinkiang 

Wie kam es, daB die Entwicklung in Sinkiang anders endete als 
in der AuBenmongolei, daB es nicht wie jene zum Satelliten der 
Sowjetunion wurde? Ich kenne Sinkiang nicht aus eigenem Augen
schein, aber einige U rsachen fiir das unterschiedliche Schicksal der 
beiden Grenzprovinzen scheinen mir au£ Grund der von dort 
kommenden Nachrichten deutlich zu sein; sie sind zum Tei! in 
der Sowjetunion, zum Teil in China zu finden. 
Das Gebiet um den Baikal, seit dem siebzehnten Jahrhundert in 
russischer Hand, bot fiir den VorstoB in die Mongolei eine weit 
festere Basis als das erst einige Jahrzehnte zuvor eroberte West
turkestan fiir einen VorstoB nach Sinkiang. Denn W estturkestan 
loste sich nach dem Fall der Zaren alsbald von RuBland, wurde 
von den Bolschewiken zuriickerobert und stand noch lange Zeit 
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im Bann starker antirussischer und antibolschewistischer Gefiihle. 
Auch batten die Bolschewiken unter den Burjat-Mongolen schon 
zahlreiche Anhanger, die mit ihnen zusammen die Fadcel der 
Revolution in die AuEenmongolei trugen, wahrend die rund hun
derttausend Uiguren auf sowjetischem Boden, deren Vorfahren 
gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts aus Sinkiang nach 
RuBland geflohen sind und die heute vorwiegend in den beiden 
Sowjetrepubliken Kasachstan und Usbekistan leben, mit der in 
Sinkiang verbliebenen Masse ihres Volkes (1953: 3,64 Millionen) 
nur noch geringe und darum politisch kaum nutzbare Verbindun-
gen haben. · · 
Anders die Kasachen ·Sinkiangs. Ware Sinkiang im wesentlichen 
von Kasachen bewohnt, so gehorte es heute vielleicht zu den Sa
telliten der UdSSR; in der Tat haben die Russen aus Sowjet
kasachstan nicht ohne Erfolg auf die Sinkiang-Kasachen einge
wirkt; aber diese machen mit etwa 500 000 Menschen weniger als 
ein Zehntel der sechs Millionen starken Gesamtbevolkerung aus. 
(Als drittstiirkste Gruppe ergab die Volksziihlung von 1953 
einige hunderttausend Chinesen; der Rest der Bevolkerung be
steht vorwiegend aus Mongolen, Kirgisen, Tadshiken.) 
Den Uiguren fehlte die groBe nationale Tradition der Mongo
len und deren durch die Erinnerung an das W eltreich Dschingis 
Khans genahrtes Zusammengehorigkeitsgefiihl. Oberdies wurde 
die Provinz wahrend eines fiir sie entscheidenden Jahrzehnts, 
1932-1942, von dem energischen und wendigen Gouverneur 
Scheng Schi-tsai regiert, der den Versuch untemahm, Sinkiang zu 
seiner personlichen Satrapie auszubauen. Er bedien~,1 sich dabei 
weitgehend der Hilfe der UdSSR, was dieser eine starke Stel
lung in Sinkiang verschaffte, gab ihr auch im November 1940 in 
einem Vertrag, in dem sie als reine Kolonialmacht in Erscheinung 
trat, auf fiinfzig J ahre das ausschlieBliche Recht auf Ausbeutung 
von Zinn- und anderen Buntmetallvorkommen in der an Wass er 
armen, an Erzen reichen Provinz.47 Aber China hatte Gliidc: die 
anfanglichen schweren Niedcrlagcn dcr Sowjctunion im Kriege 
mit Hitler schwachten ihre Stellung und veranlaBten sie zum 
Abzug. Scheng, seines sowjetischen Riickhalts beraubt, lieB sich 
von Tschiang Kai-schek abberufen (und floh spater mit diesem 
nach Taiwan). 
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Stalin verliert gegen Mao 

Kaum aber hatte si~ die militiirisc:he Lage der Sowjetunion in 
Europa verbessert, da setzten auch ihre Bemiihungen-umSinkiang 
wieder eiri. Ein Aufstand der Sinkiang-Kasachen gegen die chi- -
nesisc:he Herrsruaft im Winter 1943/44 genoB die sowjetisc:he 
Sympathie, vielleic:ht auc:h Unterstiitzung, ebenso eine neue und · 
noc:h gefiihrlichete Erhebung im November 1944; diese fiihrte 
zur Griindung einer antic:hinesisc:hen "Republik Ostturkestan" 
(mit eigener Flagge und Wiihrung) im Norden Sinkiangs, also in 
dein Dreiedc zwisc:hen den Grenzen der Sowjetunion und der 
Mongolisc:hen Volksrepublik, in dem sic:h · die wichtigsten bisher 
bekannten Bodenschiitze der Provinz befinden, auch die reichen 
Olgebiete. In den Jah~en 1945 und 1946 hatte man denken kon
nen, die "Republik Ostturkestan", wenn nicht ganz Sinkiang, sei 
auf dem . besten Wege, nach dem in der AuBenmongolei bewiihr
ten Muster ein Sowjetsatellit auBerhalb der c:hiilesisc:hen Reichs
grenzen zu werden. Aber Stalin, in Osteuropa vollauf besc:hiiftigt, 
legte keine groBe Eile an den Tag; wahrsc:heinlic:h dac:hte er, es 
sei noc:h geniigend Zeit, die Beute in Sinkiang sic:herzustellen. 
Darin irrte er sic:h. Anfang 1949 riidcten die chinesisc:hen Kom
munisten gegen Sinkiang vor. Ein im letzten Augenblidc unter
nommener russischer Versuch, die Unabhiingigkeit der Provinz 
proklamieren zu lassen und damit den Vormarsch der Rotchine
sen aufzuhalten, schlug fehl. 48 Im Herbst 1949 hatte Mao die 
Provinz in der Hand. Und gegen ihn konnte Stalin auch in Sin
kiang den Kampf nicht fortsetzen. An das langsame Tempo der 
Sowjetisierung in der AuBenmongolei gewohnt, hatte Stalin die 
Chance, die sic:h ihm in Sinkiang noc:h 1944 bot, nic:ht rasc:h genug 
wahrgenommen. 
Bei den Verhandlungen zwisc:hen Mao und den Sowjets im Win
ter 1~9/50 war Sinkiang noc:h (wie die Mandsc:hurei) durc:h eine 
eigene Delegation vertreten, aber das einzige, was Stalin im an
schlieBenden _Vertragswerk mit Mao erreichte, war die Bildung 
von zwei chinesisch-sowjetischen Gesellschaften zur Ausbeutung 
der Ullager und B~tmetallschatze Sinkiangs fiir die Dauer von 
dreiBig Jahren; und auch diese Positionen wurden von seinen 
Nachfolgern in den Vertriigen vom Oktober 1954 aufgegeben.49 

Ein Jahr spiiter war Sinkiang - wie die lnnenmongolei - ein 
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Autonomes Gebiet der Chinesischen Volksrepublik, nach seinem 
groBten Volksstamm Sinkiang-Uigurisches Autonomes Gebiet 
genannt. 

.11.ntichinesische Gefiihle kiin_nen zu prosowjetischen werden 

Allerdings kam es in Sinkiang immer wieder zu antichinesischen 
Rebellionen (die stets unterdriickt wurden), vor allem im Som
mer der Hundert Blumen von 1957 sowie in den beiden folgen
den Jahren, vermutlich im Zusammenhang mit der Bildung der 
Volkskommunen und dem Aufstand in Tibet; und es ist durch
aus moglich, daB die eigentliche Quelle der Rebellionen in der 
UdSSR zu suchen ist. Nach auBen hin ist die Politik der Russen 
gegeniiber den nationalen Minderheiten groBziigiger als die der 
Chinesen, indem sie die Existenz zahlreicher nationaler Repu
bliken innerhalb ihres Bundesstaates (. Union") zulassen, wiihrend 
es in China nur AutonomeGebiete gibt,5o In Wirklichkeit freilich 
ist derUnterschied zwischen beiden minimal. InbeidenFiillen ist 
eine Unterwanderung der Minderheiten durch das Staatsvolk in 
vollem Gange und deren voile Unterstellung unter die Richt
linien der Partei- und Verwaltungszentralen in Moskau bzw. in 
Peking bereits vollzogene Tatsache. Die Uiguren oder die Sin
kiang-Kasachen wiirden also kaum groBere Freiheiten genieBen, 
wenn sie eine Republik der Sowjetunion wiiren, nur sieht eben 
die Wiese jenseits des Zaunes immer saftiger aus. 
Wern immer die Sympathien der nichtchinesischen Stiimme in 
Sinkiang gehoren mogen - von der Stellung, welche die Sowjets 
d_c>rt von 1932 bis 1949 (mit Ausnahme der Jahre J,,j42-44) be
saBen, ist kaum noch etwas iibriggeblieben. Die Grenze Sinkiangs 
gegeniiber der U dSSR ist von den Chinesen auf ihren Karten als 
endgiiltig eingezeichnet (abgesehen vom westlichsten Zipfel, der 
an den Pamir vorstoBt). Das friiher recht groBziigig gehandhabte 
Hin und Herder auf beiden Seiten der Grenze lebenden Noma
den ist immer schwieriger geworden. Man hat dort heute - wie 
zwischen der Mandschurei und Sowjetfernost - eine regelrechte 
und scharf bewachte Staatsgrenze. Im Friihjahr 1961 wurde be
kannt, daB in Sowjetkasachstan .Freiwillige Volksmilizabteilun
gen der Grenzdistrikte" zur Bewachung der Grenze aufgestellt 
wurden.51 Die einzige Grenze dort ist die mit China. 
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Die Russen sind fort 

Der Reuter-Korrespondent David Chipp, der 1956 ..Sinkiang be
sucht und mit den·· Augen des geiibten Beobachters betrachtet
hatte, sagte m~ iii' Peking: "Sinkiang ist vollig in chinesischer 
Hand; von einer politischen oder wirtschaftlichen Machtstellung 
der Russen habe_ ich nichts bemerkt; die einzigen Russen, die es 
im Land zu geben scheint, sind als Experten ohne eigene Macht
befugnisse tatig." Nach allem, was ich weiB, trifft diese Feststel
h,ng heute noch mehr zu, da mittlerweile auch viele der Exper
ten abgereist sind. Nicht ganz zu diesem Bild freilich pailte 
ein im Herbst 1959 gedrehter rotchinesischer Film, den ich in 
Hongkong sah. Er schilderte eine Stunde lang, wie herrlich 
und in Freuden die Bewohner Sinkiangs unter dem Kommu
nismus leben, wobei er mehrfach die Hilfe der Sowjetunion und 
einzelner Russen, die iiber die nahe gelegene Grenze kamen, 
darstellte. 
Verschiedentlich sind in den letzten Jahren, vor allem nach dem 
tibetischen Aufstand, Geriichte iiber gemeinsame sowjetisch
chinesische industrielle Entwidclungsarbeiten im westlichen Sin
kiang aufgetaucht; sogar von einer gemeinsamen Produktion von 
Rohstoffen fiir Atomwaffen war die Rede. Aber Beweise haben 
sich. dafiir nie finden !assen. Auch die von Zeit zu Zeit ins Aus
land gelangenden Fliichtlinge aus Sinkiang wuEten dergleichen 
nicht zu berichten. Sie batten zwar Erscheinungen am Himmel 
wahrgenommen, die als Langstredcenraketen angesehen werden 
konnen, doch waren diese, soviel man feststellen konnte, nicht auf 
dem Boden Sinkiangs, sondern auf dem der Sowjetunion abge
feuert worden. Dail es Anreicherungswerke fiir spaltbare Mine
ralien in Sinkiang gibt, wird man vermuten konnen, da die Bunt
metallvorkommen des Gebietes bekannt sind; sicher ist auch dies 
nich~ erst recht nicht, ob sich die Russen an ihrer Ausbeutung be
teiligten oder heute noch beteiligen. 
Die transturkestanische Bahn, deren Bau, im Oktober 1954 for
mell beschlossen, sowohl von Westen wie von Osten vorangeht, 
fordert den Anschbill Sinkiangs an China und diirfte - ahnlidi 
wie die transmongolische - mehr den Chinesen als den Sowjets 
zugute kommen. Die Stredce fiihrt von Aktogai (einer Station der 
Turksib am Ostende des Balchasch-Sees) iiber Urumtschi, Hami 
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und Yumen nach Lantschou. In der letzten Zeit hat man wenig 
iiber den Fortschritt der Arbeiten gehort. 
Mir scheint, daE sich Moskau bis auf weiteres mit dem Verlust 
seiner Stellung in Ostturkestan abgefunden hat. Als Faktor, der 
das Verhiiltnis Moskau-Peking ernsthaft irritiert, kann man Sin
kiang heute wohl kaum ansehen.52 

Kein Streit um Tibet erkennbar 
Auch in Tibet batten die Zaren (seit dem Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts) politische Ambitionen. Aber diese stieBen auf hef
tigen britischeo Widerstand und wurden von den Bolschewiken 
nicht weiter verfolgt. In den Verhandlungen zwischen Russen 
und Chinesen, die dem Vertragswerk vom August 1945 voraus
gingen, tauchte das Wort Tibet iiberhaupt nicht auf, wiihrend 
Stalin fiir Sinkiang auch personlich mehrfach lebhaftes Interesse 
zeigte.63 Seit Rotchina (ab 1951) seine Herrschaft iiber den theo
kratischen Staat errichtete und festigte, hat es nicht an Geriichten 
iiber sowjetische Flugpliitze und andere Stiitzpunkte in Tibet ge
fehlt, doch liegen keine handfestenBerichte dariiber vor. Wenn im 
Sommer 1956 in Tibet eine Chinesisch-Sowjetische Freundschafts
gesellschaft gegriindet wurde 54, so hatte diese sicher, wie ihr Name 
besagt, chinesisdi-sowjetische, nicht tibetisch-sowjetische Ziele . .. 
Von Tibet abgesehen, wo sie nie Anspriiche laut werden lieBen, 
haben die Bolschewiken alfe ihre in der Zeit Tschiang Kai-scheks 
auf dem Boden desChinesischenReiches aufgebauten oderwenig
stens vorbereiteten Stellungen, in der Mandschurei, ~ der Inne
ren Mongolei und in Sinkiang, innerhalb von fiinf Jahren nach 
Maos Sieg an ihn verloren. Auch werin die letzten dieser Verluste 
erst nach dem Tode Stalins eintraten, warder langjiihrigeKreml
herr doch intelligent genug, um zu wittem, welche Folgen Maos 
Sieg haben wiirde; er diirfte daher die rapide Siegesserie der chi
nesischen Kommunisten nach 1945 mit sehr gemischten Gefiihlen 
verfolgt haben. Im imperialen Interesse der Sowjetunion wiire 
ein langes und beide Seiten schwiidtendes Tauziehen zwischen 
Tschiang und Mao dem totalen Sieg Maos vorzuziehen gewesen; 
das ist einer der Griinde, warum Stalin solche Zuriickhaltung in 
der Unterstiitzung Maos zeigte. 
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5. CHINAS BEVOLKERUNGSDRUCK - NACH NORDEN? 

Selten.Jiat ~ine politis.che Theorie einen solchen Widerhall in der 
Welt gefunden wie -die, welche nach dem deutschen Professor 
Starlinger benaniit wurde. Als ich Ende 1954 eine Weltreise an
trat, kannte sie noch kaum jemand; bei meiner Riickkehr im fol
genden Sommer gab es keinen politisch lnteressierten, der sich 
nicht mit ihr befaSt hiitte; schon in Amerika war ich mehrfach 
auf_sie angesprochen worden. Mit vielen anderen stand auch Bun
deskanzler Adenauer unter ihrem Einflufi, und er wiederum hat 
sie an den US-Aufienminister Dulles 55 sowie an den franzosi
schen Staatspriisident de Gaulle weitergegeben.58 

Dr. Wilhelm Starlinger, vormals Professor der Medizin an der 
Universitiit Konigsberg, hatte·mehrere Jahre in sowjetischen Ge
fangenenlagem zugebracht und nach seiner Entlassung in die 
Bundesrepublik (Anfang 1954) in Vortriigen, Aufsiitzen und Bii
chem eine These entwickelt, die sich auf Gespriiche mit russischen 
Mitgefangenen stiitzte.57 Sie lautet: China miisse sich wegen 
seiner rapide wachsenden Bevolkerung ausdehnen und kiinne 
dies nur in Richtung auf Rufiland tun, da die Lander an seiner 
Siidgrenze ohnehin iiberviilkert seien; Moskau miisse also ent
weder alles Land ostlich des Baikalsees Rotchina iiberlassen oder 
gegen dieses Krieg fiihren.58 Seither ist viel iiber diese Theorie 
gestritten worden. Auch nach dem Tode Starlingers ging die Dis
kussion weiter. 

Pekings wechselnde Bevolkerungspolitik 

Von der chinesischen Beviilkerungsdynamik war schon im ersten 
Teil dieses Buches die Rede. Zuverliissige Zahlen liegen nicht 
vor, aber niemand zweifelt, daB sie gewaltige AusmaBe hat. Die 
Volks~iihlung vom 30. Juni 1953 (deren Ergebnisse manche west
lichen Forscher allerdings bezweifeln) ergab fiir die Beviilkerung 
Rotchinas (also ohne Taiwan und ohne Auslandschinesen) eine 
Zahl von 582,6 Millionen.59 
Auf die chinesischen Kommunisten iibte das im folgenden Jahr 
bekanntgegebene Ergebnis der Volksziihlung eine zwiespiiltige. 
Wi.rkung aus. Auf der eineri Seite erfiillte es sie mit Stolz, iiber 
das weitaus griiBte Volk der Ertle zu gebieten, auf der anderen 
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erkannten sie jetzt erst das volle AusmaB der Aufgabe, · der sie 
sich gegeniibersahen. Kompliziert wurde ihre Haltung durch die 
bis dahin von allen Kommunisten, vor allem den russischen, ver
kiindete These, daB eine starke Bevolkerungszunahme nur fiir 
den dekadenten Westen, keineswegs aber fiir die kommunisti:.. 
schen Staaten ein Problem darstelle und daB daher alle MaBnah
men zur Geburtenbeschriinkung auf das schiirfste zu verurteilen 
seien. Es scheint, daB man in Peking zu keiner einhelligen Mei
nung gelangte; neben begeisterten Kommentaren iiber die groBe 
Bevolkerungszahl fanden sich alsbald auch Stimmen, welche die 
Aufkliirung der Bevolkerung iiber Mittel zur Empfiingnisver
hiitung verlangten. Diese vermochten sich so weit durchzusetzen, 
daB im August -1956 das Gesundheitsministerium die Richtlinie 
ausgab, man -miisse "den Forderungen der Massen nach Gebur
tenkontrolle entgegenkommen". Die Abtreibung blieb zwar ver
boten, doch wurde diese Bestimmung groBziigig ausgelegt. Der 
Jugend riet man, nicht zu jung zu heiraten. (Mindestalter fiir die 
EhesdilieBung ist achtzehn Jahre fiir Frauen, zwanzig fiir Man
ner.) oo 

Mit voller Wudit setzte die Propagandawelle am "Tag der 
Frau" (8. Miirz) 1957 ein. Als idi bald darauf nadi China kam, 
befand sic sich auf dem Hohepunkt. Ich sah eine entsprechende 
Ausstellung in einem Gebiiude des Kaiserpalastes zu Peking, wo 
junge Fiihrerinnen mit langen Zeigestocken dem Strom ·der stau
nenden Besucher die an den Wiinden aufgehiingten Exponate 
erkliirten. Allein in der Hauptstadt gab es sechzig "Geburten
Kontroll-Kliniken". In einer Provinzstadt wohnte idi pjne Stunde 
lang dem tiiglichen Aufkliirungsvortrag einer Arztin vor einem 
zahlreichen, vorwiegend aus Frauen. bestehenden Publikum bei, 
und audi in den Dorfern stieB idi auf Vortriige dieser Art. Ver
hiitungsmittel wurden in Mengen produziert und zum Verkauf 
angeboten. Nichts Ahnliches hat es je in einem kommunistischen 
Staat gegeben; im Gegenteil, Stalin hatte - wie Hitler - ein Prii
miensystem fiir kinderreiche Mutter eingefiihrt. 

Seit 1958: China hat zu wenig Menschen! 

Aber der neue Kurs war nur von kurzer Dauer. In den Monaten 
des groBen Umsdiwungs zwischen Sommer 1957 und Friihjahr 
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1958, iiber den wir im Zusammenhang mit den Volkskommunen 
ausfiihrlich berichten werden, wurde offenbar auch diese Frage neu 
durchgedacht. Die Propaganda fiir Geburtenbeschrankung horte 
auf, und es mehrt~ sich die Stimmen derer, die frisch-frohlich -
erkliirten, es bestehe keinerlei Grund zu der Sorge vor einer allzu 
rapiden Bevolkerungsvermehrung. Im Zeichen des im Mai 1958 · 
verkiindeten GroGen Sprungs Vorwiirts (Niiheres im 14. Kapitel) 
hielt man sich wieder an das altbekannte Motto: Der Kaiser 
braucht Soldaten! In den Worten LiuSchao-tschis: "Je mehr Men
schen Holz zulegen, desto hoher brennt das Feuer." 61 Aber man 
vermied es, die Verhiitungskampagne offiziell abzublasen. So kam 
es zu Formulierungen wie diesen: "Wir bleiben bei derGeburten
beschriinkung, aber, allgemein gesagt, glauben wir, daB eine 
groBe Bevolkerung etwas Gutes ist" 82, und Tschou En-lai er
kliirte im September 1960 in einem Interview, es gebe in China 
eine Erziehung zur Geburtenkontrolle, aber das babe nichts mit 
Obervolkerung zu tun, sondern geschehe, "um die Gesundheit 
der Miitter zu schiitzen und Bedingungen zu schaffen, unter denen 
Kinder normal aufwachsen konnen" .63 

Auch in der Sowjetunion hat es einen Wandel der Bevolkerungs
politik gegeben, aber er liiGt sich mit dem in China nicht ver
gleichen. Nach der Revolution war infolge der Einstellung des 
Regimes gegeniiber der angeblich zum Absterben verurteil
ten Familie die Abtreibung sehr erleichtert worden, ohne daB 
man sich iiber die Folgen dieser Haltung auf die Zahl der Bevol
kerung und die Gesundheit der Frauen besondere Gedanken 
machte. Als Stalin diese Folgen in den dreiGiger Jahren erkannte, 
war£ er das Steuer herum und dekretierte ein konservatives Fa
milienrecht, das ganz auf Bevolkerungsvermehrung eingestellt 
war.64 Das Problem einer Obervolkerung ist in dem riesigen 
Lan~ mit seiner im Verhiiltnis zur Fliiche geringen Bevolkerung 
(1. Januar 1962 etwa 220 Millionen) nicht aktuell. 
Niemand kann sagen, wie sich ein Jahr der "Aufkliirung" 
(1957-1958) auf die Geburtenkurve Chinas ausgewirkt hat, aber 
es ist kaum anzunehmen, daB ihr EinfluB in einem noch ganz 
biiuerlich gepriigten Lande mit dem traditionellen Willen zum 
Kinde sehr nachhaltig gewesen ist. Eber kann man vermuten, 
daG die ungeheure Anspannung des GroGen Sprungs und weiter 
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die durch MiBemten in den Jahren 1959, 1960 und 1961 ·hervor
gerufene Not die Zahl der Geburten verminderte und die der 
Todesfalle erhohte. 
Die Chinesen rechnen mit einer jiihrlichen Bevolkerungszunahme 
von mehr als zwei". Prozent 85, also von iiber zwolf Millionen. 
Tschou En-lai sprach in jenem Interview (1960) von zehn Mil
lionen. Nehmen wir seine Zahl als Durchschnitt (in der Annahme, 
daB die Zunahme in den Jahren 1950-1957 sehr stark und da
nach geringer war), · so miiBte die Bevolkerung seit dem Siege 
Maos 1949 um 130 Millionen zugenommen haben und 1962 zwi
schen 670 und 680 Millionen liegen (nach amtlichen Angaben ist 
sie noch groBer). Wahrlich ein ungeheures Wachstum und Grund 
genug, von Bev&lkerungsdrudc zu sprechen. 

China - wirklich ubervolkert? 

Aber auch Bevolkerungsdrudc ist ein relatives Phiinomen; hier 
interessiert es im Hinblidc auf seine moglichen Folgen fiir das 
chinesisch-sowjetische Verhiiltnis. Und da stehen wir vor der 
·merkwiirdigen Behauptung Pekings, daB China in den letzten 
Jahren trotz der Massenmobilisierung der Frauen an Arbeits
kriiften, vor allem auf dem Lande, schweren Mangel leide! Auf 
den ersten Blide mochte man meinen, hier sei den chinesischen 
Kommunisten der propagandistische Gaul durchgegangen. Aber 
einige sorgfiiltige Untersuchungen aus jiingerer Zeit 68 ·haben er
geben, daB dieser Mangel tatsiichlich bestand. Zwar diirfte das 
Arbeitskriiftepotential des chinesischen Dorfes (ohne arbeitsun
f~hige Kinder und Alte) bei 225 bis 240 Millionen 1J iegen, aber 
dieses unerschopflich erscheinende Reservoir ist iiber Gebiihr in 
Anspruch genommen worden. So hat man fiir eine neue Tief
pfliigemethode hundert Millionen Bauem mobilisiert, fiir eine 
Weit iiber das bisherige MaB hinausgehende Diingung der Felder 
(zum Teil mit Schlamm, der erst gewonnen werden muBte) neun
zig Millionen, fiir Be- und Entwiisserungsarbeiten aller Art sie
benundsiebzig Millionen, fiir die Volkshochofchen, von denen 
wir noch horen werden, fiinfzig bis sechzig Millionen, ferner viele 
Millionen fiir die neuen Kleinindustrien in den Volkskommunen 
und fiir die Aufforstung weiter Gebiete. 
GewiB handelte es sich nur zum Teil um Arbeit, die die ganze 
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Kraft des Einzelnen iiber lange Zeitraume in Arupruch nahm. 
Aber viele Miilionen fielen monatelang fiir die normale Land
arbeit aus, ohne daB China sie <lurch Maschinen hatte ersetzen .. 
konnen. P·arteiamtlich wurde 1960 erklart, da£ auf dem Lande 
nur etwas iiber-50 Prozent der Arbeitskrafte in der eigentlichen 
Landwirtschaft tatig waren.67 Ungezahlte Milliarden von Ar- · 
beitsstunden gingen der Landarbeit auch durch das ObermaB an 
Versammlungen und Schulung verloren, zeitweilig auch durch die 
vormilitarische Ausbildung. Oberbeanspruchung und mangel
hafte Ernahrung verringerten die Leistungsfahigkeit. In groBen 
Scharen zogen die Bauern, darunter die kraftigsten, in die Stadt; 
allein im zweiten Halbjahr J958 belief sich deren Zahl auf zehn 
Millionen, ihre Familienangehorigen nicht gerechnet. Die Folge 
war, daB es an landwirtschaftlichen Arbeitskraften fehlte, und das 
trug sicher zur Erniihrungskrise der letzten Jahre wesentlich bei. 
Ein einigermaBen klares Bild iiber den Arbeitseinsatz in der 
Landwirtschaft ist zur Zeit nicht zu gewinnen; auch das Regime 
selbst scheint es nicht zu besitzen. Jedenfalls fiillt au£, daB sogar 
in dem fiir die Auslandspropaganda bestimmten Bericht iiber das 
erste Jahrzehnt Rotchinas, also iiber die Zeit 1949-1959, die Be
volkerungszahlen nur bis Ende 1957 reichen.68 Aber alles, was 
wir wissen, bestatigt die klaffende Liicke des landlichen Arbeits
marktes. 
Sieber ist ferner, daB es innerbalb der chinesischen Reichsgrenzen 
noch weite Gebiete gibt, die landwirtschaftlich erschlossen werden 
konnen. Wie groB diese sind, dariiber gehen die Meinungen weit 
auseinander, denn ihr Umfang hangt entscheidend davon ab, wie
viel man fiir ihre ErschlieBung aufwenden will - mit entspre
chender Investierung lieBe sich sogar die Wiiste Gobi in Acker
land verwandeln. Beim Machtantritt Maos wurden in China von 
den ,mnd tausend Millionen Hektar Landflache rund hundert 
Millionen bebaut; seither sind etwa weitere fiinfzehn Millionen 
unter den Pflug gekommen. Nach Angaben Tschou -En-lais vom 
Herbst 1960 soil es moglich sein, nochmals rund hundert Millio
nen agrarisch zu erschlieBen.69 Auf den ersten hundert Millio
nen Hektar lebte 1950 mehr als eine halbe Milliarde Bauern; 
auf den kiinftig zu erschlreBenden hundert Millionen - wenn 
wir von dieser Zahl ausgehen - lieBe sich zwar nicht dieselbe 
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Zahl ansiedeln, da diese Boden weit weniger ertragreich sind, 
aber immerhin sollten sie imstande sein, einige Hunderte von 
Millionen Siedlern aufzunehmen. Eine Milchmiidchenrechnung, 
gewiB, aber doch ausreichend, um die Vorstellung zu korrigieren, 
China besitze keine Reserven an Ackerboden und ihm bleibe 
nichts als der VorstciE nach Sibirien. 

Auf beiden Seiten dunn bewohnte Grenzgebiete 

Es entsteht auch eiri schiefes Bild, wenn man einfach sagt, ein 
iibervolkertes China_grenze an ein unbesiedeltes Sibirien. In den 
nordostlichen, nordlichen und nordwestlichen Grenzgebieten Chi
nas, in Heilung Kiang, der Inneren Mongolei, Kansu, Tsinghai 
und Sinkiang le.hen (nach Angaben der Volksziihlung von 1953) 
auf ·insgesam.t 4 38 7 000 Quadratkilometern 41 301 000 Menschen, 
also im Durchschnitt 9,4 Menschen auf den Quadratkilometer. In 
den entsprechenden Gebieten der Sowjetunion (Kiistenprovinz, 
Provinzen Chabarowsk, Amur, Tschita, Irkutsk, Altai, ferner 
Tuwa und Kasachische, Kirgisische und Tadshikische Republik) 
wohnten - nach der Sowjetstatistik fiir den 15. Januar 1959 - auf 
6 083 000 Quadratkilometem 22 463 000 Mensch en, also 3, 7 auf 
den Quadratkilometer. 
Man mag dariiber streiten, ob sidi die chinesischen Grenzgebiete 
so ohne weiteres mit den sowjetischen vergleichen !assen. Aber 
einen ungefahren Anhaltspunkt geben diese Zahlen doch. Der 
Unterschied zwischen 9,4 u,µd 3,7 Menschen auf den Quadratkilo
meter ist jedenfalls nicht so, daE man von einem unwidersteh
lichen Gefiille sprechen konnte. Man darf es sich andererseits 
auch nicht so vorstellen, als boten Sowjetfemost undfsibirien un
begrenzte oder gar leichte Siedlungsmoglichkeiten. Zwar schiitzt 
man den kulturfiihigen Boden in Transbaikalien (samt Amur
und Ussurigebiet) auf rund sechsundvierzig Millionen Hektar 7o, 
von denen bisher weniger als drei Millionen unter den Pflug 
genommen wurden, aber eine Ausdehnung der Ackerfliiche in 
diesen unwirtlichen Landstrichen mit ihrer kurzen Vegetations
periode wiirde nicht geringere lnvestitionen erfordern als eine 
entsprechende LanderschlieBung in China selbst. 
Ober die NeulanderschlieBung innerhalb Chinas seit 1949 Iiegen 
keine genauen Zahlen vor. In groEerem Umfang begann sie erst 
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nach der Neulandkampagne Chruschtschows von 1954. Die Chi
nesen bedienten si!h weitgehend der in der Sowjetunion iib
lichen Parolen; so z~ Beispiel in diesem Appell .Ail die Jugend_ 
auf ihrem· Marsch ins N euland" : 

.Ihr werdet Wiisteneien in ein Paradies verwandeln ... Vogel und 
Tiere leben dort, warum nidit audi Mensdien? ... Sdiwierigkeiten· 
konnen nur soldie Mensdien unterkriegen, die keine Strapazen zu 
erttagen vermogen; vor Kriegern, die Strapazen ertragen konnen, 
haben die Sdiwierigkeiten Angst. 1hr seid eine Armee aus Stahl, 
die einen Angriff gegen die Natur fiihrt." 71 

lnsgesamt, so sahen wir, sollen seit 1949 rund fiinfzehn Millio
nen Hektar zusatzlich bebaut worden sein. In Harbin erziihlte 
mir 1957 der fiir Siedlungsfragen in der Provinz Heilung Kiang 
zustandige Beamte, es seien dort in den ersten sieben Jahren 
Rotchinas 1,6 Millionen Hektar neu dem Ackerbau zugefiihrt 
worden. Dabei ist zu bedenken, dafi gerade diese Provinz wegen 
ihrer fruchtbaren Boden und ihrer Grenzniihe bei der Planung 
neuer Siedlungen besonders gefordert wurde. Gehen wir von den 
rund hundert Millionen Hektar aus, die laut Tschou En-lai 1960 
fiir den Ackerbau noch zur Verfiigung standen, und beriicksich
tigen wir, dafi die Neulandkampagne nach dem Beginn des Gro
Ben Sprungs stark an Elan eingebiiBt hat, so miissen wir zu dem 
SchluB kommen, daB diese Landreserve - wie groB sie in Wirk
lichkeit nun sein mag - heute jedenfalls kaum kleiner ist als an 
dem Tage, da Tschou En-lai von ihr sprach, und noch auf lange 
Zeit die Siedlungsfiihigkeit der Wirtschaft und der Bevolkerung 
Chinas absorbieren wird. 
Aber selbst wenn Peking eines Tages zu dem SchluB kommen 
sollte, daB es unbedingt zusatzliches Ackerland braucht, ist nicht 
gesagt, dafi es dieses ausgerechnet in der Richtung auf den Po
lark~is und nicht vielmehr in der auf den Aquator suchen 
wiirde. Auf den Philippinen, auf Borneo und Sumatra, in Austra
lien und Neuseeland konnten noch viele Millionen bediirfnis
loser Siedler angesetzt werden, nach manchen Schiitzungen mehr 
als dreihundert Millionen. Dies wiirde Krieg bedeuten - aber 
gilt nicht dasselbe fiir die Expansion nach Norden? Fiir Pe
king ware es also eine politische und keineswegs naturgesetzlid1 
festgelegte Entscheidung, ob es - wenn schon Krieg - in den 
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zwar nahen, aber harten und unfreundlichen Norden ·im· Kampf 
gegen die Sowjetunion .explodieren" soll, oder ob es nicht mehr 
lohnt, den zwar nur auf dem Seewege erreichbaren, aber von 
Fruchtbarkeit strotzenden Siiden in einem Krieg gegen die West
miichte ZU erobern. ·. In jedem Fall: fiir diese Entscheidung hat 
China noch viel Zeit. 

Chrusditschow besiedelt Sibirien 

Kein Zweifel, daB nian sich in Moskau iiber die chinesische Bevol
kerungsentwicklung -Gedanken macht. lch weiB nicht, ob man 
von einem ursiichlichen Zusammenhang sprechen kann - ein auf-. 
fallendes zeitliches Zusammentreffen ist es gewiB: Wahrend man 
in Peking die Ergebnisse der Volkszahlung vom Sommer 1953 
errechnete, bereitete Chruschtschow eine Bevolkerungsoffensive 
nach Sowjetasien vor. Im Februar 1954 erlieB er sein Neuland
programm.72 Dann lief - zum erstenmal seit Ende des Zweiten 
W eltkrieges - wieder eine derartige Riesenkampagne der Pro
paganda und der Massenorganisation iiber das Land. Chru
schtschow war der Hauptrufer im Streit; mit seiner ganzen Dyna
mik .stiirzte er sich und das Volk in diese Unternehmung. Er ar
beitete mit materiellen Anreizen wie zum Beispiel einem Hand
geld, das einem Dreimonatsgehalt entsprach, anjeden, der seinem 
Appell folgte, und erhohten Gehaltern sowie Sonderpramien fiir 
Kolchose, Sowchose und MTS in den Neulandgebieten. 711 Aber es 
ging nicht nur um diese Gebiete, sondern um Sibirien und So
wj etfernost iiberhaupt. Leute, die in die am Stillen Ozean ge
legene Kiistenprovinz iibersiedelten, wurden samt FrJllilie, Vieh 
und zwei Tonnen Gepiick kostenlos hinbefordert und erhielten 
pro Familienoberhaupt 1000, pro Familienmitglied 300 Rubel 
Handgeld, ferner ein zehnjiihriges Hausbaudarlehen von 15 000 
Rubel, ein weiteres Darlehen von 2000 Rubel, freie Lebensmittel 
fiir den Anfang und fiinf Jahre Steuerfreiheit.74 

Vor allem appellierte man an den Patriotismus und ldealismus 
der Jugend; in den Werken der Sowjetliteratur nimmt - soweit 
sie amtlich inspiriert sind - das Lob der heroischen jungen Leute, 
die nach Sibirien ziehen, einen breiten Raum ein.75 Besonders 
bei Chruschtschow klingt dabei das bevolkerungspolitische Motiv 
mit, so in den Siitzen: 
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"Genossen, ich w_ar kiirzlich iin Fernen Osten [ der Sowj etunion] ... 
Es ist ein iiberaus reiches Land, doch gibt es in ihm noch zu wenig 
Menschen, _man mult es erschlie:Ben und zum festen-Besitz ma
chen ... Wir miissen·-im Osten die menschenleeren Riiume schnel
ler in Besitz nefimen und uns auf die Dauer auf ihnen nieder
lassen ... Man muB dort Menschen fest verankern ... das ist die 
Hauptsache!" 76 Ohgleich die Neulandaktion im wesentlichen ab
geschlossen ist, fehlt es bis in die jiingste Zeit nicht an Aufrufen 
im_Stile eines "Go east, young man!" 77 

Seit dem Beginn der Neulandoffensive Chruschtschows sind in 
Sowjetasien (ausschlie:Blich der Ural- und Wolgagebiete und der 
vier eigentlichen zentralasiatischen Sowjetrepubliken, aber ein
schlie:Blich Kasachstans) rund 37 Millionen Hektar Neuland er
schlossen 78 und Millionen Menschen, vor allem Angehorige der 
jiingeren Generation, aus der europiiischen Sowjetunion dorthin 
umgesiedelt worden. Zwischen 1939 und 1959 wuchs die Bevolke
rung Sowjetasiens (in den eben genannten Gebieten) von 21,8 
auf 30,8 Millionen 79, also fast um die Halfte. 
Natiirlich war in keinem der offiziellen Aufrufe zur Besiedlung 
Sibiriens auch nur mit einem Wort von China die Rede; nichts 
deutete darauf hin, daB es sich hier um eine Ma:Bnahme zur Ab
wehr eines chinesischen Bevolkerungsdruckes handeln konnte. Im 
Gegenteil, Chruschtschow hat ausdriicklich vor auslandischenJour
nalisten erkliirt, das rasche W achstum der chinesischen Bevolke
rung bereite ihm keinerlei Sorgen. 80 Dem deutschen Bundeskanzler 
andererseits deutete er 1955 in Moskau ein gewisses Mi:Bbehagen 
iiber die hohen Geburtenzahlen Chinas an. Im russischen Volk 
wird jedenfalls die standige Ermahnung zur Besiedlung des Os tens 
durchaus im Zusammenhang mit dem chinesischen Nachbarn ge
sehen. Wiihrend einer Bahnfahrt durch die Mandschurei stand 
ich neben einem Russen am Fenster. Beide schauten wir auf die 
menschenwimmelnden Stra:Ben einer Ortschaft, die der Zug pas
sierte. Da sagte der Russe, der sich nach Abschlu:B seiner mehr
jiihrigen Beratertiitigkeit in China auf dem Wege in die Heimat 
befand, halb zu sich selbst und halb zu mir (den er wohl fiir 
einen Sowjetkollegen hielt): "Die Chinesen vermehren sich wirk
lich wie die Kaninchen. Nicht umsonst hat uns Nikfta Sergeje
witsch [Chruschtschow] gesagt, wir sollten Sibirien besiedeln." 
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In Anbetrac:ht der Mensc:henmassen Chinas und der· ·spi'irlic:hen 
Besiedlung Sibiriens konnte man geneigt sein, den gelegentlidien 
Informationen Glauben zu sdienken, wonadi sidi Millionen dii
nesisdier Arbeiter in Sibirien im Einsatz befinden. W o immer ic:h 
auf solc:he Geriic:hte _:5tieB, bin ic:h ihnen nac:hgegangen, ohne je
mals auc:h nur die leiseste Bestiitigung zu finden. Auf der Fahrt 
durc:h Sibirien 1957 babe ich jeden Mitreisenden, rnit dern ich 
ins Gespriic:h karn, gefragt, ob er chinesisc:he Arbeiter gesehen 
habe. Die Antwort war jedesmal ein iiberrasc:htes und eindeutiges 
Nein. Lediglic:h kleinere Gruppen von Studenten oder in Ausbil
dung befindlic:hen Praktikanten und Ingenieuren seien anzutref
fen. (Die Sowjetstatistik weist fiir 1959 ganze 25 800 Chinesen in 
der UdSSR aus.81) 
Es scheint mir auc:h festzustehen , daB die Besiedlung Sibiriens 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges vorwiegend durch Russen 
(auch Ukrainer) erfolgte, nicht <lurch Angehorige der im sowjeti
schen Zentralasien lebenden nichtslawischen Volkerschaften, wo
gegen diese wiihrend des Krieges - verrnutlich aus Sorge vor mog
licher Fraternisierung im Falle eines Vormarsches der deutschen 
Armeen nach Zentralasien - in groBerer Zahl nach Sibirien und 
Sowjetfernost umgesiedelt wurden, wie ic:h damals in Schanghai 
aus der plotzlidien Vermehrung. von Sendungen des sowjetfern
ostlichen Rundfunks in zentralasiatischen Sprachen folgerte. 

Wem gehoren die Herzen der Grenzvolker? 

Diese Feststellung fiihrt zu einer weiteren Oberlegung. Wenn 
m~n iiber den Drude von Volksmassen spricht, sagt die,;rein quan
titative Betrachtung zu wenig aus; man muB auch die ethnologi
sch·en, j a selbst die psychologischen Gegebenheiten beriidcsichtigen. 
In China wie in der Sowjetunion wohnen in den Grenzgebieten 
neben Chinesen und Slawen auc:h die Angehorigen zahlreic:her 
anderer, und zwar durc:hweg asiatischer Volkersc:haften. Nach Pe
kings Angaben lebten in ganz China zur Zeit der Volksziihlung 
von 1953 rund 35 Millionen Nichtchinesen {= 6 Prozent der Ge
samtbevolkerung), davon rund 13 Millionen in den Gebieten an 
der Sowjetgrenze, vor allem Koreaner, Mandschuren, Mongolen, 
Hui (meist turkstiimmige Mohammedaner) , Uiguren, Kasachen; 
die Sowjetunion war laut amtlic:hen Angaben 1959 von 48 Mil-
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lionen Nichtslawen bewohnt ( = 23 Prozent der ganzen Beviil
kerung), davon lebten rund 6,5 Millionen in den Gebieten ent
lang der . Grenze mit China (vor allem Burjat-Mongolen, Kasa= 
chen, Kirgisen, Tadshiken). Wern wiirde im Falle eines offenen 
Konflikts die :Coyalitiit dieser insgesamt rund zwanzig Millionen 
Menschen, die weder Russen noch Chinesen sind, gehiiren? 
DaB es panasiatische Stimmungen unter den Nichtslawen der 
UdSSR gibt, wird man annehmen kiinnen. Ein deutscher Besucher 
s:hildert, wie ihm 1960 ein Usbeke sagte: 

• Wir hier in Taschkent verstehen unter K;ommunismus haufig etwas 
anderes als die Leute in Moskau. Nun, wir sind ja auch Asiaten. In 
anderen asiatischen Landern versteht man uns oft besser. Wir 
freuen uns ... iiber den Kontakt mit den Chinesen ... Ja, wir Asia
ten haben es schwierig zur Zeit, sehr schwierig. Das macht die lnnen
politik. Aber auBenpolitisch verstehen wir uns - alle Asia ten!" 82 

Oder wird sich der hiihere Lebensstandard der Sowjetunion als 
der stiirkere Magnet erweisen? Werden diese Viilkerschaften 
iiberhaupt auch nur einigermaBen einheitlich reagieren? Und ver
miichten sie, selbst wenn dies der Fall ware, einen nennenswerfen 
EinfluB auf den Verlauf des Konfliktes zu nehmen? Lauter Fra
gen, die niemand beantworten kann. 

6. STREIT DER ALPHABETE 

Ein Vergleich der Grenzmarkenpolitik der beiden Nachbarn 
kann nicht abgeschlossen werden, ohne auch die Sprach- und 
Schriftpolitik einzubeziehen. In der Sowjetunion miindete diese 
nach verschiedenen Schwankungen praktisch in eine eindeutig be
vorzugte Sonderstellung der russischen Sprache in den von Nicht
russcn bewohnten Gebieten, die ja weithin zugleich Grenzgebiete 
sind. Die Aufsplitterung zusammengehiirender Sprachfamilien, 
vor allem der Turksprachen, in zahlreiche Spezialsprachen mit ei
gener Grammatik und eigenem W ortschatz zwang die Angehii
rigen dieser Stamme, das Russische zum Verstandigungsmittel 
auch untereinander zu machen. Zudem kann ein Burjate oder Ka
sache beruflidi nur dann iiber ein gewisses Niveau hinaus aufstei
gen, wenn er flieBendRussisch spricht. 1st er begabt und ehrgeizig, 
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so mufi er im eigenen lnteresse das Russische beherrschen;- das in 
den nichtrussischen Gebieten neben der Sprache der jeweiligen 
N ationalitiit die Hauptunterrichtssprache ist. ldeologisch wird 
diese Sonderstellung des Russischen mit Thesen begriindet, die 
den Chinesen kaum sehr angenehm in den Ohren klingen konnen 
und in dem bekannten Ausspruch des sowjetischen Literaturwis
senschaftlers Saslawskij ihren markantesten Ausdruck fanden: 

"Niemand darf sich-einen Gelehrten in vollem und wahrem Sinne 
dieses Wortes nennen, der nicht Russisch kann, der die Werke des 
russischen Geistes nicht im Original liest .. . In der Geschichte der 
Menschheit sieht man, wie sich in den Jahrtausenden die Weltspra
chen ablosen. Das Latein war die Sprache der Antike und des begin
nenden Mittelalters. Das Franzosische war die Sprache des Feudalism us. 
Das Englische wurde zur Sprache des lmperialismus. Und blidcen 
wir in die Zukunft, so sehen wir das Russische als die Weltsprache 
des Sozialismus auftauchen." 83 

Doch, wer weiB? Vielleicht trosten sich die Chinesen mit dem 
Gedanken, dafi Russisch zwar die "Sprache des Sozialismus" ist, 
dafi aber das Chinesische eine Chance hat, Weltsprache des Kom
munismus zu werden? 

In der Sowjetunion siegen das Russisdie und die kyrillische Schrifl . . . 

In den drei Jahrzehnten, die ich die Sowjetunion aus eigener An
schauung kenne, hat sich das Russische unter den asiatischen Vol
kerschaften der Sowjetunion in doppelter Hinsicht ausgebreitet: 
indem immer mehr N ichtrussen Russisch sprechen oder wenig
ste,ns verstehen, und zweitens, indem immer mehJt. russische 
Worter oder russifizierte westliche Ausdriicke (wie Maschlna, 
Buchgalter, Marksfsm) in die Sprachen der Nationalitiiten ein
dringen. Schon 1935 fiel mir bei einem mehrwochigen Studien
aufenthalt in Baschkirien auf, dafi ich den Gespriichen baschkiri
scher Kolchosniki oder Eisenbahnarbeiter einigermafien folgen 
konnte, da sie sich auch untereinander zahlreicher, aus dem Rus
sischen iibernommener Worter bedienten. Zwanzig Jahre spiiter -
in Usbekistan - fand ich diesen Prozefi noch weiter fortgeschrit
ten. 
Die bolschewistische Schriftpolitik durchlief drei Stadien : Im 
ersten erlaubte man den Nationalitiiten, die eigene Schriftzeichen 
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besailen, deren Gebrauch; im zweiten wurden - einem Wunsch 
Lenins folgend - fiir die meisten von ihnen lateinische Buchsta
ben eingefiihrt; im dritten ordnete der Kreml - cin Beweis seines_ 
gewadisenen SelbstbewuBtseins - den Ubergang zum kyrillisdien 
Alphabet an. Bei den Burjat-Mongolen geschah dies beispiels
weise 1937, bei den Arabisch schreibenden Nationalitaten zwei 
Jahre spater.84 In Ulan Bator beschlossen ZK und Ministerrat im 
Marz 1941 die Einfiihrung eines modifizierten kyrillischen Al
phabets. Heute diirfen nur noch zwei Volker, die Georgier und 
die Armenier, ihre traditionellen Schriftzeichen beniitzen (zudem 
die baltischen Republiken die lateinische Schrift). Das Ziel des 
Kreml ist es zweifellos, samtlichen Bewohnern der Sowjetunion 
durdi den Zwang der Tatsachen die Kenntnis zunachst der russi
sdien Schrift, dann der russischen Sprache beizubringen. 

• • • und in China das Chinesische und die lateinische Schrifl, 

Zunachst hatte man meinen konnen, Peking wiirde sich dem An
spruch des Russischen fiigen, W eltsprache der Epoche des Sozia
lismus zu sein. Im August 1955 entschloil es sich, auch fiir "seine" 
Mongolen die kyrillische Schrift einzufiihren und innerhalb von 
vier Jahren durchzusetzen; und ein Jahr spater wurde fiir die 
Volkersdiaften Sinkiangs, darunter die Uiguren und Kasadien, 
dasselbe angekiindigt.85 Aber es scheint, daB den Chinesen schon . 
bald darauf Zweifel an der Riditigkeit dieser Entscheidung ka
men. 1957 fie! mir in Peking auf, daB auf alien funkelnagel
neuen Geldscheinen, die ich beim Einwechseln der Landeswah
rung erhielt, unter den in China beniitzten Alphabeten nach wie 
vor das mongolische zu finden war, und in der Inneren Mongolei 
sah ich auf amtlichen Gebauden ausschlieBlich chinesische und 
mongolische Schriftzeichen. 
"ldi~in neugierig, ob die Chinesen jemals russische Buchstaben 
auf ihr Geld drucken werden", vermerkte ich damals in meinem 
Notizbuch. Diese Neugierde ist seither negativ befriedigt wor
den: Bereits im folgenden Jahr wurde fiir das Mongolische und 
die Sprachen Sinkiangs die Latinisierung eingefiihrt. Begriindet 
wurde dies damit, daB auf diese Weise den nichtchinesischen 
Volkerschaften des Reiche$ der Zugang zu dem sidi allmahlich 
latinisierenden Chinesisch erleichtert wiirde. "Wir diirfen nicht 
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iibersehen", so hief~ es in der Resolution des Zweiten ,Fotums fiir 
das Studium der Minderheitensprachen Ende 1959 in Urumtschi, 
"daB die Sprachen der Minderheiten, obgleich sie eine wichtige 
Rolle in ·deren kultureller Entwicklung gespielt haben, mit den 
Bediirfnissen des Gi-oBen Sprunges in Wirtschaftsaufbau und Kul
turrevolution nicht rnehr vereinbar sind." 86 

Moskau mufi gute Miene machen zum lateinischen Alphabet 

Der Latinisierung der chinesischen Schrift, die man in Peking im 
November 1956 beschlossen hatte 87, waren - lange vor d_er Ent
faltung des Kommunismus - Jahrzehnte der Diskussion vorange~ 
gangen. Auch die Kommunisten batten sich zunachst zu keinem 
EntschluB durch£ingen konnen. Dann neigten sie dem lateinischen 
Alphabet zu,. wollten diesem jedoch fiinf nichtlateinische Buchsta
ben hinzufiigen, die eine gewisse Ahnlichkeit mit kyrillischen 
besaBen. Aber das schlieBlich fiir die Umschrift des Chinesischen 
eingefiihrte Alphabet 88 hatte nur noch lateinische Buchstaben. (Im 
iibrigen liillt sich natiirlich die chinesische Schrift aus den im er
sten Teil dargelegten Grunden nicht einfach durch das lateinische 
Alphabet ersetzen; sie wird noch lange weiterbestehen.) 
DaB die chinesischen Kommunisten von den drei Moglichkeiten 
_ Latinisierung, Kyrillisierung oder Schaffung eines vollig neuen 
Alphabets - die Latinisierung wahlten, muB die Russen schwer 
gekrankt haben. Nach auBen freilich haben sie dies, soweit mir 
bekannt ist, nie ~ugegeben, denn der Pekinger BeschluB zur Lati
nisierung erfolgte noch zu einer Zeit, da man in Moskau peinlich 
d_arauf achtete, der Welt ein Bild der totalen Eintrn,dit mit Pe
king vorzufiihren.89 Vielleicht fiihlten sich die Sowjets auch da
durch gehemmt, daB die ersten Kommunisten, die fiir die chine
sische Schrift das lateinische Alphabet empfahlen, Russen gewesen 
waren, die bald nach der bolschewistischen Revolution fiir die in 
RuBland befindlichen Chinesen eine leichter erlernbare Schrift 
entwarfen. Dort hatte damals ein chinesischer Kommunist das von 
den Russen Latinxua genannte Alphabet kennengelernt und 
nach China mitgebracht.Uo Auch Mao wa r - in Yenan - einige 
Zeit von Latinxua fasziniert gewesen und hatte Zeitungen in 
dieser Schrift drucken lassen.91 

Als Unparteiischer, der mit lateinischen und mit kyrillischen 
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Buchstaben aufwuchs und lange in ·China lebte, mochte ich sagen, 
daB nach meiner, eines Nichtphilologen, Meinung das kyrillische 
Alphabet sicher nidit schlechter, sondem sogar besseT als das la
teinische fiir die Unischrift des Chinesischen geeignet ist, denn es 
weist gerade be-i, den Zischlauten einige Buchstaben auf, die sich 
zur Darstellung bestimmter chinesischer Laute gut eignen. 
Die Entscheidung gegen das kyrillische und fiir das lateinische 
Alphabet erfolgte, so mochte ich meinen, letzten Endes aus zwei 
Oberlegungen: Um dem eigenen Volk zu demonstrieren, daB man 
kein Satellit Moskaus ist, und um den Zugang zur iibrigen Welt 
offenzuhalten, vor allem zu den Volkern der Entwicklungswelt, 
welche sich groEtenteils der lateinischen Buchstaben bedienen; 
gerade ihnen will sich Rotchina ja als das wahre, die Sowjetunion 
iibertreffende Modell empfehlen. 
Was sich aus unserer Betrachtung der Grenzmarken-, Schrift- und 
Sprachpolitik der beiden roten Nachbarn ergeben hat, la.St sich 
auf eine einfache Formel bringen: die chinesisch-sowjetische 
Grenze verhiirtet sich zusehends; schon heute ist sie ihrem W esen 
nach viel trennender als etwa die zwischen Deutschland und 
Frankreich oder zwischen den USA und Kanada. Auf beiden Sei
ten der Grenze bekennt man sich zwar zu Marx und Lenin und 
betreibt eine weithin parallele Politik, von einem briiderlich
freien Kommen und Gehen aber ist keine Rede. Der Slawen
ansiedlung, Russifizierung und Kyrillisierung auf der einen Seite 
stehen auf der anderen Chinesenansiedlung, Sinisierung und La
tinisierung gegeniiber; es wird nicht mehr lange dauern, und die 
Stiimme dieses riesigen Grenzstreifens, die sich - nach Nomaden
art-der Grenze kaum bewuBt waren und gemeinsame Sprachen 
und Schriftzeichen hatten, werden sich auseinanderleben. 
Nur an einer einzigen Stelle ist die klare Unterscheidung - hie 
sowje!isch, hie chinesisch - noch nicht erfolgt: in der AuBeren 
Mongolei. In dem auf volle Trennung zielenden Verhiiltnis der 
beiden roten GroBmiichte stellt sie daher einen Fremdkorper dar, 
der storend wirkt, der aber nicht beseitigt werden kann, ohne 
daE eine der beiden Seiten in einem MaE an Gesicht verlore, das 
politisch kaum tragbar ist. 



Auf roten Gipfeln 

11. Kapitel 

VON STAAT ZU STAAT 

Auch die diplomatisch-protokollarischen, die wirt
schafilichen und die kulturell-propagandistischen Be
ziehungen der roten Gro/Jmiichte (das ideologische 
V erhiiltnis wird erst im vier ten Teil behandelt) stehen 
inmittim der Wandlung; der Proze/J der Entbruder
lichung und der Grenzverhiirtung wird uns hier von 
neuem begegnen, am deutlichsten auf dem Gebiet, wo 
dies am schwersten wiegt: auf dem der Wirtscha/1,. 
Kein politisch wichtiges Entwicklungsland der Welt 
ist, die Entwicklungshilfe pro Kopf der Bevolkerung 
gerechnet, so schlecht behandelt warden wie Rotchina. 

Nach dem Siege Maos wurden Zug um Zug, in gut sechs Mona
ten, die Fundamente fiir die volkerrechtlichen Beziehungen zwi
schen Peking und Moskau gelegt: Am I. Oktober 1949 offizielle 
,Griindung der Chinesischen Volksrepublik; tags darauf BeschluiS 
der Sowjetregierung, das neue Regime anzuerkennen; nach wei
teren vierundzwanzig Stun,den Aufnahme diplomatischer Bezie
hungen. Zehn Wochen spater Eintreffen Maos in Moskau, noch 
am gleichen Tage Empfang <lurch Stalin. Am 14. Februar 1950 
Uiiterzeichnung des mehrfach erwahnten VertragsweFt:s zwischen 
den beiden Staaten in Moskau, dann Riickkehr Maos nach Pe
king. Es folgten (am 27. Marz 1950) Abkommen iiber die Errich
tung der gemischten sowjetisch-chinesischen Gesellschaften fiir die 
Luftfahrt und fiir die Ausbeutung der 01- und Buntmetallvor
kommen Sinkiangs sowie iiber den Einsatz sowjetischer Fachleute 
in China; und schlieBlich (am 19. April 1950~ ein Handelsab
kommen.1 Damit war zunachst das Wichtigste getan. 
Trotz Koreakrieg vergingen fast zwei J ahre bis zum nachsten 
roten Gipfelgesprach. Im Herbst 1952 kam erst Tschou En-lai 
nach Moskau (er erreichte die -Oberfiihrung der mandschurischen 
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Bahnen in rotchinesische Verwaltung, gewiihrte aber den Sowjets 
eine Verliingerung. ihrer Rechte auf die Beniitzung von Port 
Arthur), dann Liu Schao-tschi - als Vertreter der KPCh auf dem_ 
XIX. (dem letzten-Stalinschen) Parteitag der KPdSU. Liu blieb 
iiber drei Monale. Ein plausibler Grund fiir die lange Dauer sei
nes Besuches wurde nicht gegeben. Hatte er iiber Gewiihrung 
sowjetischer Wirtschaftshilfe verhandelt? Oder iiber die Beendi
gung des kostspieligen Koreakrieges? Oder warf schon in diesen 
Monaten vor Stalins Tod der Kampf um die Nachfolge seine 
Schatten voraus? 
Stalin starb am 5. Marz 1953. Die chinesische Trauerdelegation 
wurde von Tschou En-lai gefiihrt; Mao blieb in Peking. Das Ge
wicht Chinas im roten Biindnissystem war nun groBer als je 
zuvor. Aber dies schien zuniichst nicht zu Spannungen zu fiihren. 
Die neue Moskauer Mannschaft (Berija war inzwischen .liqui
diert"), die unter Fiihrung Chruschtschows und Bulganins China 
im Herbst 1954 anliifilich des fiinften Geburtstages der Volks
republik besuchte, sah sich, wie schon berichtet, veranlaBt, den 
Wiinschen der Chinesen weit entgegenzukommen; sie verkaufte 
ihnen die Sowjetanteile an den chinesisch-sowjetischen Gesell
schaften zum 31. Dezember 1954 und versprach den Abzug der 
Sowjettruppen aus Port Arthur zum 31. Mai 1955. 
Das sind die iiuBeren Daten der amtlichen Beziehungen bis Ende 
1955. Die mit dem XX. Parteitag der KPdSU und der dort be
gonnenen Entstalinisierung einsetzende neue Phase, im einzel
nen im letzten Tei! des Buches darzustellen, brachte im Jahre 
1957 die Besuche erst Tschou En-lais, dann Maos in Moskau (zur 
Kliirung der durch Ungarn und Polen heraufbe~chworenen Pro
bleme), dazwischen - im Sommer 1957 - den Sieg Chruschtschows 
(iiber die .Parteifeinde'l Malenk6w, M61otow und Genossen), 
gege11 den die Chinesen nichts einzuwenden hatten - nach der 
Promptheit ihrer Zustimmung zu urteilen, die innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden nach ,der Veroffentlichung des Moskauer 
ZK-Besc:hlusses telegraphisc:h gegeben wurde.2 Es folgten Chru
sc:htsc:hows Reisen nac:h China (im Sommer 1958 wiihrend der 
Nahost-Krise und im Herbst 1959 zum zehnten Griindungstag 
Rotchinas), Tschou En-laiS"' Teilnahme am XXI. Parteitag An
fang 1959, die Konferenz der einundachtzig Kommunistischen 
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Parteien in Moskau im November-Dezember 1960 und der offene 
Streit (iiber Stalin und Albanien) auf dem XXII. Parteitag im 
Oktober 1961. Es fiillt auf, daB Chruschtschow (Geburtsjahr 
1894) dreimal in Peking war (1954, 1958, 1959), Mao (Geburts
jahr 1893) nur eininal bei Chruschtschow (1957), ferner, daB sich 
die beiden - im V ergleich zu den hiiufigen Aussprachen zwischen 
den fiihrenden Staatsmiinnern des Westens - nur selten und seit 
dem Herbst 1959 ii~erhaupt nicht mehr gesehen haben. 

Die Herren Diplomaten 

Als Moskau mit der jungen Volksrepublik die Beziehungen auf
nahm, hatte man denken konnen, nun werde einer der filhren
den Manner des Kreml nach Peking eilen, um diesen in der 
Hauptstadt -des volkreichsten, eben in das Lager des Kommu
nismus eingeschwenkten Landes zu vertreten. Aber nichts der
gleichen geschah. Als handelte es sich um einen ganz normalen 
Regierungswechsel, blieb N. W. R6schtschin, der seit Februar 1948 
Stalins Botschafter bei Tschiang Kai-schek gewesen war, noch 
weitere drei Jahre in China - nur eben nicht mehr bei Tschiang, 
sondern bei Mao; auch das wohl ein Beweis dafiir, daB Stalin 
Miihe hatte, sich auf die volle Bedeutung des Umbruchs in China 
einzustellen; China ist China, und was fiir den Tschiang gut genug 
war, reicht fiir den Mao noch allemal, schien Stalins Verhalten 
zu sagen. Auch als im Februar 1952 endlich ein Wechsel erfolgte, 
schickte Stalin keinen Genossen aus der Parteispitze, sondern 
A. S. Panjuschkin, der seit langem als hochgestellter Nachrichten
plann gilt und den Kreml fiinf Jahre in Washin~ on als Bot
schafter vertreten hatte; bei Tschiang war er auch schon einmal 
Botschafter gewesen, ein halbes Jahrzehnt sogar (1939-1944). 
Zu den ersten MaBnahmen, die Stalins Nachfolger in den Tagen 
nach dem Tode des Diktators ergriffen, gehorte die Abberufung 
Panjuschkins. Vielleicht hatten sie selbst eingesehen, daB es nicht 
anging, China weiterhin zu behandeln, als hatte sich mit 
Maos Einzug in Peking nichts Wesentliches verandert, oder hatte 
Tschou En-lai wahrend der Trauerfeierlichkeiten in Moskau zu 
dieser Einsicht einiges beigetragen. Als neuer Botschafter reiste 
der langjahrige (seit 1944) oberste GewerkschaftsboB W.W. Kus
nez6wnachPeking. Aber auch diese Wahl war offenbar nicht sehr 
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befriedigend; c;r blieb nur neun Monate. Erst Pawel F. Judin -
der vierte Botschafter Moskaus in Peking innerhalb von weni-

er als zwei JahreIL- wurde dort seBhaft; fast sedis Jahre ver- _ 
gingen, ehe er abb-erufen wurde. Judin hatte sich, ehe er nach 
ieking entsanctt wurde, als einer der fiihrenden sowjetischen 
Ideologen (Dire½tor des Philosophischen lnstituts der Akademie
der Wissenschaften, 1938-1944; Chefredakteur der Kominform
Zeitschrift, 1946-1953) und i.iberdies als Betreuer der russischen 
Ausgabe von Maos Werken einen Namen gemacht.a 
Ob die Chinesen in einem Mann wie Judin eine lastige Gouver
nante in ideologischen Fragen sahen? Sie fanden sich mit ihm ab. 
Die Spannungen freilich, die zwischen Moskau und Peking im 
Herbst 1958 wegen der Volkskommunen entstanden, miissen 
auch Judins Stellung beriihrt haben; er hatte nun die schwierige 
Aufgabe, dort die ideologischen und praktischen Bedenken sei
ner Herren gegen den neuen Kurs vorzutragen. Anfang 1959, als 
die Chinesen ihre extreme Position in der Frage der Kommunen 
wieder aufgegeben hatten, hielt Judin von der Tribune des 
XXL Parteitages in Moskau eine Rede iiber den rechten Weg 
zum Kommunismus, in der er den Chinesen, opne daB diese ge
nannt waren, die Leviten las.4 Und noch im Spatsommer 1961 
machte er ihnen wegen ihrer Politik von 1958 publizistische Vor
haltungen.5 
Da Judins Abberufung 1959 unmittelbar nach Chruschtschows 
Besuch in Peking erfolgte, liegt die Vermutung nahe, daB die 
Chinesen einen Wechsel verlangt hatten. DaB Chruschtschow ihn 
durch S. W. Tscherw6nenko ersetzte, der bis dahin wenig her
vorgetreten war (soweit iiberhaupt, in der lnnenpolitik) und 
nicht zur ersten Garnitur der Partei gehorte, war ein Symptom 
mehr fiir die Abkiihlung der Beziehungen. 
Ma6's erster Botschafter in Moskau war Wang Tschia-hsiang, 
auch er kein Spitzenmann, seinem Parteirang nach lediglich An
wiirter auf die Mitgliedschaft im ZK. Wahrscheinlich erkannte 
man in Peking, daB seine Ernennung ein Fehlgriff gewesen war; 
jedenfalls ersetzte man ihn nach anderthalb Jahren durch das 
ZK-Mitglied Tschang Wen-tien, der in der Parteiliste an 
22. Stelle rangierte und ciann auch zum Mitglied des Politburo 
aufstieg. Er blieb bis Anfang 1955. An seine Stelle trat wieder 
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ein Mann niedrigeren Parteiranges, der ZK-Anwarter Liu Hsiao. 
Meinte Peking im Vollgefiihl der erreichten Gleichberechtigung 
nach dem Besuch Chruschtschows von 1954, es sich leisten zu kon
nen, bef der Wahl seines Botschafters fiir Moskau nicht mehr so 
hoch ZU greifen?ti Und war es eine politische Demonstration, 
daB Wang und Tschang, die zwei ersten Botschafter, beide inzwi
schen Stellvertretende AuBenminister in Peking geworden, im 
Herbst 1959 zu gleicher Zeit diese ihre neuen Posten verloren, 
als die Meinungs~·erschiedenheiten zwischen den beiden roten 
Machten infolge der Amerika-Reise Chruschtschows immer deut-
licher zutage traten? · 
Zurn zehnten Jahrestag der Chinesischen Volksrepublik bezog 
ihre Botschaft ·in Moskau den neuen, von Sowjetarchitekten mit 
chinesischen Stilelementen errichteten Prachtbau auf den Lenin
bergen, nicht weit von dem Wolkenkratzer der neuen Universi
tat. Die Sowjetregierung ihrerseits hatte von den Zaren das ge
raumige Grundstiick im Gesandtschaftsviertel zu Peking geerbt; 
es war -wie das ganze Viertel - eine baumbestandene und ruhige 
Oase in der larmvoll-lebendigen Hauptstadt. Natiirlich hatten 
die neuen Herren Pekings den Wunsch, das Gesandtschaftsviertel 
einmal seines Charakters zu entkleiden, da es sie zu sehr an die 
Zeiten der nationalen Demiitigung und der Auslander-Privile
gien erinnerte. Eines Tages war es auch fiir die Sowjets soweit. 
Aber sie hatten keine Lust, in das von der Regierung vor dem 
ostlichen Stadttor zum neuen Gesandtschaftsviertel bestimmte 
Areal zu ziehen, und bestanden darauf, ihre Botschaft innerhalb 
fler Stadtmauern zu errichten - auf dem ehemal~en Gelande 
der russischen orthodoxen Mission, deren historische Kirchen nun 
abgerissen wurden. Wahrend andere neugebaute Botschaften _ 
wie etwa die britische - fiir den Blick des Betrachters offen da
liegen, verbirgt sich die neue sowjetische hinter hohen Mauern. 
Die Chinesen aber bewiesen ihren Sinn fiir Humor, indem sie 
in das von der UdSSR geraumte Grundstiick - ihre Staatsanwalt
schaft einziehen lieBen! 
Bei den Botschaftern und Botschaften der beiden Staaten konnen 
wir eine gewisse Parallelitat feststellen; bei den Konsulaten aber 
ging die Entwicklung auffallend verschiedene Wege. Im vor
kommunistischen China hatte die Sowjetunion neun konsula-
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risdie Vertretungen: in Mandsdiuli (an der sowjetisdi-mand
sdiurisdien Grenze),. Harbin, Mukden, Dairen, Tientsin, Sdiang
hai, Kanton; Urumtschi und Kasdigar. Nadi der SdilieBung ihrer -
Generalko~sulate in- Tientsin (1955/56) 7 und in Mukden (1957), 
hat sie immerhin nodi sieben. Rotdiina, das vom Regime Tsdiiang 
vier konsularisdie Vertretungen (Leningrad, Tasdikent, Semi
palatinsk und Wladiwostok) iibernahm, hat sie in den Jahren 
1951 und 1952 siimtlidi gesdilossen, so dafi es nun nur nodi eine 
Konsularabteilung in seiner Moskauer Botsdiaft besitzt. Eine 
Erkliirung fiir diese MaBnahme ist meines Wissens nie gegeben 
worden, und audi idi habe keine zu nennen. 

Das Protokoll - in kommunistischen Staaten hoch geschiitzt 

Die Neigung zum Protokollarisdien, weldie Russen und Chinesen 
von alters her gemein haben, kam audi · nadi ihren "proletari
sdien" Revolutionen wieder zum Vorsdiein - so gar in ihrem 
gegenseitigen Verhiiltnis. In den Tagen Stalins, da so gut wie 
nidits iiber die Vorgiinge hinter den Kremlmauern in .die Of
fentlidikeit drang, wurde vom Ausland jede Photographie dei
Fiihrungsgruppe auf dem Lenin-Mausoleum, jede Liste von 
Teilnehmem an zeremoniellen Veranstaltungen genauestens un
ter die Lupe genommen, um wenigstens auf diese Weise heraus
zufinden, ob sich die einzelnen KremlgroBen auf dem Wege nach 
oben oder nach unten befanden. Auch wer sich - wie idi - nicht 
zu den "Kremlastrologen" ziihlt, wird zugeben, daB sidi in einer 
iiberrasdiend groBen Zahl der Fiille die auf soldie Weise gezo
genen Sdiliisse naditriiglidi als zutreffend herausstellten. 
Da die Beziehungen zwisdien Moskau und Peking ein ebenso 
streng gehiitetes Geheimnis waren wie die unter den widitigsten 
Gehilfen Stalins, ist immer wieder der Versudi unternommen 
wordw, audi hier die protokollarisdien AuBerungen nadi auf
sdiluBreidien lndizien fiir den wahren Stand der Dinge durdi
zukiimmen. Zur Kontrolle meiner mit anderen Mitteln gewon
nenen Eindriic:ke mag dies audi bier geschehen. 
Da ist vie! geriitselt worden, wen die Chinesen nach Stalins Tod 
am liebsten auf seinem Platz gesehen hiitten. Mandie vermuten 8, 

ihr Kandidat sei Chrusditschow gewesen, da er - damals - als 
Verfediter einer Forcierung der Schwerindustrie gait, Malenkow 
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dagegen als ein Mann, der die Konswngiiterprodukti'on · starker 
als bisher zu fordern wiinschte. 
Das mag sein. Aber aus dem "Protokoll" der Gliickwiinsche Pe
kings zu~ Feiertag _der UdSSR am 7. November geht dies nicht 
hervor, wie wir aus. einem Vergleich der Adressaten dieser Gra
tulationstelegramme sehen. Von 1950 bis 1952 waren die Gliick
wiinsche von Mao erst (1950) an den "Generalissimus Genossen 
Stalin", dann an de11,_ "Ministerpriisidenten Genossen Stalin" ge
richtet gewesen. Hier <las Bild nach Stalins Tod*: 

1953: Mao an den -~Ministerpriisidenten Genossen Malenkow". 
1954: Mao und Ministerpriisident Tschou En-lai (als gemeinsame 
Unterzeichner) an Staatspriisident Woroschilow, Ministerpriisident 
Malenkow, Aufienminister Molotow als gem·einsame Empfiinger. 
1955: Mao; Parteisekretiir Liu Schao-tschi und Tschou an Staats
priisident Woroschilow, Ministerpriisident Bulganin und AuBen
minister Molotow gemeinsam. Die Adressaten der Gliidcwiinsche 
dieses Jahres waren von den Absendern aus den verschiedenen 
Landern des Lagers unterschiedlich gewahlt warden; an Chru
schtschow (seit 1953 Erster Sekretiir der Partei) waren die der Po
len, Tschechen, Ungarn und Rumiinen gerichtet, aber eben nicht die 
der Chinesen. 
1956: Mao, Liu, Tschou an Staatspriisident Woroschilow, Minister
priisident Bulganin, Auficnminister Schepllow gcmeinsam. An 
Chruschtschow als Empfiinger - oder als cincn dcr Empfiingcr _ 
telegraphierten die Rumiincn, Bulgaren, Albancr und die Aufien
mongolei, wieder nicht die. Chinesen. 
1957: Die Chinesen schickten als einzige kein Telegramm; allerdings 
befand sich Mao aus AnlaB des vierzigsten Jubiliiums der boische-

.. wistischen Revolution selbst in Moskau. Dies traf jecflfch auch auf 
die Fiihrer der anderen KPs zu, die trotzdem Telegramme schickten. 
1958: Mao, Liu, Tschou an Ministerpriisident (seit Marz 1958) und 
Parteichef Chruschtschow (zum erstenmal also) und an Staatspriisi
dent Woroschilow. 
1959: Mao, Liu, Marschall Tsdm Te, Tschou an Staatspriisident 
Woroschilow und an Chruschtschow (in diescr Reihenfolge). 
1960: Wie 1959. 
1961: Diesclben vier an Partcichcf und Ministcrpriisident Chru
schtschow und Staatspriisident Breshnew. 

* Die folgenden Angaben und Zitate sind durchweg der Prawda ent
nommen; sic werden daher nicht im cinzelnen belegt. 
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Bei den weiteren Vergleic:hen -soll auf den Grad der Herzlic:h
keit in den B·eziehungen zwisc:hen den beiden Mac:hten geac:htet 
werden, zunachst "".ieder an Hand der Telegramme, in denen di~ 
chinesisdien KoIIUtlunisten ihren russischen Kollegen zum 7. No
vember gratul1erten, sowie des traditionellen Telegrammwec:h
sels zum Jahrestag des Vertragswerks vom Februar 1950, dann 
der sogenannten Losungen, die Moskau jeweils zum 7. November 
und zum I. Mai veriiffentlicht. 
Schon die Lange, berec:hnet nac:h der Zahl der Zeilen, die diese 
fo. der Prawda-Wiedergabe einnahmen, ist protokollarisc:h nic:ht 
unwic:htig. Um den Leser nic:ht mit Zahlen zu ermiiden, ist die 
Entwicklung dreier Zahlenreihen hier lediglich graphisch fest-

Tcmpcraturkurvc dcr protokollari~chcn Bczichungcn 

{nach dcr Zahl dcr Zcilcn bci GIUdcwunsdl~Tclcgrammcn) 
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geh~ten. Auf den ersten Blick erkennt man, daB die Kurven in 
einem Rhythmus verlaufen, der durc:haus der jeweiligen Warme 
bzw. Kiihle der Beziehungen zwischen den beiden Mac:hten ent
spricht: niedrige und flache Kurve unter Stalin: starke .Erwiir
mung" nach seinem Tode, vermutlich durch die Absicht hervor
gerufen, in der durc:h Stalins Aussc:heiden gefiihrlic:h gewordenen 
Lage vor aller Welt den engen Zusammenhalt der beiden roten 
GroBmac:hte zu demonstrieren; steiler Abfall in der Zeit der er-
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sten Entstalinisierung und der Volkskommunen; · wieder eine 
Aufwartsbewegung - wohl um die Geriidite iiber Spannungen 
zwischen Peking und Moskau protokollarisch zu entkraften; und 
schlieBlidi ein erneutes Absinken, vielleicht aus der Erkenntnis, 
daB es ohnehin keinen Sinn mehr hatte, ·die schon bekannt ge
wordene Abkiihlung der Allianz noch zu leugnen. 
Neben dem Umfang sind Ton und Hiiufigkeit der Gliickwiinsche 

zu beachten; werfen wir einen Blick auf die zum Jahrestag des 
Vertragswerks vom Februar 1950 gewechselten Telegramme. 

1951: Stalin: .Herzliche Gliidcwiinsche.• Mao: .Herzliche Dankbar
keit und Gliickwiinsc:he." 
1952: Stalin., wie 1951. Mao: .Dankbarkeit und heiBe Giiick
wiinsc:he ... fiir selbstlose Hilfe. • 
1953: Stalin, wie 1951. Mao: .Herzliche Dankbarkeit und heiBe 
Gliickwiinsche ... fiir selbstlose Hilfe. • 
1954: Malenkow, wie Stalin 1951. Mao, wie 1953. 
1955: Woroschilow, Bulganin, Molotow, wie Stalin 1951. Mao, Liu, 
Tschou: .HeiBe Gliidcwiinsche." 
1956: Kein Tclegrammaustausch veriiffentlicht. (Dies kiinnte mit 
der gerade anlaufenden ersten Entstalinisierung auf dem XX. Par
teitag, der vom 14. bis 25. Februar wahrte, zusammenhangen. 
Doch erwahnte Tschu Te in seiner BegriiBungsrede auf dem Partei
tag, daB dessen Eroffnung mit dem Jahrestag zusammenfiel.) 
1957 : Kein Tclegrammaustausc:h veroffcntlic:ht. 
1958: Kein Telegrammaustausc:h veroffentlicht. 
1959: Kein Telegrammaiistausch veroffentlicht. 
1960: (Zehnter Jahrestag) Chruschtschow und Woroschilow: . HeiBe 
Gliickwiinsche. • Mao, Liu, Tschu Te, Tschou: .Allerh¢iBeste Gliick
wiinsche. • 
1961 : Kein Telegrammaustausch veriiffentlicht. 
1962: Keio Telegrammaustausch veroffentlicht. 

Wir sehen also: aus Moskau lakonische, stereotype Gliickwiinsche 
bis 1955, dann keine mehr, mit Ausnahme des zehnten Jahres
tags; aus Peking Dank .fiir selbstlose Hilfe" bis 1954, danadi 
Fortfall dieser Floskel und (ab 1956, aber gleidifalls mit Aus
nahme von 1960) der Gliickwunschtelegramme iiberhaupt. Mog
Jicherweise hatte man vereinbart, nur noch die Zehnerjubilaen 
durch Telegrammwechsel zu begehen, aber auch das wiirde auf 
eine Abkiihlung hindeuten. 
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Betrachten wir noch die Moskauer "Losungen" im Hinblick auf 
den Entwicklungsstand der chinesischen Revolution, wie Moskau 
ihn jeweils sah: 19.50 "Es lebe die KPCh, die dern chinesischeq 
Volk den W eg in -den Sozialismus geoffnet hat." Danach einige 
Jahre kein Wort iiber Sozialismus. Im Mai 1954 hieB es vom 
chinesischen Volk, da:B es "erfolgreich fiir die sozialistische ln° 
dustrialisierung -kampft". Ab November 1954 kampfte es schon 
"erfolgreich fiir den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus", 
im Mai 1956 "verwirklichte es erfolgreich die sozialistische Um
wandlung", ab November 1956 "baute es den Sozialismus" -
zunachst .erfolgreich", ab Mai 1957 ohrie dieses Adverb. Drei
mal (Mai und November 1957, Mai 1958) wurde fiir China die 
Substantivform "Erbauer des Sozialismus" gewahlt; man hat 
darin eine Rangerhohung, namlich die Anerkennung groBerer 
Nahe zum sozialistischen Ziel gesehen.9 Wenn es das war, so ist 
diese bessere Note den Chinesen ab November 1958 - also nach 
deren Kampagne fiir die Volkskommunen - wieder entzogen 
worden; danach .bauten" sie wieder, wie die iibrigen Block
staaten. Schlie:Blich fallt noch auf, da:B Moskau die chinesische 
Volksrepublik auf dem Hohepunkt der Freundschaft im Novem
ber 1955 (und nur dieses eine Mal) "eine gewaltige. Weltmacht" 
nannte und die Freundschaft zwischen den beiden Volkern, die es 
in fast allen Losungen seit Mai 1951 als .unerschiitterlich" be- . 
zeichnet hatte, ab Mai 1960 - also, wie wir noch sehen werden, 
gerade in einer Zeit der Spannungen - als "ewige, unerschiitter
liche" Freundschaft beschwor. 
Jede einzelne der drei Kurven und der weiteren Vergleichs
reihen wiirde fiir sich allein wenig bedeuten; begegnet man aber 
bei allen einer weitgehenden Obereinstimmung des Rhythmus 
und befindet sich dieser wiederum im Einklang mit dem Bild, das 
uns -nie iibrigen lnformationen bieten, so mag man in ihnen eine 
gegenseitige Bestatigung sehen. 
Zieht man schlieBlich noch weitere protokollarische· AuBerungen 
oder Handlungen heran, wie zum Beispiel Anwesenheit oder 
Abwesenheit der obersten Prominenz eines Landes bei den Fei
ern zum Staatsfeiertag des anderen Landes oder bei <lessen Par
teitagen, so findet man, daB sich die Parallelitat bis zu einem 
gewissen Grade auch hier feststellen la:Bt. So mag es ein Licht 
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auf die Einstellung Pekings zu Moskau in den Tagen des unga
rischenAufstandes ·von 1956 werfen, daB die chinesischenFreund
schaftsbeteuerungen an die Adresse Moskaus anlaBlich des so
wj etischen Staatsfeiertages in jenem Jahr - wenige Tage nach 
der Niederschlagt1ng des ungarischen Freiheitskampfes - herz
licher als sonst waren. Schon am Vorabend :der Feiern hatte Mao 
demonstrativ den in Peking gastierenden Sowjetzirkus besucht 
und nach SchluB der Vorfiihrung ebenso demonstrativ jedesMit
glied der russischen Truppe begriiBt.10 Peking und Moskau ste
hen in dieser Krise zusammen - das sollten wohl diese Gesten 
zeigen. Im Jahre der relativ groBten Kiihle {1960) dagegen war 
kein einziger fiihrender Russe oder Osteuropaer (auBer - damals 
schon! - einem Albaner) zum chinesischen Staatsfeiertag nach 
Peking gekommen, und der Jubiliiumsartikel imMoskauer "Kom
munist" lobte die chinesische Entwicklung nur aus spiirbarer Di
stanz.11 Andererseits erschien Mao fiinf Wochen spiiter samt 
seiner Partei- und Regierungsprominenz auf dem Empfang des 
Sowjetbotschafters zum sowjetischen Staatsfeiertag, wiihrend 
weder er noch Liu ein Jahr zuvor an dieser Veranstaltung teil
genommen hatten, vermutlich da sie kurz nach dem wenig har
monisch verlaufenen Besuch Chruschtschows in Peking stattfand. 
Man konnte aus dieser Beobachtung den SchluB ziehen, daB die 
Chinesen 1959 keine Scheu hatten, ihren Arger zu zeigen, wah
rend sie 1960 - am Vorabend der Moskauer Kommuriisten-Kon
ferenz - einzulenken suchten. 

Moskau .. verkiindet Chinas Zahlungsunfiihigkeit rrt 

Als den Sowjets 1949 der Sieg der chinesischen Kommunisten _ 
vermutlich wider Erwarten - gleichsam in den SchoB fie!, stan
den sie an einem Scheidewege: sie konnten entweder alles, was 
sie nicht unbedingt fiir sich selbst brauchten, den Chinesen geben, 
um durch "briiderliche Zusammenarbeit" den ostasiatischen Ko
loB in der kiirzestmoglichen Frist auf die Beine zu stellen, oder 
sie konnten alles mehr oder weniger beim alten !assen (.Busi
ness as usual", nennen das die Angelsachsen) und dem chine
sischeQ Bundesgenossen lediglich im Rahmen eigener Obersc:hiisse 
also mit der linken Hand, Hilfe leisten. Wozu entsc:hlossen si~ 
sic:h? 
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Wir konnen_ uns bei der Antwort auf diese Frage kurz £assen, da 
iiber das. Thema der sowjetisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehun-_ 
gen mehrere leicht zugangliche Arbeiten vorliegeii.12 Um es vQ.r
weg zu sagen: Von einer machtvollen, jeden nationalen Egois
mus iiberrollenden Briiderlichkeit ist im Handel Moskaus mit 
China so gut wie nichts zu merken. Da die UdSSR ihren der
zeitigen Rubelwert erst zum I. Januar 1961 eingefiihrt hat, wird 
im folgenden - wie in diesem Buch iiberhaupt - nur der alte 

. Rubel, der bis Ende 1960 bestand, verwendet und, wo notig, der 
neue Rubel auf den alten zuriidcgerechnet. Offiziell entsprach der 
alte Rubel ungefiihr einer D-Mark; seine Kaufkraft war aber 
weit geringer. Der Wechselkurs des chinesischen Yuan zum So
wjetrubel ist eine Wissenschaft fiir sich, auf die hier nicht ein
gegangen werden kann.13 Der offizielle Kurs ist 1 Yuan = 
0,45 neue Rubel.14 

Im Friihjahr 1961 fanden zwischen den beiden Staaten Wirt
schaftsverhandlungen statt, die sehr lange dauerten (10. Februar 
bis 7. April) und offenbar hochst schwierig waren. Zusiitzlich zu 
dem gemeinsamen Kommunique, das veroffentlicht wurde, gaben 
die Sowjets noch eine einseitige Erkliirung ab.15 In einer unter 
Freunden nicht gerade iiblichen Form teilten sie dort der Welt 
in diirren Worten mit, China sei "auf Grund von Naturkatastro
phen" zahlungsunfahig und habe daher der Sowjetunion d-ie 
1960 falligen Handelsschulden in Hohe von 288 Millionen neuen 
(= 1,28 Milliarden alten) Rubeln nicht bezahlt. Die Sowjetregie
rung habe ein Moratorium gewiihrt; die Schuld sei in den Jah
ren 1962-1965 zu begleichen. Wenn man bedenkt, daB weder 
Moskau noch Peking bisher Angaben iiber den Stand der gegen
seitigen Zahlungen gemacht haben, dann muB es iiberraschen, 
daB ausgerechnet diese fiir das stolze China hochst peinliche In
for mation offentlich bekanntgegeben wurde. 

China - schwer verschuldet ... 
Nahere Angaben iiber das Zustandekommen dieser Schuld von 
1,28 Milliarden Rubel enthalt die Erkliirung nicht. Wir wissen 
jedoch aus der sowjetischen Handelsstatistik, daB die Sowjet
union in den elf Jahren 1950-1960Waren im Wertevon 29,2Mil
liarden Rubel an China lieferte und im Werte von 27,8 Mil-
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liarden Rubel aus China importierte, daB also das chinesische 
Handelsdefizit zum 1. Januar 1961 rund 1,4 Milliarden Rubel be
trug. (Siehe das obige Schaubild.) Die Differenz zwischen die
ser Zahl und den von den Russen im April 1961 genannten 
1,28 Milliarden betrug 120 Millionen Rubel; sie konnte einen 
Kreditrest darstellen, der bis Ende 1960 noch nicht fallig war 
und daher in das Moratorium nicht einbezogen zu werden 
brauchte. Der Kreml hat namlich seinem Bundesgenossen im Ver
lauf e dieser elf Jahre - soweit es die Veroffentlichungen zeigen _ 
nur zwei Handelskredite gegeben: Den ersten im Februar 1950 
__ in Hohe von 1,2 Milliarden Rubel, riickzahlbar bj,t Ende 1963; 
den zweiten, dessen Laufzeit nicht bekanntgegeben wurde, im 
-Oktober 1954 in Hohe von 520 Millionen Rubel. Vielleicht hatte 
Peking im Friihjahr 1961 aus diesen beiden Krediten noch 
120 Millionen Rubel gut. 
Nun riihren die Schulden der Chinesen aber nicht nur aus ihrem 
Handelsdefi.zit her. Im Jahre 1955 hat die UdSSR ihre Anteile 
an den gemischten sowjetisch-chinesischen Gesellschaften sowie 
einen Tei! ihres Eigentums in Dairen und Port Arthur an die 
Chinesen verkauft; ein Preis wurde nicht genannt, aber ein in 
USA tatiger chinesischer Nationalokonom hat errechnet, daB er 
rund 0,7 Milliarden Rubel betragen muB. (1,55 Milliarden Yuan 
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zu einem von ihm angenommenen Kurs von damals 1 Rubel = 
2,177 Yuan.16 
Ferner muBten die Chinesen fiir die Gehii.lter d~r etwa 11 OQ.O · 
bis 11 500 So~jetfachleute aufkommen, die ihnen beim Aufbau 
halfen. Im einzelnen werden wir auf diese Menschengruppe im 
folgenden Kap.itel noch zu · sprechen kommen; hier sei vorgrei
fend gesagt, daB sie von Peking seit 1950 bei einem Durch
schnittsaufenthalt von zwei bis drei J ahren insgesamt etwa 30 000 
Jahresgehiilter zu je etwa 20000 Rubel, also insgesamt rund 
0,6 Milliarden Rubel, zu beanspruchen. hatten, wovon sie aller
dings den groBeren Teil in chinesischer Wiihrung erhielten. 
Dann sind da die Frachten, die Peking den Sowjets fiir den 
Transport von Waren in Sowjetschiffen zu vergiiten hat; beriic:k
sichtigt man, .daB schon der Seetransport einer Million Tonnen 
aus Europa nach China nach den internationalen Frachtsiitzen 
60 bis 100 Millionen Rubel kostet, so kommt auch hier eine be
achtliche Summe zusammen. Dazu treten die Bahnfrachten durch 
die Sowjetunion, also auf der liingsten Bahnstrecke der Welt, 
fiir Waren aus den osteuropiiischen Staaten; auf Reisen durch 
Mandschurei und Mongolei sah ich immer wieder lange Giiter
ziige mit Frachten aus Osteuropa. 
Und schlieBlich haben die Sowjets zugesagt, Material fiir den 
Bau eines Teiles der transturkestanischen Bahn (Sowjetgrenze 
bis Urumtschi, 510 Kilometer) zur Verfiigung zu stellen - gegen 
Bezahlung natiirlich.11 
Zu diesen aus wirtschaftlichen Transaktionen erwachsenen Zah
lungsverpflichtungen der Chinesen traten ihre Schulden aus dem 
Koreakrieg, iiber deren Hohe nur Vermutungen vorliegen, die 
aber erheblich gewesen sein miissen, da die Masse des moder
nen, von den Chinesen verwendeten Kriegsmaterials von der 
T.fdSSR geliefert worden war; ein amerikanischer Fachmann hat 
sie auf zwei Milliarden US-Dollar ( = acht Milliarden Rubel) ge
schii.tzt.ts _ Diese Schii.tzung mag man anfechten, trotzdem ist sie 
kaum zu hod:i. gegriffen, da der Krieg vom ersten Eingreifen der 
Chinesen im Oktober 1950 bis zum Waffenstillstand im Juli 1953 
rund tausend Tage gedauert hat. 
In Anbetracht der zalilreichen Unsicherheitsfaktoren lohnt es 
nicht, den V ersuch zu machen, fiir die Verschuldung der Chine-
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sen, die auBerhalb des reinen Handelsgeschiiftes ,entstanden ist, 
eine Gesamtsumme zu nennen. Mit Sicherheit liiBt sich sagen, 
daB diese in die Milliarden Rubel geht, und mit groBer Wahr~ 
scheirilichkeit, daB die Chinesen infolge ihrer groBen Devisen
knappheit bis jetzt nur einen bescheideQen Teil davon abgedeckt 
haben, daB also·· ihre Verschuldung bei den Sowjets ein Mehr
faches der in dem Moratorium vomApril 1961 genanntenSumme 
darstellt, da diese sich ausdriicklich nur auf Handelsschulden be
zieht. 

, .. und hungrig 

Anfang 1961 war es dann soweit, daB die Chinesen nach den 
schweren MiBernten von 1959 und 1960 nicht mehr ein noch aus 
wuBten und Moskau um Zahlungsaufschub ersuchen muEten. Au
Berdem baten sie den groBen Bruder um Lebensmittel. Sie er
hielten von ihm - gleichfalls nach j enem Abkommen vom April 
l961 - 500 000 Tonnen Zucker und verpflichteten sich, dieselbe 
Menge Zucker in den Jahren 1964-1967 zuriickzuerstatten. Da 
sie dariiber hinaus von der Sowjetunion keine Lebensmittel er
hielten (dies ware sonst, ebenso wie der ZuckervorschuB, sicher 
bekanntgegeben worden), waren sie gezwungen, auf dem Welt
markt Getreide zu kaufen - allein im Jahre 1961 iiber sechs Mil
lionen Tonnen, fast alles auBerhalb des Ostblodcs, da dieser 
nichts liefern konnte - oder wollte; das allein bedeutete eine 
Verschuldung gegeniiber der nichtkommunistischen Welt von 
mehr als einer Milliarde Rubel. ImJahre 1962 sind weitereKiiufe 
getiitigt worden, Zur For<lerung der darniederljpgenden Land
wirtschaft hat Peking 1961 rund eine Million Tonnen Diingemit
tel im westlichen Ausland gekauft 19 - eine weitere Verschuldung. 
Zudem ist sein Devisenbestand ohnehin geschrumpft, weil die 
schlechte Versorgung im eigenen Land eine Drosselung der Ex
porte zur Folge hatte. Ein verringerter Devisenbestand wird 
also in einem vollig ungeplanten · AusmaB von Lebensmittel
kiiufen verzehrt; somit bleibt fiir die geplanten Kiiufe von Ma
schinen weit weniger iibrig als vorgesehen. Dadurch wiederum 
wird der gesamte Wirtschaftsaufbau des Landes zuriickgewor
fen - vermutlich um Jahre. 
In dem bier gezeichneten Bild sind infolge der Geheimniskriime-
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rei der roten .. Partner zahlreiche Unbekannte enthalten, aber die 
entscheidenden Linien diirften richtig sein. Jedenfalls konnen 

· wir nun- mit eine!' gewissen Sicherheit die Antwo;t au£ die eiq- · 
gangs gestellte Frage geben: Moskau hat sich ganz offensichtlich 
nidit dazu entsdilossen, in kameradsdiaftlidier Selbstlosigkeit 
alles, was es hat, in die Waagsdiale des gelben Bruders zu wet
fen, vielmehr hat es seine Wirtsdiaftsbeziehungen zu Rotchina 
unter Gesiditspunkten entwickelt, wie sie - von der Gewiihrung 

.. eines niedrigen ZinsfuBes abgesehen - bei einem westlichen 
GroBkonzem nidit .kapitalistisdier" sein konnten. GewiB ist im
posant, was in zwolf Jahren aus der UdSSR an Masdiinen und 
Ausriistungen nach China geschafft wurde, aber es war wenig 
im Vergleich zu dem, was die Chinesen brauditen und erwar
teten (dem Werle nadi nidit viel mehr als die Bundesrepublik an 
das kleine Holland lieferte!), und es muBte und muB bezahlt wer
den. 
Womit wir audi das Verhalten der Sowjetunion dem Entwick
lungsland China gegeniiber vergleidien - mit dem Verhalten 
Amerikas zum darniederliegenden Deutsdiland der Jahre 1946 
bis 1950 oder mit dem der westlichen Staaten - ja sogar Mos
kaus selbst - zu anderen Entwicklungsliindern, bei jedem dieser 
Vergleiche miissen wir feststellen, daB die Chinesisdie Volks
republik am schlechtesten abgeschnitten hat. Die Bundesrepublik 
erhielt von Amerika, ihrem Gegner von gestern, rund sedizehn 
Milliarden D-Mark an Krediten und Gesdienken; in die Ent
wicklungsliinder flossen aus der westlidien Welt gewaltige Sum
men (allein 1960 etwa dreiBig Milliarden D-Mark 20), aus der 
Sowjetunion bekamen sie Milliarden Rubel - wenn nicht an 
Gesdienken (diese our in sehr besdieidenem Umfang), so dodi 
jedenfalls an Krediten zu giinstigen Bedingungen. Selbst den 
osteuropiiisdien Blockstaaten, im Vergleidi zu denen China 
sechsmal mehr Mensdien hat, haben die Russen bis 1957 iiber 
zwanzig Milliarden Rubel an Krediten und Geschenken zur Ver
fiigung gestellt.21 Was sie aber den Chinesen an Geschenken 
gaben, ist - gemessen an den Aufgaben, um die es geht - kaum 
der Rede wert (die Ausriistung fiir ein Staatsgut .Freundsdiaft" 
in der Mandsdiurei 22, das lnventar eines Krankenhauses in Pe
king 23, zwanzig Zuditsdiafe 24 und einiges mehr). Zu einem US-
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Journalisten sagte Tschou En-lai : .Sie fragten, ob . die Sowjet
union China kostenlose Hilfe gewahrt hat. [Die Antwort ist :] 
Allgemein gesprochen, nein." 25 Und das alles, nachdem die Chi
nesen in ihren Veroffentlichungen iiber die Freundschaft der bei
den Volker nicht" versaumt hatten, auf dje Hilfe Chinas an die 
1921 von einer Hungersnot mitgenommene Sowjetunion hinzu
weisen.2& 

Chruschtschows kalte Schuller 
Erst als den Chinesen 1961 das Wasser am Halse stand und sie 
sich in einer Situation befanden, die man fast schon als Erna_h
rungskatastrophe bezeichnen mufi, haben sich die Russen - aber 
auch nur nach zweimonatigen Verhandlungen - dazu bequemt, 
ihnen Zu<ker zu leihen und fiir die falligen Zahlungen ein Mora
torium zu gewahren. Man zeige mir ein Entwiddungsland, das 
von seinem Helfer so schabig behandelt worden ware wie China 
von der Sowjetunion! 
Warum? wird man fragen miissen. Mehrere Griinde lassen 
sich vermuten: Stalin hatte und Chruschtschow hat den Blide 
mehr nach Westen als nach Osten gerichtet; beiden mag es wich
tiger gewesen sein, die starker im Blidcfeld der Welt liegenden 
osteuropaischen Staaten zu unterstiitzen als ein Reich von der 
ungeheuren Weite Chinas, wo selbst cine grofie Hilfeleistung 
einem Tropfen auf den heiBe.n Stein gleichkommt. Auch mochte 
sich der Kreml sagen, daB es eben im Hinblidc auf den Weltsieg 
des Kommunismus sinnvoller sei, in Landern wie Kuba und 

. Agypten, lndien, Burma und lndonesien wirtschaJHiche Positio
nen aufzubauen als in China, das ja ohnehin zum .6ozialistischen 

· Lager" gehort. Aber der Beobachter wird den Verdacht nicht 
los, daB hinter der mangelhaften Unterstiitzung Chinas durch die 
U dSSR die Absicht des Kreml steht, das wirtschaftliche Wachs
tum des benachbarten Riesen in gewissen Grenzen zu halte~. Dies 
kann Moskau am cinfachsten tun, wenn es den Chinesen sagt: 
Wir liefern euch sovicl - wie ihr zahlen konnt. Damit ist eine 
klare Grenze gezogen. 
Wahrscheinlich kam den Russen dabei die Einstellung der Chi
nesen entgegen. Diese sind auf Grund ihrer Erfahrungen mit 
Auslandskrediten in den letzten hundert Jahren geneigt, in je-
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dem ausliind.ischen Kredit das Glied einer Kette zu sehen, die ihre 
Selbstiindigkeit beeintriichtigt; wie oft hatten sie erlebt, daB 
ihnen ein westlicher Staat einen Kredit gab und sidi dafiir Privil,_e-· 
gien - fiir den Bau einer Bahn etwa - ausbedang. Es ist daher 
denkbar, daB sie von sich aus gar nicht so besonders auf Sowjet
kredite gedriingt haben. Aber selbst wenn diese Vermutung zu
treff en sollte, werden sie nach allem, was sie von den Sowjets 
iiber die .Briiderlichkeit der Beziehungen zwischen sozialistischen 

_ Staaten" gehiirt hatten, kaum auf ein so kriimerhaftes Verhalten 
des groBen Bruders vorbereitet gewesen sein, wie sie es von die
sem - unter Chruschtschow noch meh~ als unter Stalin - erlebt 
haben. 
Die russischen Kommunisten selbst kommen sich vermutlich gar 
nicht wie Shylocks vor. Auch im eigenen Lande halten sie nicht 
viel von der Briiderlichkeit; auch dort herrscht das Prinzip der 
genauen Rechnungslegung zwischen den einzelnen Betrieben, 
auch dort wird streng nach den alten kaufmiinnischen Regeln 
vorgegangen (selbst wenn man diesen den schwer aussprechbaren 
Namen Chosraschtsch6t gegeben hat), auch dort wird nichts ver
schenkt und wird nur kurzfristig kreditiert. Warum sollte es 
unter .sozialistischen" Staaten anders sein als unter .sozialisti
schen" Betrieben? Zudem macht der Kreml den Chinesen ver
mutlich noch einen doppelten Vorwurf: erstens, daB sie, wenn sie 
knapp bei Kasse sind, nicht ihrerseits Milliarden an Geschenken 
und Krediten an andere - vorwiegend asiatische - Staaten weg
geben sollten; und zweitens, daB sie mit ihrem GroBen Sprung 
und vor allem ihren (nach der sowjetischen Meinung) viillig un
niitigen Volkskommunen ihre ganze Wirtschaft durcheinander
gebracht hiitten. 
Die sowjetische Planwirtschaft gleicht einer gigantischen Ma
s'!:hine, die nur funktionieren kann, wenn ein Riidchen ins andere 
greift; sie verfiigt kaum iiber Reserven oder Auffangstellungen, 
die man - wie im privatwirtschaftlichen System ~ notfalls in An
spruch nehmen konnte; sie muB es daher als in hohem MaBe 
storend empfinden, wenn ein so bedeutender Wirtschaft.spartner 
wie Rotchina seit Jahren (vor allem seit 1958) aus der Reihe 
tanzt und plotzlich gewaltige und dringende Lieferwiinsche an
meldet, von denen noch einige Monate zuvor keine Rede gewesen 
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war. So ist es wohl zu erkliiren, daB Rotchina doch nidit - wie es 
noch 1958 bevorzustehen schien - in den .Rat fiir gegenseitige 
Wirtschaftshilfe" der Ostblockstaaten (im Westen gewohn
lich abgekiirzt Comecon genannt) aufgenommen wurde 27, so 
wenig wie die anderen asiatischen Volksrepubliken; der Kreml 
mochte es dort wohl nur mit den Staaten zu tun haben, von de
nen er annehmen kann, daB sie sich in die von ihm gewiinschte 
Wirtschaftsordnung folgsam einfiigen. 
Doch mag die ·bloBe Beobachterrolle bis zu einem gewissen 
Grade auch den_ Wiinschen Pekings entsprochen haben, da die 
Chinesen - jedenfalls bis zu ihrer Wirtschaftskrise, die 1958 ein
setzte, und vermutlich auch seither - davon triiumen, eine Wirt
schaftswelt f.iir sich aufzubauen. Tschou En-lai hat dies mit Nach
druck zu erkennen gegeben, als er in einer Rede vor dem VIII. Par
teitag in Peking (September 1956) die Forderung aufstellte, daB 
ein an Rohstoffen und Bevolkerungszahl so reiches Land wie 
China ein "vollkommenes Industriesystem" errichten miisse - das 
heiBt, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, praktisch eine 

· autarke, jedenfalls nicht nur eine im Rahmen der Arbeitsteilung 
im Ostblock spezialisierte Wirtschaft. Er verwarf die Ansicht als 
falsch, China konne auf .ein eigenes, selbstiindiges und vollstiin
diges System der lndustrie" verzichten und .sich ausschlieB!ich 
auf die internationale Unterstiitzung verlassen" .28 

Eines liefert Moskau dodi gratis: Blaupausen 

Ein Gebiet jedoch gibt es, auf dem sich die Sowjets den Chine
sen gegeniiber groBziigig erwiesen: das der technischen Doku
mentation. Wiihrend des ersten Besuches der Sfalin-Nachfolger 
in Peking (Oktober 1954) wurde ein .Ahkommen iiber wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit" getroffen.29 Man versprach, 
sich gegenseitig technische Daten zugiinglich zu machen und Fach
leute .zur technischen Hilfeleistung und zum Bekanntwerden mit 
den Errungenschaften der beiden -Lander" auszutauschen. Zu
gleich wurde die Bildung einer gemischten Kommission zur wis
senschaftlich-tedmischen Zusammenarbeit beschlossen.ao Im Juli 
1956 folgte ein Abkommen iiber kulturelle Zusammenarbeit 
das die Aufstellung von Jahrespliinen fiir den kulturellen Aus~ 
tausch vorsieht; iihnliche Ahkommen schlossen sich an.st DaB die 
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Sowjets Werksplii.ne, Blaupausen fiir Maschinen usw. in erstaun
licher Zahl zur Verfi.igung gestellt haben, wird uns von ihnen 
wie von_ den Chinesen i.ibereinstimmend berichteCNur hier al~o 
ist endlich et~as von jener so oft beschworenen "Bri.iderlichkeit" 
zu spi.iren. 
Die stolzen Chinesen wachen sorgsam dari.iber, daB sich der ge
genseitige Austausch stets im Zeichen der Gegenseitigkeit voll
zieht. W enn sie etwa berichten, daB die Russen ihnen in den 

__ ersten zwei Jahren seit der Unterzeichnung des Abkommens iiber 
die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit sechshundert 
Plane fi.ir den Bau von Fabriken und detaillierte Angaben fi.ir 
1700 Maschinentypen zur Verfi.igung gestellt haben, so vergessen 
sie nicht, hinzuzufi.igen, daB China der Sowjetunion im Austausch 
gleichfalls Plane fi.ir gewisse Anlagen lieferte.32 Auch in den 
Abkommen wird die Gegenseitigkeit hervorgehoben. Eine von 
einem chinasischen Forschungsinstitut in Hongkong ausgefi.ihrte 
Untersuchung kommt allerdings nach Durchsicht der rotchinesi
schen Quellen zu dem SchluB: 

"Es konnte kein Bericht entdeckt werden, in dem davon die Rede 
ware, daB diinesische Wissenschaftler der Sowjetunion tatsiichlich 
technische Hilfe gegeben oder bei der Liisung eines wissenschaft
lichen Problems geholfen hiitten." 33 

.. . aber nicht fur Atombomben 

Der springende Punkt bei der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
liegt auf dem Gebiet der Atomenergie. Das zeigte sich schon sehr 
fri.ih. Die erste Zusammenkunft der oben erwii.hnten gemischten 
Kommission fand am 11. Dezember I 954 in Moskau statt, also 
nur wenige Wochen, nachdem ihre Bildung beschlossen worden 
war; sie tagte bis zum 28. Dezember.84 Und schon Mitte Januar 
g.tben die Sowjets bekannt, daB sie bereit seien, ihre Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Atomenergie anderen Staaten (genannt wur
den China, Polen, die Tschechoslowakei, Rumiinien und die So
wjetzone Deutschlands) zurVerfi.igung zu stellen und diesen beim 
Bau von Zyklotronen und Atomreaktoren bis zu 5000 Kilowatt 
zu helfen, vorausgesetzt, daB sie der UdSSR nentsprechende Roh
stoffe" liefern.35 Im folgenden Jahr beteiligte sich China an der 
Gri.indungsversammlung eines "Vereinigten Instituts fi.ir Kern-
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forschung" in Moskau.38 Der erste chinesische , •Atomreaktor 
wurde im September 1958 in Betrieb genommen. Es war ein 
10 000-Kilowatt-Reaktor 37 ; die Chinesen hatten also eine Ver
doppeiung der urspriinglich vorgesehenen Starke durchgesetzt 
Gleichzeitig wurde ein 20-Millionens Volt-Zyklotron einge-
weiht. · 
Das Riitselraten iiber den Zeitpunkt, zu dem Rotchina seine erste 
Atombombe ziinden wiirde, war seit Jahren im Gange, und wie 
beim "Ungeheuer von Loch Ness" tauchen immer wieder neue 
Nachrichten iiber-unmittelbar bevorstehende, wenn nicht gar be
reits erfolgte, chinesische Atomtests in der Presse auf. lm Unter
schied zu jenem Ungeheuer, das ausschlieBlich von Drucker
schwarze lebt, ist allerdings mit Sicherheit damit zu rechnen, 
daB die chinesische Atomexplosion eines Tages Wirklichkeit wer
den wird. Die Chinesen haben nie einen Zeitpunkt genannt; im
mer sagten sie nur (so der AuBenministerTschen Yi zu den deut
schen Korrespondenten Bechtoldt und Poppe im Friihjahr 1958 38), 
daB sie "in der Zukunft" oder auch "in naher Zukunft" eigene 
Nuklearwaffen haben werden. DaB die Russen ihren Bundes
genossen bis zum AbschluB dieses Buches noch keine fertigen Nu
klearwaffen geliefert hatten, diirfte feststehen; noch im Septem
ber 1961 erklarte Chruschtschow einem amerikanischen Journa
listen, sowjetische Atomwaffen und weittragende Raketen be
fanden sich - auBer in Ostdeutschland - ausschlieBlich auf sowje
tischem Territorium39 ; also nicht in China. Auch die Genfer Ab
riistungsverhandlungen des Friihjahrs 1962 bestiitigten diesen 
Eindruck rrf 
Ungefiihr ebensowenig wie iiber die chinesisch-sowjetische Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Atomwaffenherstellung weiE 
man im Westen iiber die militiirische Zusammenarbeit, und das 
wenige, was man weiB, ist auch dort ein streng gehiitetes Ge
heimnis. DaB die UdSSR nach dem Biindnisvertrag vom Februar 
1950 verpflichtet ist, China im Falle eines Angriffs von seiten 
Japans oder "eines mit ihm verbiindeten Staates" (gemeint ist 
Amerika) militarisch beizustehen, kann alles oder nichts be
deuten. Man wird annehmen konnen, daB der Kreml seine Ent
scheidung iiber den Biindnisfall weniger vom Vertragstext als 
von den Umstiinden abhiingen !assen wird. 
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Die Bemiihungen der .Kultur/zmktioniire 

Zurn Ausgleich sorgen die Chinesen wie auch die..Russen dafiir, . 
daB es uns an ln.formationen iiber ihre .kulturelle Zusammerr
arbeit" nicht mangelt. In China ist das auf breitester Grundlage 
wirksame Instrument der kulturellen Annaherung die - wenige 
Tage nach der Anerkennung der Volksrepublik durch Moskau:_ 
am 5. Oktober 1949 in Peking gegriindete Gesellschaft fiir Chine
sisch-Sowjetische Freundschaft.40 Sie besitzt Millionen Mitglieder, 
Zweigstellen im ganzen Reich, prachtige .Palaste chinesisch-so
wjetischer Freundschaft", und sie veranstaltet zahllose Vortrage, 
Filmvorfiihrungen, Ausstellungen, Russisch-Kurse, kiinstlerische 
Darbietungen. Laut Tiitigkeitsbericht hat die Gesellschaft im 
ersten Jahrzehnt ihres Bestehens 1829 Biicher und Broschiiren in 
46 566 000 Exemplaren veroffentlicht und 204 500 Vortrage ver
anstaltet, die von 164 890 000 Menschen besucht wurden.41 

Wahrend der ersten fiinf Jahre war Liu Schao-tschi, der zweite 
Mann im Staate, ihr Prasident, ab 1954 war es die - neben ihrer 
Sch.wester, der Frau Tschiang Kai-scheks - beriihmteste lebende 
Chinesin, die Witwe Sun Yat-sens. DaB man in der ersten Phase 
den mehr durch Harte als durch Liebenswiirdigkeit bekannten 
Liu an die Spitze der Gesellschaft stellte, dann aber die vom 
Nimbus des Namens Sun Yat-sens umgebene, <lurch die kom
munistischen Greuel wenig belastete Frau, mag als ein Zeichert 
dafiir gewertet werden, daB es auf die Dauer nicht ganz einfach 
ist, dem chinesischen Volk die Freundschaft der Sowjetunion 
plausibel zu machen. 
Wichtigstes Organ der Gesellschaft war zunachst die seit Apnl 
1955 in russischer Sprache veroffentlichte Tageszeitung Drushba 
(Freundschaft); sie wurde im Oktober 1957 in eine wochentlich 
erscheinende Zeitschrift gleichen Namens umgewandelt; und 
diese hat im Sommer 1960 ihr Erscheinen eingestellt. (Nur die 
vielsprachigelllustrierte, auf deutsch als .China im Bild" vertrie
ben, erschien weiterhin unter dem Namen Kitaj auch in russischer 
Sprache.) Da die Drushba nicht nur fiir die in China tiitigen 
Sowjetspezialisten bestimmt war, deren Zahl damals stark zu
riickging, sondern auch in hunderttausend Exemplaren 42 in die 
Sowjetunion exportiert ~urde, muB man ihr Eingehen mit dem 
damals besonders unfreundlichen V erhaltnis zwischen den beiden 
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Nachbarn erkliiren, um so mehr, als nicht lange davor auch die 
sinologische Zeitschrift der UdSSR, Sowjetskoje Kitajewedenije 
(= Sowjetische Chinaforschung), nach wenigen Heften ihr Er
scheinen eingestellt hatte und in einer neuen Zeitschrift I>ro
blemy W ostokowedeni j a ( = Probleme der Ostforschung) auf
gegangen war, die ihrerseits inzwischen auch schon wieder umge
tauft wurde und jetzt den Problemen Asiens und Afrikas gewid
met ist. Ebenso wurde die Zeitschrift Sowremj6nnyj Wost6k 
(Zeitgenossischer Osten) auf Asien und Afrika umgestellt. 
Erst acht Jahre nach der Griindung der chinesischen Gesellschaft 
wurde im Oktober 1957 in Moskau das sowjetische Gegenstiick 
ins Leben gerufen - die Gesellschaft fiir Sowjetisch-Chinesische 
Freundschaft, "die im Januar 1958 mit der Zeitschrift Su-tschung 
Yuhao (Sowjetisch-chinesische Freundschaft) auf den Plan trat. 
1hr erster Priisident wurde der einst zur Mannschaft Stalins ge
horende, jetzt aber abgehalfterte A.A.Andrejew, der nach Rang 
und Namen tief unter Liu und Frau Sun stand. 
Die gegenseitige Beweihriiucherung war iiberaus kriiftig, in den er
sten Jahren nach der Errichtung der Volksrepublik kriiftiger als 
heute. Betrachten wir etwa noch einmal die Entwicklung der chi
nesischen Briefmarken: Bis zu der Zeit, da sich der GroBe Sprung 
nachteilig auf die gegenseitigen Beziehungen auszuwirken be
gann, erschienen in China zum Ruhme der Freundschaft mit 
Moskau 26 Marken mit Darstellungen von Stalin,' Stalin und 
Mao, Lenin, verschieden:en Szenen aus der bolschewistischen Re
volution, von Sputniks und Sowjetraketen. Danach nur sechs 

.- zum zehnten Jahrestag des Vertragswerkes von })950, zu Ehren 
der Mondrakete und aus AnlaB des neunzigsten Geburtstages 

-Lenins. Lenin-Marken aber demonstrierten eher gegen Chru
schtschow als fiir die Sowjetunion; denn Peking beniitzte (wie 
noch deutlich werden wird) diesen Lenin-Gedenktag, um sich _ 
an Stelle Moskaus - als den wahren Hiiter der Lehre des Mei
sters hinzustellen. Was aber die sowjetische Politphilatelie _ so 
muB man hier schon sagen - betrifft, so sind mir in diesen gan
zen Jahren nur zwei Briefmarken zu Ehren der sowjetisch-chine
sischen Freundschaft zu Gesicht bekommen. 
Lange Jahre begingen die Chinesen brav alle nur moglichen 
Gedenktage, die Geburts- und Todestage zum Beispiel von Pusch-
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kin, Gorkij .. und anderen GroBen der russischen Geistesgeschichte 
- einmal sogar den 108. Todestag des russischen_Publizisten Be~ 
Hnskij-l Peking !ieB in jenen Jahren keine Gelegenheit voriiber
gehen, um <!_ie Russen als Lehrmeister zu preisen - in alien Din
gen, bis zu den Regeln des Eisenbahnverkehrs.43 Das war die 
Zeit, in der die Russen Tschou En-lai zum Ehrendoktor mach
ten und den Chinesen die "Mandschurischen Archive" (1675 bis 
1900) zuriickgaben, die sie im Boxerkrieg erbeutet hatten.44 

Damals wurden die meisten Bucher zum gegenseitigen Lobe so
wie zum hoheren Ruhme der gemeinsamen Beziehungen geschrie
ben oder jedenfalls "auf Kiel gelegt", auch wenn manche erst 
spiiter erschienen45, wurden auch zahllose sowjetische Bucher iiber 
China und umgekehrt publiziert.48 Das bibliographische Mate
rial aus jiingster Zeit ist diirftiger; aber wenn eines Tages Zahl 
und Ton der sowjetischen Veriiffentlichungen iiber China - und 
umgekehrt - in den Jahren seit 1949 analysiert sind, wird man 
vermutlich bemerken, daB auch deren Kurve ihren "warms ten" 
Punkt zwischen Stalins Tod und dem GroBen Sprung hatte. 
Danach verschwand das Thema China aus der sowjetischen Pu
blizistik weitgehend. Die Chinesen reagierten iihnlich. (Bei der 
Fachliteratur war es anders, da bei ihr zwischen Plan und Aus
fiihrung Iangere Zeitriiume liegen.) 
DaB aber auch die Beziehungen der Fachwissenschaftler von der 
politischen Entwicklung nicht unberiihrt geblieben sind, davon 
gab der Verlauf des Orientalistenkongresses in Moskau im Au
gust 1960 deutliche Kunde: Zur Enttiiuschung der nichtrussischen 
Giiste und zur peinlichen Oberraschung der sowjetischen Teil
nehmer blieb die erwartete chinesische Delegation dem KongreB 
fem. 47 Noch im letzten Augenblick batten die Russen versucht, 
den Affront - im wahren Sinne des Wortes - zu iiberkleistem: 
A.us den bereits ausgedruckten Exemplaren des J uliheftes der 
Zeitschrift Sowremjonnyj Wostok schnitten sie die Seite sechs 
heraus, die vermutlich eine BegriiBung der chfoesischen Giiste 
enthalten hatte, und klebten eine neue Seite ein, die sie in der 
Eile nicht einmal ganz zu fiillen vermochten! 
Dies ist das Bild der Beziehungen von Staat zu Staat. Wie aber 
entwickelten sie sich zwischen den Volkern? 



12. Kap it e I 

VON VOLK ZU VOLK 

In diktatorisck regierten Staaten ist es sckwer, Zu
verliissiges iiber die Stimmung des Volkes zu erfahren, 
er;t reckt, wenn es sick um dessen Einstellung zzt 

seinem wicktigsten Bundesgenossen handelt. Das Pro
blem der Beziehungen zwiscken Chinesen und Russen 
(als Volkern, nicht als Staaten) ist nur zu /assen, wenn 
das Studillm der Publizistik durch eigenen Augenschein 
iiberpriifi und ergiinzt wird. Deeken sich die Ergebnisse 
im ganzen, so liifit sick vermuten, da/l das gewonnene 
Bild, auck wenn es nur vorliiufi,g und anniiherungs
weise giiltig sein kann, von der Wirklichkeit nicht 
allzu weit entfernt ist. 

Seit der Erschiitterung, die der Erste Weltkrieg im westlichen 
Denken hervorgerufen hat, erst recht seit dem Zweiten Welt
krieg, ist allenthalben vie! von internationaler Verstiindigung 
die Rede, von "gegen.seitigem Sich-Kennenlemen", vom "lns
Gespriich-Kommen" zwischen den Volkem, von "Besuchen des 
guten Willens". Es gibtMenschen, die fest davon iiberzeugt sind, 
daB sich durch die Freundschaft unter den Nationen der Welt-

. friede am besten sichem lasse. Wer wiirde ihnt P darin nicht 
gem folgen? Aber hiilt, was sie uns sagen, der Priifung stand? 

· Zweifel tauchen auf, wenn man sieht, wie die Angehiirigen eines 
Volkes, das sich am eifrigsten auf diesem Felde betiitigte, die 
Amerikaner, heute keineswegs besonders beliebt sind, daB sich 
andererseits Beziehungen zwischen zwei Nationen, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte viel Leid zugefiigt haben, den Deut
schen und den Franzosen, innerhalb eines Jahrzehnts, also an 
geschichtlichen MaBstiiben gemessen: urplotzlich, von Feindschaft 
("Erbfeindschaft" sogar) zu guter Kameradschaft entwickelt ha
ben. Wir werden also nicht einfach von der Annahme ausgehen 
kiinnen, daB sich Russen und Chinesen heute inniger lichen miis-
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sen als vor zwanzig J ahren, nur weil sie sich in diesem Zeitraum 
sehr viel besser kennengelernt und mit gegenseitigen Besuchen 
des guten Willens iiberflutet, mit Kilometern von Filmband up.d 
wahren Gebi_rge~ von Biichern und Broschiiren iiberhauft haben. · 

Man lernt sick kennen_- und wie! 
Fragen wir also zunachst lediglich nach dem Umfang des gegen
seitigen Sich-Kennenlernens. Dieser ist in det Tat gewaltig, nach 

.. den Berichten aus Peking und Moskau zu urteilen. So sind im 
ersten J ahrzehnt der Volksrepublik 295 Millionen Exemplare 
russischer Biicher auf chinesisch und 24 Millionen Exemplare 
chinesischer Biicher in den Sprachen der U dSSR vertrieben, 
840 Filme ausgetauscht und von 2,4 Milliarden Menschen (weit 
mehr Chinesen als Sowjetbiirgern) gesehen worden; 112 sowje
tische Biihnen- oder Konzertensembles (mit 2301 Personen) fuh
ren nach China, und umgekehrt 134 chinesische (mit 2334 Per
sonen) in die UdSSR. 1 Die "Ausstellung der wirtschaftlichen 
und kulturellen Leistungen der Sowjetunion", die zwischen Spat
herbst 1954 und Sommer 1956 in Peking, Schanghai, Kantop. und 
Wuhan gezeigt wurde, sollen 11,25 Millionen Menschen besich
tigt haben.2 Als im Winter 1952/53 Sowjetkiinstler wiihrend 
einer Besuchsreise zweiundzwanzigmal im chinesischen Rundfunk 
auftraten, hatten diese Obertragungen, laut Peking, mehr als 
fiinfundzwanzig Millionen "organisierte Zuhorer" .3 

Noch ehe das erste Jahrzehnt der Volksrepublik voriiber war, 
hatten sich iiber 36 000 chinesische Studenten, Techniker und 
Facharbeiter zur Ausbildung in die UdSSR begeben. Millionen 
Chinesen befaBten sich in der einen oder anderen Weise, 
und sei es durch Rundfunkkurse, mit der russischen Sprache; in 
manchen Sowjetschulen wurde Chinesisch als Unterrichtsfach ein
ge fiihrt.4 Die sinologischen Studien in der Sowjetunion, die Be
schiiftigung mit russischen und sowjetischen Fragen an chinesi
schen Hochschulen und lnstituten nahmen zu6, ·ebenso die Auf
merksamkeit, die man sich gegenseitig in wissenschaftlichen Zeit
schriften widmete, etwa durch Besprechungen von Biichern des 
anderen Landes. Die sowjetische Sinologie bemiihte sich insbe
sondere um die Erfors·chung des modernen Chinesisch und ent
wickelte dabei brauchbare Lehrbiicher des Chinesischen in rus-
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sischer Sprache, zudem eine bequeme Anordnung des chinesischen 
Schriftzeichenschatzes, die bei jedem Schriftzeichen von der Form 
des letzten (rechten) Striches ausgeht.6 

Nach Quantitiit und Qualitiit also eine groBe Leistung. Aber bei 
den Beziehunge~ zwischen den Volkern - wie auch zwische~ ln
dividuen - kommt es nicht so sehr auf die Leistung selbst an als 
auf deren Effekt. Welchen Effekt also haben diese Bemiihungen 
auf die Einstellun.:g der Chinesen zu den Russen und umgekehrt 
ausgeiibt? 

Diagnose: uberfuttert 

Kein Zweifel, daB die Kampagne in China anfangs auf einen 
fruchtbaren ·Boden fiel. Nach Jahrzehnten des Biirgerkrieges 
waren die Chinesen froh, nicht nur wieder Ordnung in ihrem 
Reich zu haben, sondern auch einen machtigen Bundesgenossen 
zu besitzen, der eben erst welthistorische Siege erfochten hatte. 
Der Kommunismus war, insbesondere fiir die lntellektuellen, 
eine aufregende neue Sache, mit der man sich beschaftigen wollte 
- wie hatte man das besser tun konnen als durch das Studium 
der Sowjetunion, ihrer ideologischen, literarischen, kiinstleri
schen AuBerungen? Diesen Gefiihlen gegeniiber trat das MiB
behagen zuriick, wieder einer Welle europiiischen Einfl usses, und 
sei es im sowjetrussischen Gewand, ausgesetzt zu sein. 
Es sollte uns Deutschen nicht schwerfallen, eine solche Stimmung 
nachzuempfinden; bei uns haben nach 1945 die Ruinenbewohner 
begierig - je nach Besatzungszone - britische, amerikanische, 

.. franzosische (auch russische) Biicher verschlungenr,fdie Amerika
hauser, und wie diese Institutionen alle hieBen, bevolkert, west-

- liche Filme verlangt, westliche Theaterstiicke in groBer Zahl auf 
ihre Biihnen gebracht, von der Erlangung eines Visums nach 
Frankreich oder gar nach Amerika getraumt. Das Bediirfnis, 
mehr zu wissen und nach langer Isolierung wieder den AnschluB 
an andere Volker zu finden, iiberwand die Hemmungen, die viele 
zuniichst empfinden mochten; man nahm ohne weiteres in Kauf, 
daB viel von dem Gebotenen massive Umerziehungspropaganda 
war. 
Noch ein paar Jahre, und es hatte sicher Schwierigkeiten gege
ben. (In der Sowjetzone ist es zu solchen gekommen.) Aber zum 
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Gliidc wurden uns in W estdeutschland diese erspart; denn als die 
Deutschen ihren "Nachholbedarf" an lnformationen und Kon
takten· rnit dem-Westen befriedigt hatten, war auch der west
liche Propagandadnidc zuriidcgegangen; die geistigen Beziehun
gen mit der AuEenwelt . verloren - als Folge der politischen 
Wandlung - ihren einseitigen und aufdringlichen Umerziehungs
charakter, wurden freier. Man mu[Jte diese Einfliisse nicht mehr 
in sich aufnehmen; man konnte es tun oder unterlassen. Der 

- Punkt des Oberdrusses wurde - von Ausnahmen abgesehen -
nicht erreicht. 
Anders in China. Als ich das Land 1957 besuchte, war die pro
sowjetische Propaganda noch in vollem Gange, sie strebte sogar 
erst ihrem Hohepunkt zu (der anliiBlich der Feiern zum vier
zigsten Jahrestag der bolschewistischen Revolution im Herbst 
1957 erreicht werden sollte), aber die Obersiittigung war schon 
deutlich zu spiiren. Man hatte die Maschine machtig aufgeheizt, 
und nun lief sie eben und produzierte, produzierte. Sie produ
zierte Propaganda und gleichzeitig den OberdruE an Propa
ganda. 

Die lieben, guten, tuchtigen, vor allem: vorbildlichen Sowjetmenschen 

Die Russen sind ein im ganzen warmherziges und hilfsbereites 
Volk. Es ist daher durchaus anzunehmen, daB sich die folgenden 
Vorfiille (die im iibrigen auch bei anderen Volkern nichts AuBer
gewohnliches sind) wirklich zugetragen haben: daE eine russische 
Familie dem erkrankten chinesischen Liftboy in ihrem Hotel zu 
essen brachte; daE ein Sowjetsoldat einem chinesischen Mad
chen das Leben rettete; daE sich russische Arztinnen bei schwie
rigen Geburten mit aller Kraft um die Erhaltung des Lebens der 
t;hinesischen Mutter wie des Kindes bemiihten oder Kinder, die -
beim F eldzug gegen die "vier Schiidlinge" - Rattengift gegessen 
hatten,vor dem sicherenTode bewahrten.7 Aberwenn die Chine
sen diese lobenswerten Taten immer und immer wieder vorge
setzt bekommen (in besonderer Massierung zu den chinesisch
sowjetischen Feiertagen) und zudem nicht einfach als Tatsachen, 
sondern mit gleichsam verziidctem Augenaufschlag und allerlei 
Verbramungen (wie etwa, daE ein also gerettetes Kind - wie 
konnte es anders sein! - Su Hua getauft wird, was eine Abkiir-
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zung von Sowjetunion-China, also sozusagen So-Chi bedeutet), 
und dies auch noch oft als Riige fiir die Chinesen aufgemacht 
wird (ein sowjetischer Arbeiter repariert auf einem chinesischen 
Staatsgut einen Traktor .in weniger als einer Minute", nachdem 
die Chinesen ihii. nicht in Gang bringen konnten 8), dann tragt 
das alles eben zur O.bersattigung bei. 
Diese wird dadurch nicht vermindert, daB der Chinese in seinen 
Zeitungen umgekehrt auch Falle liest, in denen seine Landsleute 
den Russen gegeniiber hilfreiche Taten vollfiihrten - etwa einen 
russischen Jungen, der sich verlaufen hatte, wieder nach Hause 
brachten; eine erkrankte Sowjetspezialistin unter schwierigen 
Umstiinden noch rechtzeitig ins Hospital fuhren; oder gar die 
Kopfbedeckuiig des zu Besuch weilenden Sowjetpriisidenten 
Woroschilow, die im Regen naB geworden war, in halbtiigiger 
Bemiihung eines Fachmanns .mit zwanzigjahriger Erfahrung" 
wieder wie neu erstehen lieBen.8 Zu diesen Heldengeschichten 
aus dem Alltag kommen Berichte iiber die priichtige Zusammen
arbeit sowjetischer und chinesischer Grenzwachen beim Fang 
.imperialistischer Spione" oder iiber die liebevolle Pflege von 
Denkmiilern fiir Sowjetsoldaten, die in China ihr Leben ver
loren.10 
Und dies alles nicht nur in Zeitungen, Zeitschriften und Biichern, 
sondern auch in jenen, den amerikanischen . Comics" nachgeahm
ten Bilderbiichlein, die auf jeder Seite eine Zeichnung und ein 
wenig Text enthalten und auf billigem Papier in Millionenauf
lagen, vor all em fiir J ugendliche, erscheinen. Denn die Belehrung 

· iiber die Vorziige des .alteren groBen Bruders" (l.fota-ko; eine in 
_ den ersten Jahren sehr hiiufige, heute fast viillig verschwundene 

Bezeichnung fiir die Sowjets) beginnt schon im Kindesalter. In 
einer J ugendbuchhandlung kaufte ich mir ein sol ch es Biichlein, des
sen Umschlagseite zwei Jungen, einen Chinesen und einen - rot
blonden - Russen, zeigte. Die mit zahlreichen Bildern illustrierte 
Erzahlung hieB . Ling und Witja". Die riihrselige Geschichte be
ginnt damit, daB ein Sowjetadmiral, Witjas Yater, mit Frau 
und Sohn Witja in den damals von den Sowjets besetzten chine
sischen Hafen Dairen kommt. Witja befreundet sich rasch mit 
Ling, dem Sohne chinesischer Nachbarn. Wie sich auf den folgen
den Seiten herausstellt, iibt Witja auf Ling, der zunachst noch 
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keineswegs als "kulturno" bezeic:hnet werden konnte, einen iiber
aus heilsamen EinfluB aus. Witja zeigt ihm, wie ,!llan der Mutter 
beim Hoffegen J,fild dem Vater beim Holzhacken hilft, lehrt ihn 
russisc:he Spiele, halt ihn zum Erledigen seiner Sc:hulaufgaben an 
und hilft ihm dabei. Eines Tages rettet der kleine Ling ein rus
sisc:hes Miidchen vor dem Ertrinken. Dafiir bekommt er eirien 
Sowjetorden. Aber der kleine Ling ist sic:h in seinem Herzen im 
klaren dariiber, daB er ohne den wohltiitigen EinfluB Witjas zu 

- dieser Heldentat nic:ht fiihig gewesen ware. Als die Sowjetunion 
den Hafen Dairen (Talien nennen ihn die Chinesen) an China 
zuriickgibt und Witjas Vater samt Familie in die Sowjetunion 
zuriickkehrt, sind die beiden Freunde sehr traurig iiber die Tren
nung. Zurn Abschied schenken sie sich gegenseitig Mappen fiir 
ihre Sc:hulbiic:her. Seither schreiben sie sic:h fleiBig Briefe, und 
wenn sie nic:ht gestorben sind ... 
Was zuviel ist, ist zuviel. Man kann sic:h vorstellen, was die 
kleinen Lings iiber die Witjas denken, wenn sie zwei oder drei 
Biic:hlein in diesem siiBlic:h-lehrhaften Ton gelesen haben. Die 
von Hause aus niichtern und skeptisch denkenden Chinesen sind 
ohnehin fiir aufdringliche Propaganda wenig empfiinglich; wenn 
eine Sache allzusehr angepriesen werden muB, kann sie nicht gar 
so gut sein, sagen sie sich, und umgekehrt nicht gar so schlecht, 
wenn man sie mit aller Gewalt herabsetzt. Beim Besuch eines 
Fliic:htlingslagers in Hongkong wurde ic:h von einem Chinesen 
eifrig iiber Amerika ausgefragt. W arum ihn denn gerade Ame
rika so interessiere, wollte ich wissen. Antwort: "Es muB ein 
merkwiirdige, Land sein. Man hat uns immer wieder gesagt, es 
sei arm und schwach, ein kiimmerlicher Papiertiger, und trotzdem 
werde es noc:h viele Jahre dauern, bis die miichtige Sowjetunion 
!;S einholt." Der dies sagte, war zwolf Jahre alt. So einer konnte 
einen Politinstrukteur zur Verzweiflung bringen! 

Reaktion: Kritik an der UdSSR und Lobpreisung Chinas 

Kein Wunder also, daB die in den Tagen der Hundert Blumen 
in China lautgewordenen antikommunistischen Gefiihle auch 
deutlic:h antirussisc:he TJntertone aufwiesen. Bliittert man die kri
tischen AuBerungen jener Zeit durch, wie sie voriibergehend in der 
c:hinesisc:hen Presse abgedruckt wurden, so findet man in ihnen 
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zahlreiche Anzeichen des Argers dariiber, daB · jahrelang alles 
Sowjetische als durchweg nachahmenswert in den Himmel ge
hoben worden war. Professoren beklagten sich, daB die chinesi
schen Hochschulen nach den sowjetischen umorganisiert wurden; 
lngenieure, dcill sie fiir China ungeeignete Methoden anwenden 
muGten, nur weil die Russen dies taten; Schriftsteller, daG man 
von ihnen die Nachahmung des "sozialistischen Realismus" 
forderte; Fachleute aller Art, daG man ihnen unbesehen die so
wjetischen vorz~g.11 Man erziihlte mir in Peking, wie ein Student 
in der Siiuberungswelle des Juli 1957 in Schwierigkeiten geriet, 
weil er nach dem Besuch einer sowjetischen lndustrieausstellung 
wegwerfend gesagt hatte: "Sowjetuhren kann man bis auf die 
andere Seite der StraBe ticken horen", ein anderer fiir die Bemer
kung: "Sowjetmaschinen sind groB und schlecht." Von der Uni
versitiit Peking wurde berichtet, daB damals bei der Hiilfte der 
Studenten "falsche Ansichten iiber die Sowjetunion" bestanden.12 

Die Sowjetpropaganda hatte sich offensichtlich iiberschlagen und 
,das Gegenteil erreicht: das Gefiihl niimlich, wie es jeder kennt, 
der von einer Speise zu viel gegessen hat. 
Der chinesische Stolz begann sich zu wehren. Das zeigte sich zum 
Beispiel darin, daB bei alien Abkommen mit der Sowjetunion 
die "Gegenseitigkeit" betont wurde. Sah man sich den dort fest
gelegten "Austausch" niiher an, so war, wie wir gefunden haben, 
China der weitgehend nehmende Teil - aber das Gesicht war ge
wahrt. Auch muBte ich mir von Chinesen immer wieder Falle an
horen, in denen sie hinter den Russen nicht zuriickstehen oder sie 
gar iibertrumpfen. Bei 'der Besichtigung einer Fa9;ik zum Beispiel, 
welche nach russischen Planen gebaut und mit Sowjetmaschi
nen ausgestattet worden war, wurde mir gesagt, daB die Chine
sen einen bestimmten Teil, den die Sowjets in fiinfundsechzig 
Minuten herstcllen, mit denselben Maschinen in sechzig Minuten 
produzieren. In einer anderen, ebenfalls mit Sowjetmaschinen 
ausgeriisteten Fabrik hieB es: "Unsere J ahresproduktion liegt um 
sechs Prozent iiber der von den Sowjetspezia'!isten genannten 
Hochstgrenze." 
Ein lngenieur, der am Bau der neuen Y angtse7 Briicke bei Hankou 
beschaftigt war, erzahlte mir: "Das Hauptproblem beim Bau der 
Briicke war die Errichtung der Pfeiler in dem sehr tiefen Wasser 
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des Stromes, Die Sowjetingenieure schlugen uns eine bestimmte 
Methode vor; unsere lngenieure hatten eine andere ldee. Die 
Sowjetingenieur!=' wollten nicht von sich aus elner so starkl!ri: 
Abweichung_ von den urspriinglichen Pliinen Moskaus zustim
men. Der chinesische Vorschlag wurde also zur Priifung nach 
Moskau geschickt. Diese nahm lange Zeit in Ansprnch. lnzwi
schen setzten die Chinesen durch, daB ihre neue Methode probe
weise bei einem der Pfeiler angewandt wurde. Sie bewiihrte sich 

· ausgezeichnet. Man beschloB, sie nun auch bei den anderen Pfei
lern anzuwenden. Als man schon mitten im Bau war, kam endlich 
der Bescheid aus Moskau: Die chinesische Methode wurde als 
ungeeignet verworfen! Natiirlich kiimmerte sich nun niemand 
mehr um diesen Befund; man baute nach der chinesischen Me
thode weiter." Es war nicht moglich, die Richtigkeit dieser Ge
schichte nachzupriifen. Aber ob sie nun stimmt oder nicht, sie 
machte die Runde durch China. 

n ••• Englisch aber ist der Schlussel zur Welt" 

Auch das lnteresse an der russischen Sprache hatte bereits merk
lich nachgelassen; sie begann, ihre nach 1949 zuniichst fiihrende 
Stellung im Unterricht wieder einzubiiEen - nicht nur an den 
Hochschulen, sogar an den Mittelschulen wurde Englisch wieder 
eingefiihrt.13 Eine Umfrage in einer Schule ergab, daB von 
210 Schiilern 197 Englisch lernen wollten.14 

An einem heiEen Sommerabend in Peking ging ich auf den 
Oachgarten meines Hotels. Es wurde getanzt. Ich stellte mich an 
einen luftigen Platz und schaute zu. Es ergaben sich Gespriiche; 
die meisten Anwesenden waren Studenten. lch wollte ihr Rus
sisch erproben, aber es war nicht weit her damit. Das Englisch 
war besser. Offen gaben sie zu, daB ihr Interesse an der russi
schen Sprache gering sei. Als ich nach den Griinden fragte, er
hielt ich gleich eine Reihe von Antworten: "Es werden ohnehin 
genug rilssische Biicher ins Chinesische iibersetzt." - "Wir horen 
dauernd iiber die Russen und wollen auch einmal andere Dinge 
lesen." - "Russische Bucher sind Propaganda; wir erfahren aus 
ihnen nichts, was wir nicht schon wissen." - "Mit Russisch kon
nen wir our in der Sowjetunion etwas anfangen, Englisch aber 
ist der Schliissel zur Welt." Und einer ergiinzte unter dem Ge-
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liichter der Kameraden: .Russisch ist nur ein S~liissel in das 
N ebenzimmer desselben Ha uses, und dies es kennen wir schon zur 
Geniige." 
Am ·wenigsten hat die. Popularitiit der russisc:hen Musik durc:h 
die Obersiittigting gelitten. Wiihrend ich Sowjetfilme schlecht be
sucht fand - fast demonstrativ schlecht. -, hi:irte ich hiiufig junge 
Chinesen russische Lieder oder Schlager summen. Als ich mich 
eines Sonntags in einem der alten Lustboote iiber den See des 
Sommerpalasteii rudern lieB, erschallten da und dort aus den 
zahlreichen Booten russische Lieder, und wenn ich hinsah, waren 
es immer Chinesen, die in ihnen saBen. Ein Lied habe ich aller
dings nie singen horen - auBer auf der Sc:hallplatte, die ich mir in 
Peking kaufte. Seine Melodie stammt von dem Sowjetkomponi
sten Muradeli; die beiden ersten Strophen sollen auf c:hinesisc:h 
gesungen werden, die dritte auf russisch. Ins Deutsche iibersetzt 
heiBen alle drei: 

MOSKAU-PEKING 

Die Volker der Sowjetunion und Chinas sind Briider auf ewig, / 
ihre Freundschaft und Einigkeit sind unzerbrechlich. / Die Volker 
sind auf gestanden Schulter an Schulter, / frohlich singend marschie
ren sie vorwiirts. / Stalin und Mao sind in unseren Herzen, / in unse
ren Herzen, in unseren Herzen. / Moskau-Peking, Moskau-Peking!/ 
Die Volker schreiten voran zur gliicklichen Arbeit, / zum festen Frie
den, unter der Fahne der Freiheit, / zur gliicklichen Arbeit, zum 
festen Frieden, unter der Flagge der Freiheit! · 
Den Yangtse-Stroni kann man am Wolga-Ufer horen, / und das 
chinesische Volk sieht den roten Kreml-Stern. / Vor Drohungen 
fiirchten wir uns nicht, / stark ist der Wille unwer Volker. / Alie 
Welt preist unseren Sieg, unseren Sieg, unseren Sieg. / Moskau
Peking, Moskau-Peking! (Refrain) 
Nie sah die Welt festere Bande, / iiber unseren Kolonnen jubelt der 
Mai. / Hier marschiert die Sowjetunion, / die gewaltige Sowjet
union, / und neben ihr das neue China, neue China, neue China! / 
Moskau-Peking, Moskau-Peking! (Refrain) 

Seit etwa 1958 ist das prosowjetische Getrommel in China merk
lic:h zuriickgegangen; zu spat, der Sc:haden war sc:hon angeric:h
tet. Zudem wurde die Propaganda nun nic:ht aus psychologischer 
Einsicht gebremst, sondem weil sich eben das Klima der Bezie
hungen ganz allgemein verschlechtert hatte. 
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Mehr als zehntausen_(i, Sowjetexperten in China ... 

Erstaunlicherweise hatte sich die ablehnende Haltung der Chine
sen schon 1957 ~uf die russischen Fachleute ausgidehnt, die dQch 
im SchweiB<a_ ihres Angesichts und oft (das war mein Eindruck) 
mit groBem Eifer den Chinesen beim wirtschaftlichen Aufbau 
halfen. Laut Peking sind im ersten Jahrzehnt der Volksrepublik 
10 800 sowjetische Experten nach China gekommen 15, die mei
sten fiir etwa drei Jahre. Da viele ihre Familien mitbrachten, 
miiBte allein die Spezialistenarbeit zwischen 25 000 und 30 000 
Sowjetbiirger nach China gefiihrt haben. Was die hoflichen Chi
nesen iiber diesen Zustrom dachten, erfuhr ich weniger aus ihrem 
Munde als aus den Mitteilungen der chinesischen Presse iiber die 
kritischen Reden der Hundert-Blumen-Zeit und auBerdem von 
den Russen selbst, mit denen ich mich wiihrend des Aufenthaltes 
in China viel unterhielt, da sie - von den Biirgern einzelner ost
europiiischer Staaten abgesehen - fast die einzigen Europiier wa
ren, mit denen ich in dieser Zeit in den Auslanderhotels oder bei 
Empfangen Zl!Sammenkam. 
Fiir manche dieser Russen war die "Kommandir6wka" nach China 
einfach ein Abenteuer, das sie auskosteten, fiir sehr viele andere 
aber eine patriotische Aufgabe, die sie pflichtbewuBt, ohne viel 
nach rechts oder links zu schauen, unter persiinlicher Hingabe er
fiillten. Eine Russin, die mit ihrem Mann wieder auf dem Wege 
in die Heimat war, klagte mir: ihr Mann, ein Monteur, habe in 
den zweieinhalb Jahren in China seine Gesundheit ruiniert. Er 
konne die Hitze schlecht vertragen, habe viel an Darmkrank
heiten gelitten und trotzdem mehr als seine Pflicht getan. In der 
Tat sah er sehr elend aus und lag fast die ganze Zeit auf seinem 
Bett mit einer offensichtlich schweren Kreislaufstorung. Sie wies 
auf ihn und sagte bitter: "Diesen Preis haben wir fiir den Auf
oau Chinas gezahlt." Die Nachdenklicheren unter den russischen 
Fachleuten zeigten sich etwas bedriickt dariiber, daB ihre Miihen 
mit mehr Hiiflichkeit als Wiirme quittiert wurden. 
Als Russisch sprechenderWeiBerwurde ich von den Chinesen oft 
automatisch fiir einen Russen gehalten, aber den Ausdruck einer 
spontanen und iiberzeugenden Freude iiber die Begegnung habe 
ich nur ein einziges Mal im Gesicht eines Chinesen gesehen. Es 
war wiihrend einer niichtlichen Bahnfahrt. lch hatte eine Weile 
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das Abteil fiir mich allein und schlief. Auf einer Station wurde 
die Tiir geoffnet und das Licht eingeschaltet. !ch fuhr aus dem 
Schlaf. Zwei chinesische Offiziere betraten das Abteil. Als der 
vordere meiner ansichtig wurde, strahlte er und sagte: "Towa
rischtsch ! " ( Genosse). Kein Zweifel, daB er sich wirklich freute, einen 
vermeintlichen·Sowjetgenossen angetroffen zu haben. Damit war 
freilich sein russischer Sprachschatz erschopft, iiberdies war es 
zwei Uhr morgens. So schliefen wir bald alle drei; wenige Stun
den spiiter stiegen die beiden Offiziere wieder aus. 
Ein russischer Jngenieur, der in seiner expansiven Herzlichkeit 
wohl besonders unter der hoflichen Reserve litt, mit der man ihm 
begegnete, sagte mit einem Tonder Resignation: "Wer liebt auch 
schlieBlich ... einen Lehrmeister? Man kann einen Lehrmeister ach
ten und schiitzen, aber wird man ihn lieben?" 

· • • ltatten die Weisung, nicht aufzufallen 

Doch waren es nicht immer die Chinesen, die fiir Distanz sorgten. 
Die Sowjetbiirger hatten durchweg die Weisung erhalten, sich 
moglichst zuriickzuhalten. In Peking allein gab es, als ich dort 
war, mehrere tausend Russen, die Familien eingerechnet. Aber 
man sah sie kaum. Viele wohnten in dem alten, fast ganz fiir sie 
reservierten Hotel Wagons-Lits, die meisten aber in einem im 
Westen - auBerhalb der Stadt- gebauten Viertel, das ausschlieB
lich ihnen zur Verfiigung stand. 
In Peking fiel mir _eines Tages auf, daB ich voii den Chinesen 
manchmal wie selbstverstiindlich fiir einen Russen und manchmal 
fiir einen Nichtrussen gehalten wurde. Erst verstand ich nicht, 
worauf dies beruhte. SchlieBlich fand ich del Riitsels Losung: 
Wenn ich mit dem Auto oder zu FuB kam, nahm man mich fiir 
einen Russen; als Nichtrusse gait ich, wenn ich mit dem Pedicab 
eintraf, einem jener in Ostasien beliebten, durch Pedale betrie
benen Dreiradfahrzeuge, die an die Stelle der aussterbenden 
Rikschas getreten sind. Auf Anweisung ihrer Dienststellen be
niitzen niimlich Sowjetbiirger in China keine Pedicabs. Auf diese 
Weise sollen Auseinandersetzungen mit deren hiiufig recht kes
sen Fahrern vermieden werden; auch will man vermutlich zeigen, 
daB man iiber solch primitive Methoden der Fortbewegung er
haben ist und diese Art der personlichen Bedienung fiir unsozia-
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listisch halt (was nicht hindert, daE man Hausangestellte mit 
manchmal weit unangenehmeren personlichen Diensten betraut). 
Das Resultat: Die -Pedicabfahrer, die zu den sympathischsten B'=
wohnern des Himmlischen Reiches gehoren, sind allesamt Gegner 
der Sowjetru;sen. Diese aber fahren in China mit ihren Autos 
oder Autobuss!!n; und auch das tun sie so diskret wie moglich. 
Ihre Bus-Haltestellen zum Beispiel fielen im StraBenbild kaum 
auf: In Peking waren sie <lurch kleine Tiifelchen gekennzeichnet, 

_auf denen nichts zu sehen war auBer einem russischen Buch-
st~ben, der anzeigte, welche Linie hier . hielt; die meisten dieser 
Haltestellen lagen abseits von denen der chinesischen Linien. 

Was Mama nicht erlaubte 
Sogar die Kinder kamen wenig mit gleichaltrigen Chinesen zu
sammen. Sie gingen in Sowjetschulen. Waren ihre Viiter an Or
ten ohne solche Schulen eingesetzt, lieB man sie, sofern sie im 
schulpflichtigen Alter waren, in der Sowjetunion zuriick. Einmal 
plauderte ich mit einem sechsjiihrigen russischen Miidchen. Die 
wohlerzogene Kleine war mit ihren Eltern auf dem Wege nach 
der Sowjetunion, und ich fragte, ob sie nicht traurig sei, ihre 
chinesischen Spielkameraden verlassen zu haben. Aber es ergab 
sich, daE sie gar keine chinesischen Kinder kannte. "Hast du denn 
nicht mit ihnen gespielt?" fragte ich. - "Nein", sagte sie, "Mama 
erlaubte das nicht." Ein anderes Mal erziihlte mir eine Vierjiih
rige, da die chinesischen Kinder frech seien und immer im Schmutz 
spielten, gehe sie nie zu ihnen. "Aber die sind immer in unseren 
Garten gekommen, obwohl sie das nicht durften, und haben dort 
Blumen abgerissen." Auch die russischen Schaffner in einem 
sowjetisch-chinesischen Zug sagten mir, wie froh sie seien, wenn 
sie vorwiegend russische Passagiere hiitten, hinter jedem Chine
seh miisse man die Toilette saubermachen. 
Ober Reaktionen dieser Art braucht man weiter keine Worte zu 
verlieren, denn sie sind allenthalben anzutreffen, wo Menschen 
verschiedener Nationalitiiten und Zivilisationen zusammenkom
men. Ich erwiihne sie nur, weil sie zeigen, daB die menschlichen 
Reaktionen zwischen Russen und Chinesen nicht so einzigartig 
und reibungslos sind, wie dies ihre amtliche Propaganda gerne 
darstellen mochte. 

396 



.Die Russen sind reich (- fur unser Geld)" 

Neben der Abneigung des stolzen Chinesen gegen die Schulmei
sterei und technische Oberlegenheit der Russen, neben den Pro
blemen, die sich naturgemiiB ergeben, wenn zwei in sich ge
schlossene Kulturen aufeinanderstoBen, hat auch der Unterschied 
im Lebensstarrdard der beiden Volker eine ungiinstige Wirkung 
auf ihr gegenseitiges Verhaltnis ausgeiibt. Wir Deutschen erin
nern uns an die zahlreichen MiBstimmungen, die in den ersten 
Nachkriegsjahten zwischen uns undAngehorigen der Besatzungs
machte aus eben diesem Grunde auftraten. Auch die Russen ver
dienten bedeut~nd mehr als die Chinesen in entsprechenden Stel
lungen. Da sie Schwierigkeiten hatten, den Teil ihres Gehaltes, 
den sie in ... chinesischer Wiihrung bezogen, in die Sowjetunion zu 
transferieren, muBten sie das Geld wohl oder iibel in China aus
geben; sie konnten es entweder in einen weit iiber dem chinesi
schen liegenden Lebensstandard umsetzen oder in Waren, die sie 
zum SchluB nach Hause mitnahmen. 
Einmal fuhr ich mit einer aus Mann, Frau und elfjahriger Toch
ter bestehenden russischen Familie mit dem Peking-Moskau-Zug 
in Richtung Sowjetgrenze durch die Mandschurei. Das ganze Ab
teil war in einer Weise mit Koffern und Kisten vollgestellt, daB 
zum Sitzen kaum noch Platz blieb. AuBerdem hatten die Leute, 
wie sie erziihlten, noch einige Kisten als Frachtgut geschidct. 
Warum denn nicht alles, fragte ich; neun Tage in einem so voll
gepadcten Abteil seien fiir sie doch recht unbequem. Antwort: 
• Wir muBten doch zum SchluB noch unser letztes chinesisches 
Geld loswerden; da ist eben dies alles zusammengekommen, und 

. zum Aufgeben als Fracht hat dann die Zeit ni'&t mehr gereicht." 
Eine junge Spezialistin, die auch mit vielen Kisten heimreiste, er
zahlte mir, sie habe sich in China ihre ganze Aussteuer ange
schafft, einschlieBlich eines kompletten Tafelgeschirrs fiir zwolf 
Personen, und iiberdies einen schonen Pelz. 
In chinesischen Geschiiften traf ich Russen vorwiegend in den Ab
teilungen mit teuren Waren, etwa Wollstoffen, Seiden, Broka
ten, Silber. Wiire der chinesische Lebensstandard hoher, als er ist, 
so wiirde dies alles weniger auffallen und ohne psychologische 
Folgen bleiben. Aber die Chinesen selbst leben so schlecht, daB 
es hochst seltsam ware, wenn sie sich nicht, bei aller Anerken-
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nung fiir die l:.,eistung der Sowjetspezialisten, manchmal mit eini
ger Bitter.keit sagten: "Fiir unser Geld leben die Leute doch sehr 
schon bej uns! Sollen sie also nicht so tun, als kamen sie aus lal!
ter briiderlicher Liebe." · Wer aus dem Westen in die Sowjet
union komm( dem mag deren Bevolkerung armlich gekleidet 
vorkommen, in China aber sind es die Russen, die - als Ver
treter eines Industriestaates - aus dem in diesem Entwicklungs
land iiblichen Rahmen herausfallen. Auch die ungeniert lauten 
~owjettouristen iibten au£ viele Chinesen eine irritierende Wir
kung aus. Der - spater abgeflaute - Strom aus der UdSSR war 
weitstarker als der in umgekehrter Richtung. Als Ende 1956 die 
erste chinesische Touristengruppe zu einer vierzigtagigen Reise 
in die UdSSR aufbrach (Preis : 1522,44 Yuan), befand sich schon 
die einundvierzigste sowjetische in China.16 

Mancher Russe konnte-wenn er konnte-eineKritik des sowjeti
schen Verhaltens gegeniiber China schreiben, wie sie zwei US-Auto
ren in dem beriihmt gewordenen Buch" The Ugly American" iiber 
die Entwicklungspolitik ihres Landes veroffentlicht habenP 

"Man hat uns kier satt" 

Protzen die Amerikaner mit ihren "Stra:Benkreuzern", so tun es 
die Russen auf andere Weise, etwa durch den Bau jener auf
dringlichen "Palaste der chinesisch-sowjetischen Freundschaft",. 
Die in Peking und Schanghai entstanden - wie ihr Gegenstiick in 
Warschau - zu einer Zeit, da in der Sowjetunion der Zucker
backerstil auf dem Hohepunkt war, sie zeigen daher eine Viel
falt :von Saulen und Tiirmchen und sind eine Mischung von 
Kreml und "Bahnhof von Athen", wie die Miinchener Hitlers 
Haus der Deutschen Kunst nannten. Manche Chinesen linden das 
sehr schon und bewundern es, andere zucken die Achseln; sie 
em{a)finden diese Bauten als storende Fremdkorper, ja als Ge:Bler
hut, der sie allzusehr an die Sowjetunion erinnert. In Harbin sah 
ich eine feinmechanische Fabrik, die nach Sowjetplanen gebaut 
worden war; ihr Verwaltungsgebaude ist von einem - dem Kreml 
nachempfundenen - Turm gekront. In der Nahe steht die eben
falls nach Sowjetplanen errichtete Landwirtschaftliche Hoch
schule; ihr Hauptbau steilt eine, wenn auch bescheidene, Nach
ahmung der neuen Moskauer Universitat dar. 
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Das Protzigste an Innenarchitektur ist das von .den Russen er
baute Restaurant Moskwa in Peking - sozusagen ein Moskauer 
Untergrundbahnhof im Restaurantformat: Vier Siiulen aus dun
kelgriinem Stein, in den zahlreiche russische Motive gemeiBelt 
sind (Biiren, Eiche, Eichhornchen, Tannenzapfen), tragen die 
Decke; ihre aus Glas bestehenden, iippig geformten Kapitelle 
werden von innen angestrahlt. Die Wiinde sind ebenfalls aus 
griinem Stein, doch etwas heller als die Siiulen. Das Motiv bilden 
Eiskristalle in GroBformat. An den Fenstern hiingen wellenfor
mig geraffte Tiillgardinen im Pariser Jahrhundertwendestil. Die 
Mittelwand wird von einem, ebenfalls angestrahlten, Riesen
gemiilde des Kreml beherrscht. Den Chinesen ist das alles als 
Stil des siegreichen Sozialismus priisentiert worden, und dieser 
hat auch schon Schule gemacht: Im neuen Anbau des Peking
Hotels gibt es einen riesigen Bankettsaal fiir die groBen Emp
fange; in Anlage und Ausstattung ist der Moskauer EinfluB 
unverkennbar. Es ist selbstverstiindlich, daB viele Chinesen 
auf Grund ihrer alten und starken Kulturtradition mit ge
mischten Gefiihlen auf diese Stilinvasion aus dem Nordwesten 
blicken. 
Eine kluge Russin, Frau eines in China tiitigen Sowjetingenieurs, 
sagte mir: "Es ware gut, wenn die Chinesen bald ohne uns aus
kiimen. Wir beginnen ihnen liistig zu werden. Als mein Mann 
und ich vor zweieinhalb J ahren nach China kamen, war all es 
eitel Freundschaft. Da,s hat sich seither geiindert; nicht vie!, denn 
die Chinesen sind hoflich und wissen unsere Hilfe zu schiitzen. 
Aber eines weiB ich sicher: Man hat uns hier satt." (Russisch: 
Nadojeli my im.) rrt 

Chinesischer Fleifi und Fanatismus sind d~n Russen zmheimlich 

Umgekehrt fallen auch die Chinesen den Russen auf die Nerven. 
Wiihrend meiner letzten Besuche in der Sowjetunion habe ich 
Russen bei jeder Gelegenheit auf ihre fernostlichen Bundesgenos
sen angesprochen und weit hiiufiger neutrale oder ablehnende 
als positive Antworten erhalten. Der kritisch eingestellte Mann 
auf der StraBe sagte etwa: Wir haben genug Miihe, unser eigenes 
Land aufzubauen; und jetzt sollen wir auch noch fiir sechshun
dert Millionen Chinesen arbeiten? Oder: Wir schicken ihnen un-
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sere besten Maschinen, und was bekommen wir dafiir? Soja
bohnen! 
Ware den SowjetJ:riirgern Niiheres iiber den GroBen Sprung un!l . 
die Volkskonununen bekannt gewesen, so hiitten sie vermutlich 
hinzugefiigt, es sei ihnen etwas unheimlich zumute mit einem 
Bundesgenosseri, der zwan:i:igstiindige Arbeitstage wie Sieges
meldungen in die Welt posaunt. An Sowjethochschulen sind die 
chinesischen Studenten wegen ihrer Arbeitswut so unbeliebt wie 
-ein die Arbeitsnormen nach oben driickender Stachanow oder 
Hennecke unter seinen Arbeitskamerade.n. 
Wir horen von der halb amiisierten, halb beunruhigten Reaktion 
Moskauer Studenten, als ein chinesischer Kommilitone, der sich 
unter Entbehrungen aus seinem Stipendium das Geld fiir eine 
Kamera zusammengespart hatte, dem Druck seiner Landsleute 
nachgebend diese wieder verkaufte und das Geld ab lief erte, weil 
er um der Erfiillung eines personlichen Wunsches willen unge
niigend gegessen, seine geistige Spannkraft beeintriichtigt und da
mit den chinesischen Staat geschiidigt babe.ts Ein junger Deut
scher aus der Sowjetzone, der mehrere Jahre auf einer Hoch
schule in Moskau studiert hatte und kurz vor dem 13. August 
1961 in die Bundesrepublik floh, berichtete mir: 
"Die Chinesen waren nach 1958 ein Fremdkorper im Institut; 
sie isolierten sich vollig. Die sowjetischen Kommilitonen lii.chelten 
iiber die Chinesen, wenn diese zum Beispiel sogar am Silvester
abend in den Lesesii.len saBen und Marx paukten. Die eiserne 
Disziplin der Chinesen ging soweit, daB sie einen ParteibeschluB 
faBten, um 24 Uhr geschlossen das Selbststudium abzubrechen 
und schlafen zu gehen. Sie hielten dies ein, und um drei Uhr 
friih standen sie wieder auf, um weiterzuarbeiten. Geschlossen 
trieben sie Sport, gingen sie zu kulturellen Veranstaltungen. 
Ra uchen war bei ihnen ebenso verboten wie Trinken, und die 
Hiilfte ihres Stipendiums lieBen sie iiber die Botschaft nach Pe
king iiberweisen. Mir schicn immer, daB sich in dcr unterschied
lichen Lebensweise der Russen und der Chinesen eine unterschied
liche Interpretation des Marxismus widerspiegelte. Die Russen 
waren freier, geloster und betrachteten die Chinesen oft als Hin
terwii.ldler, die das Neue in der Moskauer Politik nicht begreifen 
konnten." 
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Den Menschen aus dem Westen mag der Russe ,ofLverkrampft 
vorkommen, aher im Vergleich mit dem chinesischen Kommuni
sten ist er in der Tat "freier, geloster". W enn ich hei Empfiin
gen im Ausland russische und daneben chinesische Diplomaten 
oder Delegierte ·sah, erschienen mir die Chinesen mit ihren hoch
geschlossenen Joppen und ahweisenden Gesichtern wie Leute, 
die geradeswegs aus der Gehirnwiische kamen und von dem stiin
digen inneren Befehl geplagt wurden, nicht einfach .zu sein", 
sondern sich in ganz bestimmter Weise .zu henehmen" (Tschou 
En-lai ist die groBe Ausnahme), wiihrend die Russen dieses Sta
dium des frisch aus demSchulungslagerGekommenen hereits hin
ter sich hahen (Hauptausnahme: Gromyko mit seiner sauertop
fisch-grimmigen Miene). 

Die Sadie mit der Grausamkeit 

Auffallend oft stieB ich im Gespriich mit Russen auf den Aus
druck .chinesische Grausamkeit", mit einem Unterton des Ah
scheus ausgesprochen. N achdem ich ihn mehrfach gehort hatte, 
hegann es mich zu interessieren, woher man diesen Eindruck habe. 
Antwort: Im russischen Biirgerkrieg (1918-1922) seien die Chine
sen .tierisch grausam" gewesen. Da ich diese Auskunft zu meiner 
Oberraschung auch von jungen Leuten erhielt, die erst ein oder 
zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Biirgerkrieges das Licht der 
Welt erhlickt hatten, fragte ich weiter und stieB dahei auf einen 
merkwiirdigen Tathestand: 
Als sich der vierzigste Jahrestag der bolschewistischen Revolution 
(1957) niiherte, scheint ein ganz schlauer sowjetischer (oder viel
leicht auch chinesischer) Propagandafachmann «1uf die hrillante 
ldee gekommen zu sein, den Artikelschreibern in beiden Liindern 
eine Sprachregelung zu geben, mit deren Hilfe sich gleich zwei 
Fliegen auf einen Streich erlegen lieBen: Sie sollten iiher die Be
teiligung von chinesischen Kommunisten am russischen Biirger
krieg schreiben - zum groBeren Ruhme Lenins und zugleich der 
sowjetisch-chinesischen Freundschaft. Jedenfalls erschienen zum 
Jahrestag und auch spiiter in China und in der Sowjetunion zahl
reiche Aufsiitze, in denen die Heldentaten der chinesischen Rot
armisten besungen wurden19; sie fanden sich auch in Biichern 
iiber die sowjetisch-chinesische Freundschaft.20 Aus diesen Be-
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richten geht hervor, daB zur Zeit der Oktober-Revolution an die 
200 000 Chiiiesen in RuBland lebten, die - gi-oBenteils wahrend 
des-Ersten W eltkrieges - als billige Arbeitskrafte ins Land ge
bracht w.orden waren; zwischen dreiBig- und vierzigtausend sol
len in den Reihen der Roten Armee gekampft haben. In den 
neuen Veroffentlichungen wie auch in den dort zitierten zeit
genossischen Berichten wird immer wieder die auBerordentliche 
Harte der chinesischen Bolschewiken gepriesen. (.Mag sein eige
ner Bruder im Kampfe fallen, er zuckt nicht mit der Wimper; 
geht zu ihm, schlieBt ihm die Augen, und fertig." 21 ) Mehr als 
siebzig von ihnen gehorten zu der Einheit, die den Kreml und 
besonders das Leben Lenins zu bewachen hatte. In Rostow. am 
Don wurde den chinesischen Kiimpfern ein Denkmal errichtet.22 

Natiirlich war in der Artikelflut von 1957 nur von Harte, nicht 
von Grausamkeit die Rede, doch scheint der Liirm um die Rolle 
chinesischer Rotarmisten im Biirgerkrieg ein .SchuB nach hin
ten" gewesen zu sein; er hat im russischen Volk die Erinnerung 
an die schon in Vergessenheit geratenen Grausamkeiten der chi
nesischen Verbiinde wiederbelebt, und diese wiederum verkniipft 
sich mit der bis heute erhalten gebliebenen Oberlieferung von 
der jahrhundertelangen harten Herrschaft der Tataren iiber RuB
land. 
Wenn China durch diese und iihnliche Propaganda starker als 
friiher ins Blickfeld der Russen gebracht worden ist, so hat dies 
doch deren Weltbild nicht zu veriindern vermocht. Seit mir vor 
einigen Jahren eine Moskauer Studentin im Gespriich erziihlte, 
daB sie die Geschichte • von den Anfiingen" studiere, und auf 
weiteres Befragen erkliirte, daB sie damit die Geschichte von den 
Agyptern bis Chruschtschow meine, habe ich mehrfach Russen 
verschiedenen Alters nach den Hauptstationen der W eltgeschichte 
gefragt; aus den Antworten ergab sich durchweg, daB sie auch 
heute noch dasselbe mittelmeerisch-europiiisch zentrierte Welt
bild besaBen wie wir anderen Europiier; China wurde kein ein
ziges Mal genannt. 



VIERTER TEIL · PARTNER UND RIVALEN 
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VORBEMERKUNG 

Den Machtigen kann niemand ins Herz sehen. Wir wissen nicht, 
was der alternde Stalin i.iber den so plotzlich auf den Plan ge
tretenen Juniorpartner im roten Lager wirklich gedacht hat. DaB 
die chinesischen Massen wirtschaftlich, politisch, militarisch ein 
Potential darstellten, das dem eigenen nicht our ebenbiirtig, son
dern iiberlegen war, wenn es our erst von einer sti:affen Fiihrung 
planmiiBig entwickelt wurde, daB mit dem Triumph Maos dies~ 
Voraussetzung seitJahrhunderten zum erstenmal politischeReali
tiit gewonnen hatte, das konnte Stalin nicht entgangen sein. Wir 
wissen ebensowenig, wie weit sich der junge, vielmehr: der alte, 
aus !anger Betaubung erwachte ostliche Riese dieser seiner Kraft 
bewuBt war und welche Traume nun zu festen Planungen reiften; 
eines aber kannte Mao besser als der Organisator des Terrors 
und Techniker der Macht in Moskau: die un chinesischen Volk 
bereitliegende Potenz geistiger Krafte, die es befahigen konnten, 
den gewaltigen Entwicklungsvorsprung des Westens - und der 
roten Brudermacht - einzuholen; war nicht dem einst vom chine
sischen Geist befruchteten Japan dasselbe gelungen? Hatten nicht 
er und seine Karnpfgenossen den Sieg aus eigener Kraft, ohne 
wesentliche Hilfe _aus Moskau, geschafft und in Tschiang Kai
schek einen Gegner niedergerungen, der eben noch - wenn auch 
mit Hilfe machtiger Verbi.indc;ter - nach auBW siegreich gewesen 
war, wahrend Lenin dreiBig Jahre friiher nur ein durch den rnili
tarischen Zusamrnenbruch schwer erschi.ittertes Regime vollends 
zu stiirzen brauchte? 
Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, wann das neue China den 
Anspruch auf Gleichberechtigung auch nach a~en horbar an
melden wiirde. Die Stunde kam mit Stalins "zweitern Tod" im 
Februar 1956, als sein ungestiimer Erbe den Mythos Stalin aus
loschte und damit dern bisber unbestrittenen Fiihrungsanspruch 
Moskaus im »Lager" rnoralisch-psychologisch den Boden entzog. 
Die chinesische Haltung in dieser Krise fand in Tschou En-lais 
Osteuropareise Anfang 1957 ihren sichtbaren Ausdruck. 
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Schon hier zeigte sich, daB sich Peking nicht mit dem negativen 
Erfolg eine·r Anerkennung seiner ,,nationalen Besonderheiten" 
zu begniigen ged.?tchte, sondern weit mehr wollte; der zwei Jahre 
spater,-mit dem"GroBen Sprung und den Volkskommunen, bet;.e
tene Kurzweg zum Kommunismus bedeutete nichts weniger, als 
daS Peking dem iilteren Bruder die ideologische Fiihrung streitig 
zu machen begann. Der schwere MiSerfolg dieses Experimentes, 
der den W arnungen Chruschtschows recht gab, war nicht geeig
net, Pekings Liebe zu seinem Mentor zu stiirken. 
Ebenso aber beanspruchten die Chinesen in der Weltpolitik mit 
zunehmender Deutlichkeit das Recht au£ Mitbestimmung und Mit
fiihrung. Voll Skepsis, bald auch mit unmiBverstandlicher Kritik 
verfolgten sie Chruschtschows Weg zu den Gipfeln von Camp 
David (1959) und Paris (1960) und hielten im asiatischen Um
kreis - in der StraSe von Taiwan, am Himalaya - wie im Ver
hiiltnis zu den Entwicklungsliindern ihre eigene Linie. 
Die Auseinandersetzung wurde in hochst merkwiirdigen Formen 
gefiihrt, die nur aus der besonderen geistig-politischen Struktur 
des ,,Lagers" zu _verstehen sind. Nach voriibergehender Beruhi
gung zum J ahresende 1960 ( au£ der Grundlage eines fiir China im 
ganzen nicht giinstigen Kompromisses) Oammte der Streit im 
Herbst 1961 zu einer ungekannten Heftigkeit auf; die Stichwor
ter: Albanien und zweite Entstalinisierung sind allgemein ge
laufig geworden. Aber die ernste innere Krise (in erster Linie der 
Ernahrung), der die Lagergenossen ungeriihrt zusahen, zwang 
Peking im Friihjahr 1962, das Tempo wieder zu drosseln und sich 
dem von Moskau bestimmten Rhythmus erneut anzuniihern; bis 
zu diesem Punkt wird die Darstellung im sechzehnten - und letz
ten - Kapitel zu fiihren sein. 



13. Kap it e I 

NACH STALINS ZWEITEM TOD 

Die Entstalinisierung, die Anfang 1956 einsetzt, fiihrt 
zu einer Erschiitter1mg im Ostblot:k und zu einer tief
gehenden W andlung der chinesischen Politik dies em 
gegeniiber. China, das au/ "nationale Besonderheiten" 

- podzt und daher zuniichst von allen au/ Reform be
dachten Kriiflen des "Lagers" als Vorkiimpfer ihrer 
Bestrebungen betrachtet umrde, erweist sich bald als 
Hort der Reaktion wie der Gleichschaltung im Ost- ' 
block und schlie{Jlich (Dialektik der Geschichte!) als 
F aktor einer beginnenden Desintegration. 

Zu Lebzeiten Stalins war das Obergewicht der Sowjetunion, des 
Hauptgewinners im Zweiten Weltkrieg, iiber die erst allmiihlich 
auf die FiiBe kommende Chinesische Volksrepublik so iiberwiil
tigend, daB die Austragung ernster Meinungsverschiedenheiten 
undenkbar war. Die in den Jahren 1951 bis 1953 in Peking ver
iiffentlichten ersten drei Biinde der Ausgewiihlten Schriften Maos 
(sie entsprechen den Biinden I-IV der deutschen Ausgabe) stell
ten denn auch keine ideologischen Sonderpositi~nen fiir den chi
nesischen Kommuni~mus auf. 
Mit Stalins Tod erhohte sich zwar das Gewicht Chinas innerhalb 
der Allianz iiber Nacht, aber nennenswerte Styhnnungen machten 
sich zuniichst auch dann noch nicht bemerkbar. Auf der Korea
und Indochina-Konferenz im Friihsommer 1954, die von den bei
den roten GroBmiichten beschickt worden war, legte ich mir in 
Genf tiiglich die Frage vor, ob das Verhalten der sowjetischen 
Delegation unter Molotow und der chinesischen unter Tschou En
lai auf das Biindnis ein Licht werfen konnte; immer wieder habe 
ich sie auch mit den in Genf anwesenden weltpolitischen Beob
achtern durchgesprochen. Die Ausbeute war ·so gering und selbst 
dieses wenige so umstritten 1, daB es sich nicht lohnt, hiet dar
iiber noch einmal zu berichten. 
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Z um Ausgangspunkt unserer Betrach tun gen wiihlen wir daher erst 
den XX. Kongr~B der KPdSU in Moskau Anfang 1956, der die 
Entstalinisierung brachte und zur polnischen Krise wie zum Auf~ 
stand in Ungam.fiihrte, also einen gewichtigen Einschnitt in der 
Geschichte d-es Ostblocks darstellt. , GewiB hatte auch er Vor
liiuf er, den "Canossagang" Chruschtschows nach Belgrad im Friih
sommer 1955 vor allem; aber dialektisch - im Sinne echter Wech
selwirkung - wurde das Verhaltnis der beiden roten N achbarn 
erst mit dem XX. Parteitag. 

Entstalini£ierung bringt fiir Mao Vor- und Nachteile . 

Ich habe das erste Halbjahr 1956 in der Sowjetunion i erbracht 
und an anderer Stelle die Auswirkungen jenes Ereignisses ge
schildert 2, durch das der ein Vierteljahrhundert hindurch als 
MaB aller Dinge betrachtete oberste Diktator Josef Stalin plotz
lich postum seinerUnfehlbarkeit beraubt wurde. Moskau hatver
sucht, die Entstalinisierung, deren ganze Problematik erst der 
XXII. Parteitag im Herbst 1961 zeigen sollte, unter dem objek
tivierenden Stichwort "Personlichkeitskult" wieder in den Griff 
zu bekommen und ihr damit ihre gefiihrliche Sprengkraft zu neh
men. Die dazu dienende Sprachregelung enthielt der grund
legende Aufsatz der Prawda von Ende Marz 1956:3 Mit der 
Sowjetunion im besonderen wie mit dem Kommunismus im a\1-
gemeinen, so wurde dort ausgefiihrt, ist alles in bester Ord
nung; die paar Schonheitsfehler, die es eine Zeitlang gab, hatten 
nichts mit dem System zu tun, sondern ausschlieBlich mit einigen 
bedauerlichen Erscheinungen, die beim alternden Stalin infolge 
des ihm dargebrachten Personlichkeitskultes aufgetreten waren. 
Chruschtschow mochte meinen, daB damit fiir ihn die ganze Af
fiire abgemacht sei. Fiir Peking aber hatte die Entstalinisierung 
eipe ganze Reihe zusiitzlicher Aspekte. Zuniichst einen sehr per
sonlichen. Im Friihjahr 1956 glich die Stellung Maos in vieler 
Hinsicht der, welche Stalin im letzten Jahrzehnt seines Lebens 
innegehabt hatte: Sie entsprach damit dem Fiihrungsstil im gan
zen Ostblock - mit Ausnahme der Sowjetunion, die nach Stalins 
Tod noch keinen eindeutigen neuen Stil gefunden hatte. Die 
Hymnen der Lobredner. auf Mao waren nicht ganz so penetrant 
wie einst die auf Stalin, aber sie unterschieden sich von jenen 
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nur dem Grade nach, nicht im Prinzip; bereits in der Partei
Schulungskampagne der Jahre 1942-1944 hatte Mao - wie Sta
lin - fiir sich das letzte Wort in allen Fragen in Anspruch genom
meri, bis zur Kriegfiihrung oder zur Literatur.4 Chruschtschow 
konnte aus der Zertriimmerung des ,Idols Vorteile ziehen: er 
hatte den Widerstand gegen den Diktator von seiner Person weg 
und damit die W ogen des Basses gegen den to ten Tyrannen auf 
die eigenen Miihlen gelenkt, selbst aber nichts eingebiiBt, da es 
damals - nodi - keinen Personlichkeitskult zu Ehren Chru
schtschows gab;_ das Ansehen Maos, des chinesischen Gegenstiidcs 
zu Stalin, dagegen konnte nicht unberiihrt bleiben, sobald sich 
auch die KPCh zu einer entschiedenen Verdammung des Persiin
lichkeitskults entschloB. 
Andererseits bedeutete der Prestigeverlust des toten Stalin (und 
damit auch der KPdSU) automatisch einen Prestigegewinn Maos 
innerhalb der kommunistischen Welt. Ehe Chruschtschow sich in 
·dieser einen eigenen Namen erwerben wiirde, sollten noch Jahre . 
vergehen; Mao dagegen hatte schon der Tod Stalins 1953 zum 
.Kommunisten Nr. I" gemacht, und diese Stellung wurde durch 
Stalins .zweiten Tod" noch weiter gestiirkt. Dies um so mehr, als 

· zu den Fehlem, die in der .Geheimrede" Chruschtschows auf dem 
XX. Parteitag Stalin besonders angelastet wurden, ausdri.idclich 
seine Chinapolitik geziihlt worden war: 

.In unseren Beziehungen mit China ist es Stalins Mangel an Ver
trauen zu unseren chinesischen Genossen gewesen, der eine unniitige 
Verziigerung in ihrem positiven Programm hinsichtlich der Errich
tung einer volksdemokratischen Regierung und dj r Beseitigung des 
katastrophalen Regimes Tschiang Kai-sdieks und"'seiner bourgeoisen 
imperialistischen Kollaborateure zur Folge hatte." 5 

Hier war also Stalins Mitschuld an den die chinesischen Kom
munisten bedriidcenden Niederlagen ihrer Friihzeit klar ausge
sprochen, und das mtillte sie mit Genugtuung erfiillen. 
War nun Peking iiber die bevorstehende Entstalinisierung im 
voraus informiert worden? Wir wissen es nicht. Obgleich schon 
der Eriiffnungstag des Kongresses Anzeichen des Kurswechsels 
gebracht hatte, pries die vom Fi.ihrer der chinesischen Delega
tion, Tschu Te, verlesene Grtillbotschaft Maos .die Unbesiegbar
keit der von Lenin geschaffenen und von Stalin mit seinen eng-
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sten Kampfgefahrten groBgeiogenen KPdSUu.e WuBten oder 
ahnten die Chinesen also etwas von dem GroBangriff auf Stalin, 
der in der "Gehe~mredeu am 25. Februar losbrechen sollte, so be
kundet~ diese F<>rmulierung, dafi sie die Absicht nicht billigten; 
hatte Chrusch'1schow aber - was auch moglich ist - den Plan schon 
liinger gehegt und die Chinesen im unklaren gelassen, so mogen 
sie wohl verirrgert gewesen sein, daB man sie bei den Ober
legungen vor einem fiir den W eltkommunismus hochst wichtigen 
Schritt iibergangen hatte. 

Peking verhiilt sick zuruckhaltend 

Was immer sich auch zugetragen haben mag - zunachst schwieg 
Peking; auf eine nichtoffentliche Rede des Moskauer Parteichefs 
brauchte es auch nicht einzugehen. Unvermeidlich wurde eine chi
nesische Stellungnahme erst durch den Prawda-Artikel Ende Marz. 
Die Pekinger ldeologen nahmen sich eine Woche Zeit; dann 
veroffentlichten sie ein umfangreiches Dokument "Ober die histo
rische Erfahrung der Diktatur des Proletariatsu .1 Als niichstes 
erschien in Peking unter dem Titel "Sammlung kritischer Stel
lungnahmen zum Problem Stalinu eine stattliche Broschiire mit 
Aiillerungen prominenter Kommunisten in aller Welt aus den 
Monaten seit dem Moskauer Parteitags, der sechs Wochen spiiter 
eine weitere mit zusatzlichen Dokumenten folgte.e Nehmen w,i·r 
noch die zweite grundsatzliche Erklarung hinzu, die zum Jahres
ende herauskam und schon in ihrem Titel "Noch einmal iiber die 
historische Erfahrung der Diktatur des Proletariatsu 10 an die 
vom April ankniipfte, so finden wir Pekings Stellungnahme zur 
Entstalinisierung im wesentlichen abgestedtt. 
Maos Verhalten unterschied sich von den beiden bis dahin ge
machten Versuchen, die Missetaten des Stalinismus zu erkliiren: 
Chruschtschow hatte alle Schuld auf Stalin personlich geschoben, 
als ware da, niemand weiB woher, sozusagen zufallig ein Bose
wicht aufgetaucht, dessen Exzesse allenfalls noch durch Alters
erscheinungen zu erklaren waren; westliche Kritiker dagegen, 
auch die Jugoslawen, sahen die Ursachen des Stalinismus in einer 
iibermaBigen Konzentration der Macht. Peking wollte nicht den 
ersten und konnte nicht-den zweiten W eg ·gehen. So kehrte Mao 
zu einer alten Lieblingsidee zuriidt, die er neunzehn Jahre zuvor 
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schon einmal niedergeschrieben hatte (. Ober den Widerspruch", 
August 1937 11): daB niimlich das Grundgesetz der Dialektik, das 
Prinzip der Widerspriiche, keineswegs nur in der Zeit des Klas
senkampfes, sondern auch nach dem Siege der Kommunisten 
wirksam sei. 
Es bediirfte einer griindlichen, bis jetzt noch fehlenden Unter
suchung iiber die geistige Entwicklung Maos, um zu beurteilen, 
ob seine Interpretation der Dialektik ihre Ursache im Marxismus 
oder vielmehr in ·alten chinesischen Traditionen hat (wir erinnern 
uns etwa an die_ uralte Vorstellung von Yang und Yin). Au£ 
jeden Fall ist nicht zu verkennen, daB die fiihrenden chinesischen 
Marxisten in dieser Frage anders argumentieren als die Manner 
im Kreml. _ 
.Der Widerspruch ist allgemein, absolut, er existiert in alien 
Entwicklungsprozessen der Dinge und Erscheinungen, er durch
dringt alle Prozesse von Anfang bis Ende" 12, hatte Mao 1937 ge
schrieben (Hervorhebung vom Verfasser). Das ist eine klare 
Sprache, von der Mao in all den Jahren seither nicht abgewichen 
ist. Noch 1958 sagte Liu Schao-tschi auf dem Parteitag, .selbst 
zehntausend Jahre von heute" werde es .giftiges Unkraut" ge
ben13, wie er die Feinde der Kommunisten nannte. 
Die .Klassiker des. Marxismus" interessierten sich fiir das Pro
blem der Widerspriiche vor allem fiir die Zeit bis zum Siege der 
von ihnen gepredigten Revolution; ob es auch danach, unter dem 
Sozialismus oder gar l.{ommunismus, noch Widerspriiche geben 
wiirde, bekiimmerte sie wenig. Anders Stalin. Er war ein nach
revolutionarer Herrscher, und je alter er wurde, µesto weniger 
paBten ihm Widerspriiche, die ja nur Widersp/dche gegen ihn 
sein konnten. So erhielt unter ihm die Unterscheidung zwischen 
antagonistischen ( das heiBt unversiihnlichen, nur durch den Kampf 
zu liisenden) und nichtantagonistischen (auch ohne Kampf liis
baren) Widerspriichen eine besondere Bedeutung. In der Sowjet
union gebe es, so wurde nun durch seine Hofphilosophen verkiin
det, nur noch nichtantagonistische Widerspriiche; die antagonisti
schen seien nur in der kapitalistischen Gesellschaft unvermeid
lich.14 In diesem Punkt folgte ihm Chruschtschow (in einem Fern
sehinterview im Juni 1957; der entsprechende Satz wurde in der 
Prawda-Wiedergabe des Interviews unterdriickt!).15 Noch 1960 
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erkliirte ein fiihrender Sowjetphilosoph, daB "unter dem Sozia
lismus die Widerspriiche ihren antagonistischen Charakter ver
loren haben", und polemisierte mit den "Dogmatikern", die i,_m. 
Widerspruch "inimer und iiberall" die Ursache der Entwicklung 
sehen.16 Mao- dagegen sagte (schon in jener friihen Arbeit) ohne 
alle zeitliche B_egrenzung: 

.Entsprechend der konkreten Entwicklung der Erscheinungen ent
wickeln sich manche urspriinglich nichtantagonistische Widerspriiche 
zu antagonistischen, manche urspriinglich antagonistische Wider
s_priiche dagegen zu nichtantagonistischen." 17 

Diese These hat Mao zwanzig Jahre spater in seiner schon mehr
fach erwahnten • Widerspruchsrede" 18 erneut aufgegriffen; auch 
nach dem Siege der Kommunisten konnten in China antagonisti
sche Widerspriiche "im Volk" (gemeint ist, wie der Zusammen
hang ergibt: zwischen Partei und Volk) entstehen; dies habe 
das ungarische Beispiel gezeigt. 
Wenn einer, wie Chruschtschow, die Miiglichkeit antagonistischer 
Widerspriiche nach der Verwirklichung des Sozialismus leugnet, 
dann bleibt ihm in der Tat keine andere Wahl: er muB Stalin 
als einen persiinlichen Sonderfall darstellen, womit er im Grunde 
nichts am Stalinismus erklart hat. Die Chinesen dagegen konn
ten ohne Verrenkungen den Stalinismus in den Rahmen ihrer 
Widerspruchslehre einbauen. Es sei naiv, zu meinen, sagten sie in 
jener ersten Erklarung zur Entstalinisierung, daB es in einer so
zialistischen Gesellschaft keine Widerspriiche mehr giibe; diese 
wiirden "zu allenZeiten" auftreten, und zwar nicht nur unter dem 
Sozialismus, sondern .sogar wenn eine kommunistische Gesell
schaft besteht" .19 Daher gebe es keinerlei Grund zu besonderer 
Aufregung. 
V &n der olympischen Hiihe dieser Theorie blickte Mao vermut
lich mit nicht gerade schmeichelhaften Gedanken auf seinen Kol
legen im Kreml herab, der sich - und den Kommunismus in aller 
Welt - durch die hemdsarmelige Art seines Angriffs gegen Sta
lin in eine heikle Lage gebracht hatte. Oberdies, so lieB Mao (in 
der zweiten Erklarung iiber die Diktatur des Proletariats) sagen, 
seien Stalins Fehler im•Vergleich zu seinen Leistungen zweit
rangig gewesen. Kritik an Stalin also in gewissen Grenzen - gut 
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und schon; aber es sei "au.Eerst falsch", die Bedeutung d·er Fuhrer 
zu leugnen. Der Stalinismus sei trotz seinen Fehlern doch in er
ster Linie Marxismus-Leninismus. Dieser Meinung schloB sich 
Chruschtschow An.fang 1957 auf einem Empfang in der Moskauer 
chinesischen Botschaft an; der Name Stalin, sagte er, "ist fiir uns 
alle untrennbar ~it dem Marxism us-Leninism us verbunden" .20 

Die Einheitsfront schien wiederhergestellt.21 

Eine Nutzanwendµng auf China fand sich in der chinesischen 
Presse natiirlich nicht. Sofern man aber im eigenen Lande Ver
stoBe gegen die von Chruschtschow propagierte (wenn auch nur 
mit MaB praktizierte!) "Kollektivfiihrung" offentlich riigte, meinte 
man die kleinen Funktionare, etwa den Parteisekretar eines Muk
dener Transfotmatorenwerkes, der seine Leute zwang, allem zu
zustimmen;·was ihm in den Kopf kam.22 

Eine Blamage blieb den Chinesen erspart: In der Sowjetunion 
muBten im Zuge der Entstalinisierung Tausende von Betrieben, 
Kolchosen, StraBen, Stadtbezirken, Berggipfeln, Schulen, Biblio
theken, sogar eine Reihe von Stadten (Stalingrad!) ihre Namen 
wedtseln. In China hat es - bis jetzt - keine nach Mao benann
ten Orte oder Institutionen gegeben. 

Chinas Mao- und Stalin-Kult bleibt 
lmmerhin wurde auch der Mao-Kult damals etwas eingeschriinkt: 
Vergleicht man zum Beispiel die Parteisatzungen voil 1945 und 
1956, so findet man im ··zweiten Absatz des Vorworts ("Allge
meines Programm") in der Fassung von 1945 zweimal den Na
Jnen Marx' und je einmal den Lenins und Maos; aijfder entspre
dtenden Stelle der Fassung vom September 1956 fehlt der Name 
Maos, wiihrend Marx und Lenin -je siebenmal beschworen wer
den.23 Aber das war nicht von !anger Dauer; ab 1957 hat der 
Mao-Kult neue Bliiten hervorgebradtt. Sdton auf den ersten Blick 
wurde der Besucher Chinas durdt die ungeziihlten groBen und 
kleinen Mao-Bilder an den Stalinismus erinnert. Auch im gespro
chenen und geschriebenen Wort nahm die Liebedienerei "stali
nistische" Formen an. Wie einstStalin wurde auch Mao hiiufig ~it 
der Sonne verglichen 24 ; die Ara Maos, so hieB es, sei "der Him
mel auf Erden" 25, und im Herbst 1959 stand in einem Lied iiber 
ihn der hymnische Vers: 
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Zehntausende Liede'r reichen nicht, ihn zu preisen. 
Auch wenn man Baume als Pinsel niihme, 
Den Himmel als Sdtreibpapier, 
Den Ozean als Tusche -
Vieles miiGte [iiber Mao] ungeschrieben bleiben.26 

"Maos Gedank.en" waren es· vor allem, die ununterbrodien zitiert 
und in den Himmel gehoben :wurden. 1960 £and sidi in einem 
einzigen Aufsatz der fiihrenden kommunistischen Jugendzeit

-sdirift der Ausdrudc "Maos Gedanken" (mandimal audi "Maos 
Sdiriften") 6lmal! 27 Wahrlidi, wie in Stalins besten Tagen. 
Auch die Distanzierung von Stalin nadi dem XX. Parteitag 
handhabte man in China vorsichtiger als in der U dSSR. Die Sta
linbilder verschwanden nie ganz; wiihrend bei den Staatsfeier
tagen in Moskau seit 1956 keine Portriits des toten Diktators 
mehr an prominenter Stelle zu sehen waren, schmiidcten in Pe
king Riesenbilder von Marx, Engels, Lenin und Stalin nodi bis 
zum Mai 1962 den Paradeplatz vor dem Tor des Himmlischen 
Friedens. Relativ bald begann man, wieder Stalin zu zitieren.28 

Bestand der - unbebilderte - Gedenkartikel der Prawda zum 
aditzigsten Geburtstag Stalins (1959) fast nur aus Kritik, so wa
ren in dem Aufsatz der Pekinger Volkszeitung, den ein Portriit 
Stalins schmiickte, nur wenige kritische Bemerkungen enthalten.29 

Noch im Sommer 1961 verweigerte der rotchinesische Delegier,te 
bei den Moskauer Filmfestspielen seine Stimme einem zum gro
Ben Preis vorgeschlagenen Sowjetfilm mit antistalinistischer Ten
denz und gab sie statt <lessen einem nichtkommunistisdien Film 
aus ltalien.80 

Die diinesisdie Ausgabe der Werke Stalins ist in Peking audi 
weiterhin nidit anders angekiindigt worden als eine Marx-, 
Lenin- oder eine Mao-Ausgabe; in der Sowjetunion dagegen 
hat man die Veroffentlichung der Gesammelten W erke nadi Sta
lins Tod mit dem nur bis 1934 reidienden Band XIII eingestellt. 
Bis in die jiingste Zeit wurde also in China Stalin - nicht jedoch 
Chruschtschow! - zu den "Klassikern des Marxismus" gerechnct 
und sein Werk den Parteigenossen zum Studium empfohlen.81 

Aber aus Gespriichen mit jungen Chinesen - daheimgebliebenen 
und geflohenen - babe ich den Eindrudc gewonnen, daB die Ent
stalinisierung auf sie iihnlidi, wenn audi nidit ganz so stark, des-
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organisierend gewirkt hat wie auf ihre russischen Altersgenossen. 
Ein junger Chinese, vor seiner Flucht Student in Peking, erziihlte 
mir spiiter, er babe nach dem XX. Parteitag alles iiber Stalin 
gelesen; was er in die Finger bekommen konnte (darunter die 
beiden oben erwiihnten Dokumentensammlungen), um sich mit 
dem ihn erregenden Phiinomen der Verdammung des Vergi:itter
ten auseinanderzusetzen; die Entstalinisierung babe nicht un
wesentlich zum Verlust seiner Illusionen iiber den Kommunismus 
beigetragen. 

Slalins dritter Tod 

In Voller Deutlichkeit aber zeigte sich erst wiihrend des XXII. Par
teitages in Moskau, wie weit die beiden roten Bundesgenossen 
in der Beurteilung Stalins auseinandergingen. Bereits in seiner 
ersten Rede am 17. Oktober 1961, dem Tage der Eroffnung, hatte 
Chruschtschow eine neue Kampagne der Entstalinisierung einge
leitet, die in den folgenden Tagen mit zunehmender Lautstiirke 
weitergefiihrt wurde. Aber noch am 21. Oktober - und zwar um 
2.10 Uhr nachmittags, wie die Pekinger Volkszeitung in einem 
mit fetter Oberschrift versehenen Bericht aus Moskau verkiin
dete 32 - hat Tschou En-lai demonstrativ Kranze vor den glaser
nen Siirgen Lenins und Stalins niedergelegt, den fiir Stalin mit 
einer Schleife, welche die (in der Zeitung gleichfalls durch Fett
druck hervorgehobene) lnschrift trug: "J. W. Stalin, dem groBen 
Marxisten-Leninisten" - nur wenige Tage bevor Stalins Leich
nam auf Chruschtschows Befehl im Morgengrauen aus dem Mau
soleum geschafft und Stalins Name iiber dessen Eingang entfernt 
Wurde. Als dies geschah, befand sich Tschou, de dem KongreB 
vorzeitig den Riidcen gekehrt hatte, bereits wieder in China: (Die 
Sowjetpresse motivierte seine iiberstiirzte Abreise reichlich ge
quiilt mit der "bevorstehenden" Tagung des Nationalen Volks
kongresses in Peking3s; diese hat aber erst im April des folgen
den Jahres stattgefunden!) Sogar zum 44. Jahrestag der russi
schen Revolution im November 1961 lobte das Pekinger Partei
blatt_ Stalin fiir seine Leistungen beim Aufbau der Sowjetunion 
zu emem "miichtigen sozialistischen Staat" 34, und noch nach
?riidclicher bekannte sich <las von China protegierte Albanien bei 
Jeder Gelegenheit zu dem toten Diktator. 
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Kuhler Blick auf Polens Fruhling im Okt.ober 

Die dramatisd1en. Auswirkungen der Entstalinisierung, wie des 
XX. Parteitages _iiberhaupt, auf die osteuropaischen Satelliten 
sind noch in lebhafter Erinnerung. Uber die Einstellung Pekings 
zu den Ereignissen in Polen und Ungarn ist sehr vieles, darunter 
Falsches geschrieben worden, nicht zuletzt darum auch Falsches, 
weil die Polen· ihre eigenen, aus Wunschdenken geborenen An
sichten unter die Leute zu bringen verstanden. Es ist daher not
wendig, zuniichst einmal den Tatsachen nachzugehen. 

·Pekings Reaktion auf den Posener Aufstand vom 28. Juni 1956 
geht allein schon aus den Uberschriften hervor, mit denen die 
chinesischen Agenturmeldungen aus Warschau versehen wurden: 
NACH AUFRUHR IN POZNAN ORDNUNG WIEDER HERGE
STELLT. WARSCHAUER ARBEITER VERURTEILEN PROVO
KATEURE. POZNANS SABOTEURE VERURTEIL T. POZNAN 
KEHRT ZUM NORMALEN LEBEN ZUROCK. POLEN ENTRO
STET OBER POZNAN-PROVOKA TION.M 
So also lauteten die spontanen Urteile; und noch zwei Wochen 
spiiter schrieb die Pekinger Volkszeitung in einem abschlieBenden 
Kommentar, es stehe nun "endgiiltig" fest, daB der Aufruhr von 
nimperialistischenGeheimagenten" inszeniertworden sei. In dem
selben Aufsatz klang aber schon eine Note an, die wahrend der 
folgenden Monate immerwieder mitschwingen sollte: der Posener 
Aufstand sei moglich gewesen, weil in der Versorgung der Bevol
kerung "gewisse Schwierigkeiten" bestanden und die ortlichen Or
gane "gewisse Fehler" begangen hatten.s&Auch hier nahmen die chi
nesischen lnterpreten ihre Zuflucht zu Maos Widerspruchslehre. 
Peking hat also einerseits den Aufstand ohne spiirbares Zogern 
ebenso verurteilt wie die damalige (noch stalinistische) Regierung 
in Warschau und wie die Moskauer Fiihrung; von irgendeiner 
SJ[mpathie fiir die Manner, die an dem Aufstand beteiligt waren 
und dabei ihr Leben lieBen, war nichts zu sehen. Andererseits 
aber fragte man sich in Peking (wie schon in Warschau) nach 
einigem Nachdenken offenbar <loch, ob auBer der allzu simplen 
Agententheorie nicht auch noch andere Hintergriinde in Erwa
gung zu ziehen seien. Dasselbe Bild in Moskau : FEINDLICHE 
PROVOKATION EINER IMPERIALISTISCHEN AGENTUR IN 
POZNAN war der Prawda-Bericht · iiber den Vorfall iiber-

416 



schrieben 37- aber ~uch in Moskau gab m an zu, daB er im Zu
sammenha~g stand mit "wirtschaftlichen Schwier:igkeiten und 
Mangeln in einigen Betrieben Poznans" . Moskau und Peking 
waren sich also einig. 
Wir erinnern uns, daB 1956 in China die Hundert Blumen zu 
bliihen begonnen- hatten und Mao dama.ls vermutlich der Mei
nung war, er hibe praktisch das ganze Volk hinter sich und 
konne es sich daher erlauben, die Ziigel etwas zu lockern. In Pe
king dachte man s_ich also wohl im Sommer 1956 : Wenn die Leute 
in Warschau etwas verniinftiger vorgingen, wie wir das in Pe
king tun, dann miiBte es doch moglich sein, auch in Polen eine 
Atmosphare zu schaffen, die Aufstande ausschlieBt. -Viellei_cht 
sagte man dies auch dem damaligen Chef der KP Polens Ochab, 
der sich im September 1956 aus AnlaB des VIII. Parteitags der 
KPCh in Peking aufhielt, und das mag zu den in jenem Herbst 
und noch lange danach in Polen - und im Westen - kursierenden 
Geriichten gefiihrt haben, wonach Peking den Polen gegen Mos
kau den Riicken gesteift hatte. Aber selbst wenn Peking die Po
len, wie diese einem amerikanischen Korrespondenten berichteten, 
ermuntert hab~n sollte, "ihren eigenen Sozialismus zu entwik
keln, wie es die Jugoslawen getan haben" 38, so hat es damit 
sicher nicht gemeint, wie es manche Polen (und viele Jugoslawen, 
auch Ungarn) heraushoren wollten, Polen moge sich nach dem 
Muster Titos von Moskau lossagen. 
Ober die Vorgange wahrend Polens "Fruhling im Oktober" hat 
das chinesische Publikum wenig, iiber ihre erregende Dramatik 
gar nichts erfahren. In seiner Presse, vor allem in einem langen 
Bericht ~er Volk_szeitung aus Wa~schau 39, fand effe ein vorsichtig
sympath1sches Bild Gomulkas, w1e es wohl dem damaligen Ur
teil der Pekinger Parteifiihrung entsprach. Mao engagierte sich 
nicht, aber es ist anzunehmen, daB er lieber einen populiiren 
Kommunisten (wie es Gomulka war) als einen unpopularen an 
der Spitze Polens sehen wollte - vorausgesetzt natiirlich daB er 
treu zum "sozialistischen Lager" hielt; und das glaubte 'man im 
Falle Gomulkas erwarten zu konnen, mit Recht, wie sich gezeigt 
hat. Als dann die Krise mit dem AbschluB der sowjetisch-polni
schen Verhandlungen endlich beigelegt war, lid~ Peking einen 
deutlichen Seufzer der Erleichterung horen.40 
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lnzwischen war die ungarische -Tragi:idie abgerollt. Die im We
sten (und in Osteuropa) immer wieder aufgetauchte Version, Pe
king habe den ungarischen Aufstand anders - und ;war positiver. 
- beurteilt als Mol.<au, findet in den Tatsachen keine Stiitze. Ver
gleicht man Tag fiir Tag die sowjetischen (TASS) und die chine
sischen (NCNA) Agenturbetichte und Zeitungen (und beriick~ 
sichtigt dabei den sechsstiindigen Zeitunterschied zwischen den 
beiden Hauptstadten), so ergibt sich dieses Bild: 

Einer Meinung iiber Ungarn 

Die ungarischen Ereignisse waren mit der Massendemonstration 
vom 23. Oktober in ihr akutes Stadium eingetreten. Die ersten 
Meldungen aus Budapest - die russischen wie die chinesischen -
waren vage und kurz. Etwas ausfiihrlicher berichteten TASS am 
25. und NCNA am 26. Oktober: Im Schatten einer geordneten 
und friedlichen Demonstration sei es zu einem Aufruhr von Kon
terrevolutionaren gekommen, <loch sei Ungarn unter der Fiih
rung des neuernannten Ministerprasidenten Nagy bereits wieder 
auf dem Wege zu normalen Verhaltnissen. Zweifel an Nagy 
tauchten zum erstenmal in einer T ASS-Meldung vom 28. Okto
ber auf, als er nicht mehr Genosse genannt wurde. Aber Moskau 
blieb vorsichtig und versah die Berichte aus Budapest mit neutra
len Oberschriften wie "Die Lage in Ungarn". Noch am 31. be- . 
zeichnete TASS die Regierung Nagy als "Koalition demokrati
scher Kriifte". Ahnliche Zuriickhaltung iibten die Chinesen. 
Am I. November proklamierte Nagy Ungarns Neutralitiit und 
<lessen Austritt aus dem Warschauer Pakt. NCNA berichtete 
dariiber am 2. November und sprach dabei zum erstenmal vom 
"Verrat der nationalen lnteressen Ungarns <lurch die Regierung 
Nagy". Am 4. November wurde Nagy von der Pekinger Volks
zdtung mit Tschiang Kai-schek verglichen - das Schlimmste, was 
chinesische Kommunisten iiber einen Politiker sagen ki:innen. Der 
am gleichen Tag in der Prawda veriiffentlichte Leitartikel dage
gen brach noch nicht den Stab iiber Nagy und teilte den Austritt 
Ungarns aus dem Warschauer Pakt nur indirekt mit. Ziem
lich iibereinstimmende Berichte der Presseagenturen beider Staa
ten meldeten am 4. November (fiir die Zeitungen des folgenden 
Tages) den Einsatz der Sowjetarmee, die Zerschlagung der Nagy-
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Regierung und deren Ablosung durch das Regime · Kadar. Am 
5. November erschien die Pekinger Volkszeitung mit der Ober
schrift : LASST UNS DEN GROSSEN SIEG DES UNGARISCHEN 
V0LKES FEIERN, und der Leitartikel der Prawda hieB: DAS 
WERKTKTIGE UNGARISCHE VOLK VERTEIDIGT SEINE S0-
ZIALISTISCHEN °ERRUNGENSCHAFTEN. 
Die Obereinstimmung der Meinungen wurde in Moskau auch 
dadurch unterstrichen, daB in der Prawda vom 5. und 6. Novem
ber jeweils die Leitartikel der Volkszeitung vom Vortage ab
gedruckt wurden. -
Nennenswerte Unterschiede in der Auffassung sind also nicht 
zu erkennen. Keinesfalls kann man von einer freundlicheren 
Haltung der Rotchinesen gegeniiber den Freiheitskampfem spre
chen, eher vom Gegenteil; sie waren die ersten, die - Tage vor 
den Russen - die Regierung Nagy des Verrats beschuldigt batten. 
Man hat geradezu den Eindruck, daB sich das entferntere und 
weniger direkt beteiligte Peking rascher sammelte und vom Schock 
der Hiobsbotschaften aus Budapest erholte als Moskau. Schon 
am 6. November bot Peking der Regierung Kadar Hilfe im Wert 
von dreiBig Millionen Rubel an; und wiihrend sich die Prawda 
erst am 23. November zu einer ausfiihrlichen Analyse der unga
rischen Ereignisse aufraffte, brachte die Volkszeitung bereits zwei 
Wochen friiher, am 10. November, einen groBen zusammenfas
senden Artikel mit folgendem Gedankengang: 
Unter der Herrschaft Rakosis sei es in Ungam zu schweren Ver
letzungen der "sozialistischen Gesetzlichkeit" gekommen; zahl
_reiche unschuldige und anstiindige Arbeiter und Pa,rteimitglieder 
seien verfolgt, eingesperrt, sogar hingerichtet worden. Auch habe 
-die damalige Regierung den [spiiter in noch viel extremerer 
Weise von Peking selbst gemachten] Fehler einer allzu forcierten 
Industrialisierung bei gleichzeitiger Vernachliissigung der Land
wirtschaft begangen; Partei und Regierung batten sich nicht ge
niigend um die Lebensbedingungen des Volkes gekiimmert. Es 
sei zu Meinungsverschiedenheiten mit der Sowjetunion gekom
men. Weiter hieB es wortlich: 

Nach dem XX. Parteitag verlangte das ungarische Volk die Aus
weitung der Demokratie, die weitere Verbesserung seiner Lebens
bedingungen und, auf der Grundlage der Gleichheit, die Regulie-
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rung der Beziehungen zwischen Ungaro und anderen sozialistischen 
Landero ... Die damaligen Partei- und Regierungsstellen benah
men :i_ich biirokratisch und zeigten sich unentschlossen und langsa!!} 
in der Berichtigung ihrer Fehler. Dies weckte eine noch groBere 
Unzufrieden1ieit unter den Massen. Nach der rapiden Entwicklung 
der demokratisc:hen Bewegung in Polen begann das ungarisc:he Volle 
sc:hlieBlic:h am 23. Oktober eine groBangelegte Massenbewegung. Die 
friedliche Massendemonstration wurde sc:hnell von den Konterrevo
lutionaren ausgeniitzt." 

Nach dem Abzug der Sowjettruppen, fuhr die Volkszeitung fort, 
habe sich die Regierung Nagy als unfiihig erwiesen, die Rebel
lion zu brechen; sie habe Verhandlungen mit den Rebellen auf
genommen und am I. November den Austritt aus dem War
schauer Pakt verkiindet. Am 4. November habe das Volk das 
wahre · W esen des Aufstandes erkannt; es sei eine Gegenregie
rung unter Kadar entstanden, die mit der gerechten Unterstiit
zung der Sowjetarmee der Rebellion ein Ende bereitete. 
Peking wollte also mit Nagy in dem Augenblick nichts mehr zu 
tun haben, da er den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt 
erkliirte. Seit es den rotchinesischen Staat gab, war Mao stets fiir 
die Einheit des Blockes eingetreten, auch wenn dessen Fiihrung 
in Moskau lag. Zweifel, ob diese Einheit ihm wirklich hoher 
stand als alles andere, sollten erst vier Jahre spiiter auftauchen. 

Zum ersten Male seit Dsdiingis Khan 

Im Januar 1957 unternahm Tschou En-lai (.auf Einladung der 
Sowjetregierung", wie Peking ausdriicklich vermerkte 41 ) eine 
denkwiirdige Reise nach Moskau und weiter nach Polen und 
Ungarn - denkwiirdig, weil hier zum erstenmal in der Geschichte 
ein chinesischer Politiker zwischen europiiischen Staaten vermit
telte und damit zum erstenmal seit den Tagen des Mongolen
sturmes Ostasien auf dem Boden Europas in Erscheinung trat. 
Fiirdie freiheitlich gesinntenKrii~e in Polen und Ungarn brachte 
der Besuch des Chinesen eine bittere Enttauschung. Bis zuletzt 
batten sie gehofft, China, der groBe Nachbar ihres groBen Nach
barn Sow jetunion, werde ihnen gegen diesen zur Seite stehen. Aber 
statt ihnen den Riicken iu stiirken, erkliirte Tschou den Polen 
und Ungarn in verbindlichen und zugleich eiskalten Worten, sie 
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miiBten sich eben mit Moskau vertragen; die Einheit ·"des von 
der Sowjetunion gefiihrten sozialistischen Lagers" sei unter allen 
Umstiinden zu erhalten.«2 
Tschou scheint sich durchaus wohlgefiihlt zu haben in seiner Rolle 
als Vermittler uncl Schulmeister; nach allen Seiten teilte er Zen
suren aus: die schlechteste Note erhielten die "Imperialisten und 
Konterrevolutionare"; danach kam das Regime Rakosi; und auch 
Moskau muBte sich kritische Betnerkungen anhoren. ("Es gab 
Fehler in den Be~iehungen zwischen den sozialistischen Liin
dern ... "«s) 
Trotz dem enttiiuschenden Verlauf des Besuches Tschou En-lais 
beharrten die Polen ziih auf ihren Illusionen iiberChina. Noch im 
Sommer 1957- sagte mir ihr Botschafter in Peking, sein Land 
rechne best-immt mit dem bevorstehenden Besuch Maas, und er 
lieB sich davon auch nicht abbringen, als ich zu bedenken gab, 
daB keine einzige iiffentliche chinesische Erkliirung vorlag, in der 
eine solche Reise zugesagt worden ware. Nachdem die polnische 
Krise beigelegt war, hiitte Moskau einen Besuch Maos bei den 
Polen sicher nicht gem gesehen, da dadurch deren Hoffnungen 
auf chinesische Unterstiitzung ihres Wunsches nach groBerer Un
abhiingigkeit von Moskau neue Nahrung erhalten hiitten. Wel
chen Grund aber sollte Mao haben, ohne irgendeinen. Vorteil fiir 
sich die Russen zu iirgern? Nicht ein.mal im AnschluB an seinen 
Aufenthalt in Moskau im November 1957 unternahm er einen 
Abstecher nach W arschau. 
Als einige Monate spiiter die ungarische Regierung Nagy hin

. richtete, dem man im November I 956 freies Gelffe t zugesichert 
hatte, um ihn aus seiner Zufluchtsstiitte in der Jugoslawischen 

· Botschaft herauszulocken, da rief diese Nachricht in weiten Teilen 
der Weit Emporung und Trauer hervor - auch bei vielen Men
schen hinter dem Eisernen Vorhang. Moskau verzichtete auf 
einen eigenen Kommentar und begniigte sich mit der Wiedergabe 
der ungarischen Verlautbarung.44 Nur in einem Land besaB 
man den infamen Zynismus, die Meldung dieses Justizmordes 
als "erfreuliche Nachricht" zu bezeichnen 45 - im kommunistischen 
China. Von den Hoffnungen der Osteuropiier auf das "liberale" 
China war nun nichts mehr iibrig geblieben.46 Ein iihnlicher Um
schwung findet sich auch im Verhiiltnis Maos zu Tito. 
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Durch das ~garische Drama wurde auch das Verhiiltnis des Ost
blocks zum 1948-halb ausgestoBenen, halb ausgebrochenen Jugo
slawien emeut zur Diskussion gestellt. Denn wie immer er spa.tei
taktieren mochte, sein anfiingliches W ohlgefallen an der Ober
nahme mancher seiner Parolen in Ungaro hatte Tito nicht verbergen 
kiinnen. Wiirde Peking auch ihm gegeniiber weiterhin all en Kurven 
der Moskauer Generallinie folgen, wie es das bisher getan hatte? 

Tito ::- gut, bose, gut, bose . . . 

Jahre hindurch hatten die chinesischen Kommunisten Josip Tito 
und seine Partisanen als wackere Kampfgenossen angesehen und 
anerkannt. Aber am 27. Juni 1948 hatte das Kominform Tito 
in Acht und Bann getan; obgleich die chinesischen Kommunisten 
sich damals auf dem Hohepunkt des Biirgerkriegs befanden und, 
sollte man meinen, geniigend andere Sorgen hatten, fanden sie 
Zeit, den KominformbeschluB bereits am 15. Juli gutzuheiBen.47 

Trotzdem hat Jugoslawien im folgenden Jahre als einer der 
ersten Staaten die Chinesische Volksrepublik am vierten Tage 
ihres Bestehens anerkannt. Peking ignorierte dies vollig und wei
gerte sich beharrlich, mit dem verfemten Lande diplomatische 
Beziehungen aufzunehmen. Erst als sich nach Stalins Tod Mos
kaus Haltung gegeniiber Tito milderte, begann auch Peking, 
seine Einstellung zu revidieren. Im Juni 1955, einige Wochen 
nach Chruschtschows Aussohnung mit Tito, wurden Botschafter 
ausgetauscht; China schickte einen Vizeaufienminister nach Bel
grad, und Jugoslawien entsandte - in der Person von Vladimir 
Popovic - einen seiner besten Diplomaten nach Peking. In einer 
Botschaft an Moskaus Parteitag Anfang 1956 lobte Mao an 
zweiter Stelle unter den aufienpolitischen Erfolgen der KPdSU 
die Normalisierung ihrer Beziehungen zu Jugoslawien 48, und 
in der ersten Erklarung "Ober die Erfahrung der Diktatur des 
Proletariats" wurde Stalins "falsche EntschlieBung iiber die jugo
slawische Frage" vom Jahre 1948 geriigt.49 Die Reise Titos in die 
Sowjetunion im Sommer 1956 kommentierte man in Peking 
sehr freundlich50, auch bescheinigte man Jugoslawien ausdriicklich 
den "sozialistischen Charakter seines Staats- und Gesellschafts
systems" .51 Wahrend der Ereignisse in Polen und Ungaro erhob 
Peking keine Vorwiirfe gegen die Jugoslawen. 

422 



Am 16. November veroffentlichte Belgrad eine . .fiinf Tage zu
vor von Tito in Pola gehaltene Rede.52 Zwar hatte dieser im 
weiteren Verlauf des ungarischen Freiheitskampfes vor seiner 
eigenen Courage Angst bekommen, was ihn in Pola veranlaBte, 
Vorwiirfe gegen Nagy zu erheben, Kadar zu loben und die mili
tiirische Intervention der Sowjets in Ungarn zu verteidigen; <loch 
beharrte er auf den grundsiitzlichen Positionen <lessen, was man 
Titoismus nennt, einschlieB!ich der Arbeiterriite, wie auch auf 
seinen Angriffe'n gegen den Stalinismus. Die Pola-Rede wurde 
alsbald zur Zielscheibe erbitterter Kritik in den sowjetischen 53 

und zahlreichen anderen kommunistischen Bliittern der Welt. 
Aber ehe die Pekinger Volkszeitung auf die Pola-Rede einging 54, 

verstrich ein voller Monat. Es geschah dann zwar in auffallender 
Aufmachung und auf der ersten Seite, aber kommentarlos, in 
Form eines Berichtes iiber die Rede mit anschlieBender Wieder
gabe des Echos, welches sie bei fiihrenden Kommunisten des 
Auslands gefunden hatte. Tags darauf wurde die ganze Pola
Rede veroffentlicht, wieder ohne Kommentar. Auch der groBere 
Teil der Rede des ldeologen Titos, Kardelj, vom 7. Dezember, 
die auf der Linie der Pola-Rede lag, wurde in Peking kommen
tarlos abgedruckt.55 Die Jugoslawen waren iiber diese ihnen 
gewiihrte Aufmerksamkeit hoch erfreut und glaubten, darin eine 
grundsiitzliche Ubereinstimmung mit Peking sehen zu konnen. 
In der Tat lieB sich die Skepsis der Chinesen .gegeniiber den 
Reden Titos und Kardeljs zuniichst nur indirekt aus der von 
ihnen getroffenen Auswahl der ausliindischen KP-Stimmen her
auslesen, die - mit Ausnahme der italienisch~~ und polnischen 
Kommunisten - die Haltung der Jugoslawen v!s'rwiegend kritisch 
beurteilten. .. 
DaB Peking die Reden der beiden Jugoslawen groB herausstellte, 
aber keine Stellung bezog, zeigte seine Unsicherheit. Erst an
derthalb Monate nach der Pola-Rede tat es seine Meinung kund, 
und zwar im Teil II jener zweiten Erkliirung iiber die Diktatur 
des Proletariats. Sie war im ganzen negativ, aber nicht feind
selig; Tito und Kardelj wurden als .Genossen" tituliert, denen 
man briiderlichen Rat erteile, und der Hauptvorwurf gegen sie 
hieB, sie hiitten iiber das Ziel hinausgeschossen, was immerhin 
bedeuten wiirde, daB sie nicht in der falschen Richtung schossen; 
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es wurde den Jugoslawen .auch zugestanden, cl.ill sie .unter 
schwierigen· UII\standen wertvolle Anstrengungen zur Bewah-
rung des Sozialis_mus gemacht haben" .56 · 

Die "Widerspru·chsrede" Maos im Februar 1957 konnte denJugo
slawen mit Recht als weithin auf ihrer Linie liegend erscheinen 
(wenngleich es dort zum erstenmal hieB, der Revisionismus sei 
gefahrlicher als der Dogmatismus). Ende Juli auBerte sich der 
jugoslawische Botschafter Popovic, als ich . ihn in Peking be
suchte, optimistisch iiber die Beziehungen seines Landes zu China, 
wenn er auch sein Unbehagen iiber den wiisten Kampf gegen die 
zu Giftpflanzen erklarten Hundert Blumen nicht verbarg. Bis 
tief in den Herbst hinein blieben die Beziehungen normal: 
Der September war dank den Besuchen des Vizepriisidenten Ju
goslawiens Vukmanovic-Tempo und einer Gruppe jugoslawischer 
Abgeordneter in China geradezu ein Monat der Freundschaft 
zwischen beiden Staaten; als die deutsche Bundesregierung die Be
ziehungen zu Tito abbrach, stand Peking stramm auf dessen 
Seite57, und noch am I. November 1957, wenige Stunden vor 
seinem Abflug nach Moskau, ratifizierte Mao Tse-tung ein Kul
turabkommen mit Belgrad.58 lnzwischen hatten sich auch die Be
ziehungen Chruschtschows zu Tito erneut verbessert; sie stan
den im Zeichen eines neuen Burgfriedens, den die beiden auf 
einem Treffen in Rumiinien Anfang August geschlossen hat
ten.59 
Erst das Novemberkonzil der Kommunisten brachte die Wen
dung. Was sich damals in Moskau hinter den Kulissen zutrug, 
isl im einzelnen nicht bekannt. Chruschtschow und Mao hatten 
vermutlich gleichermaBen im Sinn, den unbequemen AuBenseiter 
endlich an die Leine zu legen; wenn sich die Haupter der kom
munistischen Parteien zur Feier des vierzigsten Jahrestags der 
bolschewistischen Revolution in Moskau versammelten, sollte 
Tito zusammen mit allen anderen eine Erklarung unterzeichnen, 
die ihn vor aller Welt an den Ost block biinde. Doch Tito erfuhr 
rechtzeitig von diesem Plan. Er kam nicht; er babe, so lieB er 
hoflich melden, den HexenschuB. Seine Abwesenheit wurde iibel 
vermerkt und trug wohl dazu bei, daB in der Erkliirung der 
Kommunistenfiihrer der Revisionismus vor dem Dogmatismus als 
Hauptgefahr innerhalb der kommunistischen Weltbewegung be-

424 



zeichnet wurde.so Titos Vertreter weigerten sich, die_ Erklarung 
zu unterzeichnen; so wurde es eine Erklarung lediglich der zwiilf 
Vollmitglieder des Ostblodcs. 

· · · Und ganz base 

Aber noch geschah nach auBen nichts Dramatisches; einige Tage 
nach der Riickkehr aus Moskau setzte Mao seinen Namen unter 
ein Telegramm an Tito, das diesem und dem jugoslawischen 
Volk zum Nationalfeiertag gratulierte, "neue Erfolge beim Auf
bau des Sozialismus" wiinschte und die wachsende Freundschaft 
zwischen den bei-den Viilkern pries.61 

Tito, der wieder Bewegungsfreiheit verspiirte, entschlo.B sich ·nun 
zu einem S.diritt, der von seinem Selbstbewu.Btsein zeugte: Im 
Marz 1958 versandte er an die Fuhrer aller KPs den umfang
reichen Entwurf seines neuen Parteiprogramms. Dabei forderte 
er die Kollegen auf, dieses Dokument zu studieren, ihm ihre even
tuellen Anregungen zuzuleiten und sich am 22. April 1958 in der 
slowenischen Stadt Laibach auf dem ParteikongreB der jugo
slawischen Kommunisten einzufinden, wo das Dokument dis
kutiert werden sollte. 
Dieses Parteiprogramm ist eine Art von neuem Kommunisti
schen Manifest, in dem das, was man gewiihnlich als Titoismus 
bezeichnet, zusammengefa.Bt und nicht our vom Stalinismus, son
dern auch vom Bolschewismus Chruschtschowscher Pragung ab
gehoben wird.62 Chruschtschow und Mao dachten natiirlich so 
Wenig daran, die Einl~dung nach Laibach anzunehmen, wie einst 
Papst Leo X. eine Reise nach Wittenberg zum Disput mit Martin 
Lut_her in Erwagung gezogen hat. Die KPs untferlie.Ben - ver
mutlich auf Weisung aus Moskau - die Entsendung von Ver
tretern auf den Laibacher KongreB, und auch die zunachst an
wesenden diplomatischen Vertreter der Ostblockstaaten insze
nierten am zweiten Tag einen dramatischen Auszug aus der Kon
gre.Bhalle. 
Den scharfsten offentlichen Angriff aber fiihrten die Chinesen _ 
als erste - am 5. Mai 1958 in einem Leitartikel zu Marx' 140. Ge
burtstag, der, unter volliger Preisgabe der von ihnen seit zwei 
J~hren vertretenen Meinung, in der Feststellung kulminierte, 
die (stalinistische) Kominform-Resolution gegen Tito vom 
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Juni 1948 sei richtig gewesen.63 Denselben Gedanken enthielt 
die SchluBresolution des (Zwischen-) Kongresses der KPCh vom 
23. Ma_i, die sich fast ausschlieBlic:h mit Jugos1awien befaBte. 
Weitere Angriffe folgten, vor allem in der seit dem 1. Juni vfer
zehntagig erscheinenden Zeitschrift Hung-tschi (Rote Fahne) 64, 

die zum wichtigsten Sprachrohr der KPCh in ideologischen Fra
gen wurde (ein Gegenstiick zu der Moskauer Zeitschrift Kom
munist, vormals Bolschewik) und hauptsachlich als Kampfblatt 
gegen den ,,Revisionismus" client. Ein Leitartikel der Volkszei
tung, der Pekings Genugtuung iiber die Hinrichtung Nagys aus
driickte, enthielt auch den deutlich auf Tito gemiinzten Satz: ,,So 
geht es denen, die mit den lmperialisten kollaborieren." 65 Der 
Kampf Pekings gegen den ,,Judas Tito" war in vollem Gange. 
Anders Moskau; nun waren es die Russen, die mit radikalen Ent
schliissen zogerten. Wahrend sich die Chinesen von der Versen
dung des jugoslawischen Programmentwurfs bis zum Beginn 
ihrer Offensive am 5. Mai, mit Ausnahme einer kurzen Notiz66, 

in ein nichts Gutes verheiBendes Schweigen gehiillt hatten, wurde 
den Jugoslawen von Moskau noch Mitte April zugestanden, daB 
sie ,,den Sozialismus aufbauen" 67, und die sowjetische Kritik am 
Programmentwurf als eine ,,kameradschaftliche" bezeichnet.68 In 
der Sowjetpresse wurde der neue Konflikt erst deutlich sichtbar, 
als die Prawda den bitterbosen Artikel der Volkszeitung v,om 
5. Mai abdruckte 69 und drei Tage spater eine eigene scharfe Kri
tik an Tito veroffentlichte.70 Am 27. Mai stopple Chruschtschow 
die feierlich versprochenen Aufbaukredite an Jugoslawien; Ul
bricht rief ,,lch auch!" und tat desgleichen. Und am 3. }uni setzte 
sich Chruschtschow in einer Rede in Sofia auch selbst mit Tito 
auseinander.11 
Vergleicht man die antititoistischen AuBerungen der beiden 
roten GroBmachte, so findet man, dafi die russischen durchweg 
um etlic:he Nuancen gemafiigter waren und meist wie ein Echo 
auf die Ausbriic:he der Chinesen wirkten. Moskau hat sic:h seit der 
Aussohnung von 1955 zwar immer wieder mit Belgrad gestritten, 
aber es hat - gewitzt durc:h die Erfahrungen der Jahre nach 
1948 - die Tiire nach Belgrad wenigstens einen Spalt breit offen
gelassen, wahrend Pek1ng sie in den Wochen nach dem Laibacher 
Kongrefi mit lautem Knall zuschlug.72 
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Kein Wunder, daB ich die Jugoslawen, als ich <;inige Wochen 
spater Belgrad besuchte, voll Enttauschung und Verbitterung iiber 
Peking antraf; ich horte den von ihnen einige Jahre zuvor auf 
die Sowjetunion angewandten Witz - jetzt mit Spitze gegen 
China: es gebe · drei Arten widernatiirlicher Liebe - zwisdien 
Mannern, zwischen Frauen und zur Chinesischen Volksrepublik. 
Ein weiter Weg seit jenen Bliitentraumen jugoslawisch-chinesi
scher Freundschaft im Friihjahr und Sommer 1956! 

Da waren's nur noch elf ·-

Auf dieser Position eines schroffen Antirevisionismus 'ist Peking 
seither geblieben, und nicht nur im Verhaltnis zu Tito, das von 
anhaltender, ... erbitterter Feindschaft bestimmt war; sie zeigte sich 
ebenso in .der heftigen Reaktion auf alle Anzeichen eines sowje
tischen Revisionismus (vor allem, wie wir sehen werden, im 
Jahre 1960) und schlieBlich in der grotesk anmutenden Freund
schaft mit Albanien, dem primitivsten aller Blockgenossen, die 
wiihrend des XXII. Parteitags und danach in einer demonstrativen 
gegenseitigen Beweihriiucherung ihren vorliiufigen Hiihepunkt 
erlebte. Der chinesische Leser muBte geradezu denken, es gebe 
neben China nur noch ein wahrhaft marxistisch-leninistisches 
Land, ein Land von weltpolitischem Rang - Albanien geheiBen. 
Peking fand wochenlang fast taglich neue Griinde zum Preise 
der albanischen Genossen, und wahrend die Ereignisse in der 
Sowjetunion, einschlieBlich des Parteitags, jeweils mit ein paar 
Zeilen abgetan wurden, verherrlichte zum Beispiel die Peking 
Review in einer einzigen Ausgabe Albanien r,lleich in drei 
Veriiffentlichungen: DIE GLORREICHE ALBA~ISCHE ARBEI
TERPARTEI [d. h. KP]. GRUSSBOTSCHAFT [an das ZK der Al
banischen Arbeiterpartei]. IN EINEM LAND VON HELDEN. HE
ROISCHES ALBANIEN SCHREITET VORWARTS.73 Durchweg 
wurde Albanien als Hort der Reinheit des Marxismus/Leninis
mus gepriesen und die "militante Freundschaft" Chinas mit ihm 
als unzerbrechlich bezeichnet. 
Nun hatte die Pekinger Fiihrung fiir Albanien schon seit einigen 
Jahren auf der Grundlage des gemeinsamen "kompromiBlosen 
Kampfes gegen den modemen Revisionismus, insbesondere Ju
goslawiens, und gegen alle anti-marxistischen Erscheinungen" 14 
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eine besondere Vorliebe entwidl:elt und diesem Land einen un
verhaltnis~a:Big breiten Raum in ihrer Presse eingeraumt 75

, ihm 
auch trotz der sehr schlechten eigenen Ernahru~slage mehrf~ch 
grii:Bere Wirtscliaftshilfe gewahrt, vor allem Anfang 1961 eme 
Anleihe im - W erte einer halben Milliarde Rubel. Aber einen 
offenen antisowjetischen Charakter erhielten diese Sympathie
kundgebungen erst von dem Augenblidl: an, da Enver Hodscha 
und seine Genossen in Tirana Chruschtschow mit Ausdriidl:en 
wie Revisionist, Antimarxist, Spalter, Verschworer, Verleumder, 
Usurpator, schmutziger Liigner zu traktieren begannen und denso
wjetischen U-Boot-Stiitzpunkt schlossen, wahrend Moskau sich mit 
Kosenamen wie Miirder, Heuchler, Dogmatiker revanchierte, die 
Abreise der russischen und iibrigen osteuropaischen Spezialisten 
aus Albani en anordnete, seinen Botschafter aus Tirana abberief und 
den albanischen zum Verlassen der Sowjetunion veranla:Bte.70 

Bei jeder Gelegenheit zahlte Peking nachdriidl:lich die zwolf 
Mitgliedstaaten des sozialistischen Lagers auf, wobei Albanien 
nach der alphabetischen Reihenfolge ganz vome, die Sowjet
union dagegen weit hinten rangierte 77, wahrend der von Alba
nien Tag fiir Tag publizistisch geohrfeigte Chruschtschow nur 
noch deren elf zu zahlen vermochte. Dies alles war zwar interes
sant und zum Teil hiichst komisch, aber es war im Grunde nicht 
neu, sondern nur die extreme Konsequenz einer Entwickl~ng, 
deren U rsachen wir uns nunmehr zuwenden. 

Wendung Pekings um 180 Grad? 

Die Jugoslawienpolitik Pekings bietet seit Stalins zweitem Tod 
den deutlichsten Gradmesser fiir die au:Berordentliche Wandlung, 
die dort vor sich gegangen war. Mao, der im Friihjahr 1956 das 
Bliihen der Hundert Blumen proklamiert hatte, der dann die 

~Hoffnung der Liberalen und Revisionisten in Polen und Un
garn gewesen war, der - wie wir gleich sehen werden - noch zu 
J ahresende vor dem Dogmatism us als Hauptgefahr gewarnt und 
bald darauf (in der "Widerspruchsrede") sein Volk zu frei
miitiger Kritik aufgerufen hatte - dieser Mao war es, der sich im 
November 1957 als der orthodoxeste unter den in Moskau Ver
sammelten erwies, wo er die Bezeichnung des Revisionismus -
also der gro:Bziigigen Auslegung des Dogmas - als Hauptge-
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fahr durchsetzte, und der im Friihsommer 1958 Tito zum Ver
rater und Judas stempelte. Innerhalb kurzer Zeit hatte das rote 
China die Entwicklung, welche die Sowjetunion von Stalin zu 
Chruschtsdiow zuriickgelegt hatte, in umgekehrter Riditung und 
ohne Wechsel in der Fiihrungsspitze durdilaufen. 
Aber war Pekii;igs Wandlung wirklich so groB? Das Pr.oblein der 
inneren Gestaltung des . Lagers" hatte und hat fiir China zwei 
Aspekte: einer betrifft seine eigene Stellung zum Ostblock, der 
zweite die der iibrigen Mitgliedstaaten zu diesem. Was den er
sten Aspekt angeht, so hat sich an Chinas Driingen auf gri:iBere 
eigene Selbstiiridigkeit (Stichwort: .Beriicksichtigung der natio
nalen Besonderhei ten", also im Grunde eine "revisionistische" 
Parole) nidits geandert, es ist im Laufe der Jahre nur nodi star
ker geworden. Und audi der zweite Gesiditspunkt (Stidiwort: 
.Einheit des sozialistischen Lagers" , das heiBt, das Drangen auf 
dogmatische Gleichschaltung), der zum ersten im Widerspruch 
steht, ist immer vorhanden gewesen. Der logische Widerspruch 
zwischen beiden li:ist sich fiir China dadurch auf, daB es bei den 
.nationalen Besonderheiten" in erster Linie an sich selbst, bei 
der .Einheit des Lagers" aber vor allem an die Gleichschaltung 
der anderen Ostblockstaaten denkt. 
Die Wandlung des Jahres 1957 besteht also nur darin, daB die 
Chinesen damals die Briidiigkeit des Ostblocks erkannten und 
gleidizeitig (aus Grunden, auf die im Detail das folgende Kapi
tel eingeht; Stichwort: .GroBer Sprung") immer groBeren Wert 
auf Lagerdisziplin (fiir die anderen, versteht sich!) legten. Erst 
als sich ihr Streit mit Moskau, vor allem seit 1959, ernstlich zu
spitzte, begann dieser Konflikt ihre ganze ,\,,;,ifmerksamkeit in 
:Anspruch zu nehmen und sogar die Sorge um die Lagereinheit 
m den Hintergrund zu driingen, wie sich am Beispiel des Falles 
Albanien gezeigt hat. Betrachten wir nun die beiden Aspekte im 
Verhalten Pekings zum Ostblock noch etwas genauer . 

• Nationale Besonderheiten" 

Das Verhaltnis des eigenen Kommunismus zu Moskau hat Mao 
und se'.ne Freunde nach den bitteren Erfahrungen der zwanziger 
Jahre 1mmer wieder beschiiftigt. Bereits im Oktober 1938 hatte 
Mao in einem Referat vor dem ZK erkliirt, es gelte .die mar-

429 



xistisch-leI}inistische Theorie au£ die konkreten Bedingungen 
Chinas anzuwenden.1s Diesen Gedanken hat er seither immer 
wieder ausgesprochen.79 "Verbindung der allgemeinen W~hi-
heiten des Maixismus/Leninismus mit der konkreten Praxis der 
chinesischer"i Revolution" - so hie:B die St~ndardformel, auf die 
Mao und mit ihm samtlithe chinesischen Kommunisten ihr Ver
haltnis zum · Dogma und damit auch zu Moskau brachten. Sie 
wurde tausendfach wiederholt, und Tschen Po-ta, einer der fiih
renden Parteiideologen, hat ihre Verwirklichung als die eigent
liche Leistung Maos bezeichnet.80 

Maos Schulungskampagne wahrend der Jahre 1942-44 in Yenan 
war zum groBen Teil cben diesem Ziel gewidmet; Mao warnte 
davor, nur die klassischen Schriften des Marxismus als Dogmen 
anzusehen; man miisse sie mit den Notwendigkeiten Chinas in 
Einklang bringen. Um die iibermaBige Ausrichtung - vor allem 
der lntellektuellen - auf die westlichen Meister zu iiberwinden, 
wurde <las Marx-Lenin-lnstitut zu Y enan symbolisch nach dem 
revolutionaren Dichter in Lu-Hsiin-Akademie umgetauft.81 

Auf dem XX. Parteitag hatte Chruschtschow die Chinesische 
Volksrepublik fiir ihre Originalitat beim Aufbau des Sozialismus 
ausdriidclich gelobt und allen Parteifiihrungen des Ostblodcs zu
gestanden, daB sie "unter Beriicksichtigung der Eigenarten und 
Besonderheiten" ihrer Lander den Sozialismus aufbauen.82 . Pe
king nutzte dies, um seinen Anspruch auf Beriicksichtigung der -
so hie:B ja der Fachausdrudc - "nationalen Besonderheiten" zu 
festigen. Schon in der ersten der beiden Erklarungen "Ober die 
historische Erfahrung der Diktatur des Proletariats" hatte es ge
gen Stalin den Vorwurf erhoben, der ihm vor seiner Verdam
mung nie offentlich gemacht worden war: Er habe die Selbstan
digkeit und Gleichberechtigung anderer kommunistischer Parteien 

'"nicht beachtet. Befriedigt nahm man zur Kenntnis, wie Mikojan 
als Leiter der Moskauer Delegation auf dem VIII. Parteitag der 
KPCh -im September 1956 in Peking den Chinesen das Recht auf 
ein gewisses MaB an Eigenstandigkeit einraumte und manche 
ihrer von der sowjetischen Praxis abweichenden MaBnahmen (wie 
ihre Methode der Umwandlung der Privatwirtschaft) sowie den 
"gro:Ben Beitrag zur Theorie des Marxismus-Leninismus" insbe
sondere durch den "hervorragenden Marxisten-Leninisten, den 

430 



Genossen Mao Tse-tung", ausdriicklich lobte.83 Etwa gleichzeitig 
bescheinigte ein Leitartikel der Prawda den Chinesen·"eine schop
ferisdie Einstellung zur revolutioniiren Theorie, wie diese in der 
konkreten Situation Chinas anwendbar ist".84 Und wenige Wo
chen spiiter pries Chruschtschow 

"die Weisheit der chinesischen Genossen, die schiipferisch und iiber
aus originell, unter Beriicksichtigung der besonderen Bedingungen 
ihres Landes, die Frage der Methoden des Aufbaus des Sozialis
mus losen und dadurch viele Schwierigkeiten iiberwinden." 85 

Neue Formel: Freundsdzaflsverband 

Vermutlich ware es bei dieser fiir beide Teile befriedigenden 
Sprachregelung geblieben, wiiren nicht die polnischen und unga
rischen Ereignisse dazwischengekommen. Diese gaben der Dis
kussion · iiber die "nationalen Besonderheiten" auf dem Wege 
zum Kommunismus eine neue Schiirfe und Aktualitiit. Die Chine
sen lieBen sich die Chance nicht entgehen, Moskau auf eine stiir
kere Beriicksichtigung ihrer Eigenstandigkeit, ihrer "nationalen 
Besonderheiten", festzunageln. Dazu eignete sich im besonderen 
MaBe ein Dokument, das von Moskau im ersten Schreck iiber 
Polen und Ungarn veroffentlicht wurde und fiir <lessen Bezie
hungen zu China wichtiger werden sollte als fiir die zu den ost
europiiischen "Volksdemokratien": die sogenannte "Erkliirung 
vom 30. Oktober 1956".so 

Auf der Suche nach einer Formel fiir sein Verhiiltnis zu den ost
europaischen Mitgliedern des Ostblocks, die diese Staaten zufrie
denstellen und zugleich seine eigene Machtposition einigermaBen 
intakt halten sollte, fand der Kreml den Auscbfuck Sodrushestwo 
(wiirtlich Ko-Freundschaft, wie Sosuschtschestwowanije = Ko
~xistenz), etwa mit Freundschaftsverband zu iibersetzen, im Eng
lischen gewohnlich mit Commonwealth wiedergegeben. Der Be
griff "Sodrushestwo der sozialistischen Lander" war zwar schon 
ein Jahr zuvor aufgetaucht 87, aber seine Definition wurde erst in 
der Erkliirung vom 30. Oktober gegeben: viillige Gleichberechti
gung, Respekt vor territorialer Unverletzlichkeit, nationaler Un
~bhiingigkeit und Souveriinitiit, gegenseitige Nichteinmischung in 
innere Angelegenheiten und Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Wirtschaft, Politikund Kultur.ss 
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Man mtill wohl annehmen, daB Moskau dieses Dokument noch 
vor der Veriiffentlichung den Chinesen zugiinglich machte. Denn 
bereits zwei Tage spiiter druckte Peking einen ausfiihrlicben 
Kommentar, in- dem es die Erkliirung der Sowjets lobte, nicht 
ohne durchbiicken zu !assen, daB deren "GroBmachtchauvinismus" 
mehr als einll!al der Einheit des Ost blocks Schad en zugefiigt ha:tte. 
Die Prawda brachte die chine.sische Deklaration schon am folgen
den Tag.s9 
Seither hat Peking das Dokument vom 30. Oktober oft erwiihnt 
und die Einhaltung. der dort iibernommenen Vorsiitze gefordert, 
etwa in dem Sinne, in dem dies die Volkszeitung in der zweiten 
Novemberhiilfte 1956 getan hatte: 

.Audi nadtdem die Grundsiitze [vom 30. Oktober] aufgestellt sind, 
verhindern sie nicht Fehler, welche diese Grundsiitze verletzen und 
wie sie sich in der Vergangenheit ereigneten, in der Gegenwart er
eignen und vielleicht sogar in der Zukunft ereignen werden .. . 
Wenn sich die griiBeren Nationen in den kiinftigen Beziehungen 
zwischen sozialistischen Liindem mehr bemiihen wiirden, den GroB
machtchauvinismus zu vermeiden (das ist die Hauptsache) und die 
kleineren Nationen den' Fehler des Nationalismus (das ist auch 
wichtig), so wiirden Freundschaft und Solidaritiit auf der Grund
lage der Gleichheit ohne Zweifel gefestigt werden und weiter wach
sen ... Das ungarisdte Volk kann nun sehen, daB die Sowjetpolitik 
gegeniiber den Volksdemokratien wahrhaft cine Politik der Gleich
heit, Freundschaft und gegenseitigen Hilfe ist, nicht der Eroberung, 
Aggression und Pliinderung. • •0 

Ein starkes Stiick, diese Andeutung, jemand hiitte das sowjetische 
Vorgehen in Osteuropa seit dem Zweiten Weltkrieg als "Erobe
rung, Aggression und Pliinderung" ansehen konnen! 
Unter dem durchsichtigen Vorwand, auch sich selbst vor GroB
machtchauvinismus zu warnen, haben die Chinesen den Sowjets 
.: vermutlich mit Gentili - die Leviten gelesen. Sie kritisierten 
Volker, die, "auch wenn sie zufiillig kommunistisch sind", nur in 
ihrer eigenen GroBmadit, nidit aber in anderen Volkern etwas 
Gutes sehen: 

.Sie entwickeln einen Superioritii.tskomplex und mochten immer ihr 
eigenes lnteresse iib«;r das anderer Nationen stellen. Stets denken 
sic, daB andere Volker sie verehren miissen; nie fii.llt es ihnen ein, 
ihrerseits andere Volker als Gleichberechtigte zu behandeln." 91 
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Die bereits erwahnte _ zweite - Erklarung iiber <lie Diktatur des 
Proletariats, am Vorabend der Reise Tschous nach Moskau, War
schau und Budapest veroffentlicht, konnte auf dieser Grundlage 
in ihrem Teil III die Grenzpflocke, innerhalb derer sich der 
chinesische Kommunismus bewegen durfte, weiter als zuvor ab
stecken. Dies g~~chah in Form einer Auseinandersetzung mit Dog
matismus und Revisionismus, zwei Begriffen, die in der Geschichte 
des Kommunismus schon seit langem von Bedeutung waren und 
vor allem in de·r ideologischen Diskussion zwischen Peking und 
Moskau eine Rolle spielen sollten, wobei sie freilich im Laufe der 
Zeit ihren Sinn veranderten. 

Dogmatismus - zuniichst fiir Peking noch die gro/Jere G efahr 

Als Dogmatismus (auch Doktrinarismus oder Sektierertum) bat
ten die Chinesen die Zumutung bekampft, das marxistisch-leni
nistische Dogma in allzu enger Anlehnung an das sowjetische 
Vorbild unter gleichzeitiger Unterdriickung ihrer eigenen "natio
nalen Besonderheiten" auslegen zu miissen. Unter Revisionismus 
andererseits verstanden sie eine Oberbetonung der "nationalen 
Besonderheiten", wie sie bei manchen Kommunisten Osteuropas 
anzutreffen war und die Einheit und Starke des Ostblocks ge
fiihrden muBte. In den ersten Jahren ihrer Existenz erschien den 
chinesischen Kommunisten der Dogmatismus als die groBere Ge
f ahr, denn es warder Dogmatismus eines Stalin, der ihnen Jahr
zehnte hindurch Schaden zugefiigt, und der Dogmatismus eines 
Rakosi, der den Aufstand Ungarns verursacht hatte. 
Wo freilich die Grenze zwischen den (guten) n;>tionalen Beson
derheiten und dem (bosen) Revisionismus lag, cfas zu entscheiden 
behielt sich Peking selbst vor . . Vielleicht konnte man die Praxis 
Maos, vor allem Jugoslawien gegeniiber, in Abwandlung des klas
sischen Quod licet Jovi noil licet bovi, so formulieren : Was wir 
Chinesen uns an nationalen Besonderheiten herausnehmen kon
nen, diirfen andere noch lange nicht. Im Grunde wollten die Chi
nesen, bei formaler Anerkennung der Fiihrungsrolle Moskaus, 
einen weitgehenden Spielraum fiir sich, wiinschten also im Ost
block eine Struktur, die monozentrisch erschien - als besaBe er 
nur das Zentrum Moskau-, in Wirklichkeit aber bizentrisch war, 
mit Peking als zweitem Zentrum. Was Peking weder damals noch 
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zu irgendeinem anderen Zeitpunkt wiinschte, war ein Polyzen
trismus; wie ihn · der italienische Kommunistenfiihrer Togliatti seit 
demJuni 1956 gelegentlic:h propagierte 92 und heiite mit erneu!em 
Nac:hdruck yert~itt, wenn auc:h mit dem neuen Fachausdruck,, Viel
zahl von Leitungszentren" 93, der freilich dasselbe bedeutet. 
Noch bis zur.Jahreswende 1956/57 batten die Chinesen den Dog
matismus als groBere Gefahr bezeichnet. Man sieht geradezu 
den gereckten Zeigefinger und spurt, wie gut es den Verfassern 
jener zweiten Erkliirung ,, Ober die historische Erfahrung der Dik
tatur des Proletariats" tat, lange zuriickgestauten Dampf abzulas
sen, wenn man dort Siitze wie diese liest, die in Peking, kiimen 
sie aus Titos Munde, heute als krasser Revisionismus gebrand
markt wiirden: 

. Die gesamte, auch die grundlegende Erfahrung der Sowjetunion 
ist mit gewissen nationalen Besonderheiten verbunden·; andere Lan
der miissen sie nicht mechanisch kopieren . . . Sie enthalt auch die 
Erfahrung von Fehlern und MiBerfolgen. Die gesamte Erfahrung -
der Erfolge wie auch der MiBerfolge - ist ein unbezahlbarer Schatz 
fiir die, die sie klug studieren, da sie uns helfen kann, Umwege zu 
vermeiden und geringeren Schaden zu lei den. W enn man aber um
gekehrt diese Erfahrung wahllos kopiert, so kann sogar die Erfah
rung der Sowjeterfolge, gar nicht zu reden von der Erfahrung der 
SowjetmiBerfolge, andere Lander zu MiBerfolgen fiihren. 
Die chinesischen Dogmatiker [hier meint Mao seine friihen Gegner] 
haben von 1931 bis 1934 die Besonderheiten Chinas geleugnet und 
die Erfahrung der russischen Revolution kopiert; das Ergebnis war, 
daB die revolutionaren Krafte in unserem Land eine schwere Nie
derlage erlitten. Diese Niederlage diente unserer Partei als groBe 
Lehre. In der Periode zwischen der erweiterten Politbiiro-Sitzung in 
Tsunyi von 1935 [wo Mao zum Parteichef gewiihlt wurde] bis zum 
VII . ParteikongreB von 1945 hat unsere Partei mit dem Dogma
tismus, der solchen Schaden gestiftet hatte, SchluE gemacht; sie hat 
alle Parteimitglieder, auch solche, die Fehler begangen hatten, ge
eint, die Krafte des Volkes geweckt und auf c;l,iese Weise den re
volutionaren Sieg errungen. H a tten wir anders gehandelt, so ware 
der Sieg unmoglich gewesen. Jetzt, da wir den Dogmatismus iiber
wunden haben [ das heiBt, da die chinesischen Kommunisten sclbst 
alle Entscheidungen fallen] , macht unsere Partei dank dem Stu
dium der Erfahrung der Sowjetunion und anderer briiderlicher Lan
der verhiiltnismaBig wenig Fehler." e4 
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•Mit der Sowjetunion an der Spitze" 

Aber dabei, beim negativen Ziel einer fortschreitenden Eman
zipation, blieb Peking nicht stehen. Durch die Ereignisse des 
Jahres 1956 war Mao eine Sonderstellung im Ostbloc:k, eine ge
wichtige Juniorpartnerschaft zugefallen; er war nunmehr mitver
antwortlich fiir die Politik des .sozialistischen Lagers" und wollte 
sie Moskau nicht liinger allein iiberlassen. Auch beim Kopf en von 
Disteln konnte er sich nicht mehr auf den eigenen Garten be
schriinken. 
Nach auBen allerdings blieb es noch liingere Zeit bei der alten 
Standardformel vom .sozialistischen Lager mit der Sowjetunion 
an der Spitze", die in China bereits vor der Griindung der Volks
republik yerwendet worden war, so zum Beispiel in der ZK
Resolution vom Marz 1949 95, und danach ganz obligatorisch 
wurde. Im Februar 1955 wurde sie durch Molotow zur allgemei
nen Oberraschung folgendermaBen ausgeweitet: .Das Weltlager 
des Sozialismus und der Demokratie mit der Sowjetunion - oder 
richtiger gesagt: mit derSowjetunion und derChinesischen Volks~ 
republik - an der Spitze. " 96 Hat damit der schlaue alte Stalinist, 
der sicher schon damals - kurz vor dem von ihm scharf abgelehn
ten Canossa-Gang Chruschtschows zu Tito - am neuen BoB man
ches auszusetzen hatte, bei Mao als dem kiinftigen Retter und Er
neuerer des Stalinismus im Ostbloc:k AnschluB gesucht? Zuzu
trauen ware es ihm. Aber Mao hat den ihm zugespielten Ball 
nicht aufgenommen. 
Auch in dem entsch~idenden Jahr 1957 tat Mao dies nicht; denn 
inzwischen hatten sich die chinesischen Kommunisten - iihnlich 
wie Stalin Ende der zwanziger Jahre - entsalilossen, unter fast 
iibermenschlicher Anstrengung gewaltige Leistungen in ihrem 
Lande zu erzwingen. Die damit verbundenen Veriinderungen der 
sozialen Struktur, ja der gesamten Geisteshaltung, die man 
plante, waren so groB, daB sie sich, wenn iiberhaupt, nur unter 
iiu£erstem Druck herbeifiihren lieBen. In einem solchen Zeit
punkt hatte Mao im eigenen Lande fiir eine Diskussion iiber 
. ve~schiedene Wege zum Sozialismus" so wenig Sinn wie einst 
Stalm. Nach dem Motto: Ein Volk, Ein Staat, Ein Fiihrer Eine 
I~eologie! sollten die Chinesen, ohne nach rechts oder li~ks zu 
hlicken, durch den EngpaB der Blitzindustrialisierung und GroB-
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kollektivierung hindurchgefagt werden. Und nicht nur in China, 
nein, im gesamten Lager muBte eiserne Geschlos§enheit herrsche.n, 
wenn-China de.n - wie sich bald zeigen sollte: lebensgefiihrlimen 
- "GroBen..Sprung" wagen wiirde. In jedem, der Seitenspriinge 
unternahm (wie Tito), muEte Peking nun den Feind sehen. 
Also blieb es weiter bei der traditionellen Verbeugung vor· der 
an der Spitze marschierenden Sowjetunion. In den beiden Erkla
rungen von 1956 iiber die Diktatur des Proletariats wurde die 
Rolle der Sowj etunion als Zentrum der kommunistischen Welt
bewegung anerkannt. Auf der Moskauer Kommunistenkonferenz 
vom November 1957 wurde die Sonderstellung der Sowjetunion 
innerhalb des Lagers in dem von den Vertretern der zwolf KPs 
des Ostblocks unterzeichneten Dokument verankert.97 Mao hat 
damals in Moskau die Griinde dafiir auf eine einfache Formel 
gebracht; in einer Rede vor chinesischen Studenten in der Mos
kauer Universitiit sagte er: 

"Das sozialistische Lager muB einen Fiihrer haben, und dieser Fiih
rer ist die Sowjetunion. Unter den kommunistischen und Arbeiter
parteien aller Lander muB es ebenfalls einen Fiihrer geben, und 
dieser Fiihrer ist die KPdSU." 98 

Man wird bezweifeln konnen, ob diese aus reinen ZweckmaBig
keitsgriinden abgeleitete Anerkennung des Vorrangs Moskaus 
dem Kreml besonders angenehm im Ohr klang; er wollte seinen 
Fiihrungsanspruch fester begriinden. So schrieb etwa Andrejew, 
der Vorsitzende der Gesellschaft fiir sowjetisch-chinesische Freund
schaft, zum zehnten Jahrestag der Chinesischen Volksrepublik 
folgende Siitze: 

"Die unglaublichen Qualen, Priifungen und Schwierigkeiten, welche 
das Sowjetvolk jahrzehntelang bei Aufbau und Verteidigung des 
ersten sozialistischen Staates der Welt ertrug, und das von ihm im 
Biirger- und im Vaterliindischen Krieg im ObermaB vergossene Blut 
haben reichlich Frucht getragen und tun es auch heute noch in den 
Siegen, welche alle Brudervolker errangen, uiid im Marsch aller 
sozialistischen Lander in gemeinsamer Front zum Kommunismus." 99 

Die Konsequenzen, die sich aus diesem Fiihrungsanspruch erga
ben, wollte Moskau freilich nicht tragen. Am 6. Oktober 1959 
hatte der damalige US-AuBenminister Herter auf einer Presse
konferenz erkliirt: Wenn sich die Sowjetunion als Fuhrer des 
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Ostblocks bezeichnen lasse, dann sei sie fiir d;i._s, was dort ge
schehe, verantwortlich - auch fiir das aggressive Verhalten Pe
kings. Es dauerte zweieinhalb Wochen, ehe dem sonst schlagferti
gen· Chruschtschow eine Antwort einfiel, und diese war wenig 
iiberzeugend. Die Volksrepublik China, sagte er entriistet, sei 
eine GroBmacht, die keines Vormundes bediirfe.109 

Das Ende einer Standardformel 

Sehr viel liinger sollte Chruschtschow diese Biirde des roten Man
nes nicht mehr . .zu tragen haben. Als ein Jahr spiiter auf der Mos
kauer Konferenz der einundachtzig kommunistischen Parteien 
nach wochenlangen Miihen eine Deklaration zustande kam, fehlte 
in dieser die Formel vom .sozialistischen Lager mit der Sowjet
union an der Spitze".1°1 Und so wie drei Jahre zuvor Mao vor 
den chinesischen Studenten in Moskau jene Formel erkliirt hatte, 
so fand der diesmalige Leiter der chinesischen Delegation, Liu 
Schao-tschi, bereits vierundzwanzig Stunden nach der Veroffent
lichung der Deklaration vor zwolftausend Russen im Moskauer 
Lenin-Stadion eine neue Formulierung, die mit aller Deutlichkeit 
die Kriifteverschiebung im Ostblock zum Ausdruck brachte: . Die 
KPCh und die KPdSU [in dieser Reihenfolge] sind die beiden 
groBten Parteien in der intemationalen kommunistischen Bewe
gung; China und die Sowjetunion sind die beiden groBten Lan
der im sozialistischen Lager. " 102 

Was sich hinter den Kulissen abgespielt hatte, ehe die bisher un
umgiingliche Formel .mit der Sowjetunion an der Spitze" in der 
Versenkung verschwand, wissen wir nicht. W ~ kennen nur die 
Version Chruschtschows, der einige W ochen spgter in einer Rede 
kundtat, es sei die Sowjetdelegation gewesen, welche die Strei
chung der Formel gefordert hatte; diese entspreche erstens nicht 
den Tatsachen, da ja die Sowjetunion den anderen Mitglied
staaten des Lagers keine Direktiven erteile, und verursache zwei
tens nichts als Schwierigkeiten.tos 
Welcher Art diese Schwierigkeiten waren, erkliirte der Kremlherr 
nicht. Vielleicht dachte er an Mr. Herters unbequeme These, oder 
hatten die chinesischen Genossen gegen die weitere Verwendung 
der Formel opponiert, da sie so offenkundig im Widerspruch 
stand zu der vehementen Kritik, welche Peking in jenem Jahr 
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(dariiber wir.d im letzten Kapitel noch zu sprechen sein) an den 
ideologischen Positionen Moskaus iibte? 
Man wird sich jedoch fragen miissen, ob Moskau cfurch die Strej- · 
chung der Formel wirklich etwas eingebiiEt hat, ob es nicht viel
mehr dem listenreichen Chruschtschow gelungen war, einerseits 
Ballast abzuw~rfen (niimlich die in der alten Formel enthaltene 
Verantwortung fiir die Taten des Lagers) und andererseits doch 
die Bestiitigung der fiihrenden Stellung Moskaus zu erreichen. 
Jn der Deklaration von 1960 findet sich niimlich die Feststellung, 
die KPdSU sei ,,die allgemein anerkannte Avantgarde der kom
munistischen W eltbewegung". Moskau · hatte also den Anspruch 
auf eine organisatorisch fixierte Spitzenstellung im Lager, der 
ihm Arger eingetragen hatte, aufgegeben, sich aber den ideologi
schen Anspruch auf Fiihrung auch in der Deklaration von 1960 
von allen kommunistischen Parteien bestiitigen lassen. Das Wort 
A vantgarde hat im kommunistischen Sprachgebrauch von alters 
her nicht nur den Sinn des Vora1:1smarschierens, sondern des Fiih
rens (,,die Partei als Avantgarde des Proletariats"). 
Aber ist diese neue Formel noch von effektiver Bedeutung? In 
Peking machte man von ihr wenig Gebrauch. In der Resolution, 
die das chinesische ZK einige W ochen spiiter iiber die Moskauer 
Deklaration faEte, fand sie sich zwar nocb.104 Aber danach 
tauchte sie kaum noch auf. 
DaE man aus der Erfahrung der groEen Sow jetunion lernen miisse, 
hatte ebenfalls zu den Standardwendungen in China gehort; 
Mao gebrauchte sie 105 ebenso wie Liu Schao-tschi 106, Tschou En
lai107 oder der letzte Parteiredner auf dem Lande. In der jiing
sten Zeit aber sind diese Verbeugungen des Schiilers vor dem 
Lehrer immer seltener geworden. In den Festreden und Gliick
wiinschen, die im Spiitherbst 1961 ausgetauscht wurden, fehlten 
si'e ganz.1os 
Diese Entwicklung war schlecht fiir die Festigkeit des Lagers. 
Aber Pekings Zorn auf Moskau war mittlerweile so stark, daE 
es im Kampf um die Durchsetzung seiner eigenen Linie sogar 
die Einheit des Ostblocks aufs Spiel setzte - ausgerechnet zu 
eiaer Zeit, da sich seine Chance, diese Aufsiissigkeit durchzuhal
ten, durch MiBernten uftd schwere wirtschaftliche Krisen vermin
dert hatte. 



14. Kapitcl 

KURZWEG ZUM KOMMUNISMUS? 

Pekings erster Versuch, den .eigenen Weg" ideologisch 
als den Gro/Jen Sprnng zu proklamieren und alsbald 
auch, mit dem ungeheuerlichen Experiment der Volks
kommunen, zu praktizieren, fiihrt 1958 zum ersten 
schweren Konflikt mit Moskau. Der dadurch aufgeris
sene Graben wird im Laufe des folgenden Jah_res 
durch das Einlenken der Chinesen, in geringerem 
Ma{Je auch der Russen, vorliiufig iiberbriickt. Aber der 
Zwist ist so wenig vergessen wie der berilhmte erste 
Streit in einer Ehe. 

I. DER CHINESISCHE SPUTNIK 

Welcher Sputnik hat die Weltpolitik mehr beeinflufit, der rus
sische oder der chinesische? 
Wie ein Historiker in zwanzig oder dreifiig Jahren diese Frage 
beantworten wird, vermag heute niemand zu sagen. Aus der heu
tigen Sidit sdieint mir der diinesisdie .Sputnik" ~ so hiefi niim
lidi die erste Volkskommune, die im April 1958 entstand - dem 
russischen, also der ersten W eltraumrakete vom Oktober 195 7, 
an Bedeutung nicht nachzustehen. Eines ist sich7,r fiir die Bezie
hungen der beiden roten Grofimiidite war die Massenorganisa
tion der Volkskommunen eines. der folgenschwersten Ereignisse. 
Wie konnte es zu dieser radikalen W endung der chinesischen 
Agrarpolitik kommen? 
Die Ursadien liegen auf versdiiedenen Ebenen; sie reichen vom 
bewufiten wirtsdiaftlidien, politisdien, audi militiirisdien Kalkiil 
bis in nur psydiologisdi faBbare Hintergriinde, die den Han
delnden selbst wohl nur dunkel bewuBt wurden. Gerade bier 
aber lagen, wie oft in der Geschichte, die miiditigsten Antriebe; 
von ihnen soll daher, im Ansdilufi an das im vorhergegangenen 
Kapitel gewonnene Bild, an erster Stelle gesprochen werden. 

439 



Peking: Nicht die Technik bestimmt, sondern der Mensch 
Wahrend i"n der Sowjetunion die heroische Vergangenheit von 
Revolution und _Biirgerkrieg sc:hon in eine fast inythisc:he Fern·e 
geriickt war und im BewuBtsein der nac:hwac:hsenden Generation 
nur mit einiger Miihe lebendig zu halten ist, hatte sich das China 
Maos den militanten Geist der Kampfzeit, des Guerilla-Kom
munismus, w·ie wir sie bei der Analyse des Stils der Partei be
zeichneten, zu bewahren vermocht, den Geist jener harten Be
wahrungsprobe, in der jeder all es mit jedem teilte, die groBe Kame
raderie der Feldziige und Schlachten. Diese Kampfzeit hatte die 
Einstellung der fiihrenden Manner entscheidend geformt und 
zugleic:h den egalitaren Utopien, die in der chinesisc:hen (wie in 
jeder) Bauernbewegung lebten, neuen Auftrieb gegeben. Es ist 
kein Zufall, daB der erste Leitartikel der Pekinger Volkszeitung 
iiber die Volkskommunen an die Lehren "vieler hervorragender 
utopischer [also vor-marxistischer] Sozialisten" erinnerte.1 

Auch die fanatischsten unter den chinesischen Kommunisten wuB
ten sehr wohl, daB Marx und Lenin fiir die erste Etappe nach 
der Revolution die Entlohnung "nach der Leistung" (mehr Lohn 
fiir mehr Leistung) empfohlen und die Entlohnung "nach den 
Bediirfnissen" fiir eine spatere, im OberfluB produzierende Pe
riode vorgesehen hatten; sie wuBten auch, daB der Leistungslohn 
in der Sowjetunion seit 1931 mit giinstigen Auswirkungen auf 
den Anstieg der Produktion praktiziert wurde. Aber sie sahen 
auc:h, wohin dieser Appell an die - von den Sow jets so genannte
"materielle lnteressiertheit" des Einzelnen gefiihrt hatte: zu 
einem immer krasseren Auseinanderklaffen von hohen und nie
drigen Einkommen (wobei zu den hohen noch zahllose Privile
gien kamen, bis zu Urlaubsvillen am Schwarzen Meer), zu einer 
Einstellung, welche die Leistung stets in Verbindung mit der 
durch sie bewirkten Entlohnung sieht; wird doch schon in den 
Schulwerkstatten im Akkord bezahlt und die Hohe des Hoch
sc:hulstipendiums nac:h dem Zeugnis bemessen. Wiirde man nic:ht, 
so muBten sic:h die "alten Kampfer" fragen, wenn man iiber Jahr 
und Tag auf dem sowjetisc:hen Wege - vielleic:ht - zum Ober
fluE in der Warenproduktion gelangte, Menschen vor sich ha
ben, die dann gar keine Lust mehr verspiiren wiirden, "unter 
dem Kommunismus" zu leben? 
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Die Manner um Mao hatten selbst mehr als · zwei J ahrzehnte 
Jang mit bloBen Handen und eisernem Willen gegen die gut 
ausgeriisteten, von Miinnern wie Seeckt und Falkenhausen ausge
bildeten Truppen Tschiang Kai-scheks, dann gegen die ersten 
Soldaten Asiens, die Japaner, gekiimpft - und gesiegt. Ihnen war 
Maos Parole aus der Zeit des Biirgerkrieges in Fleisch und Blut 
iibergegangen: .Griitze [wiirtlich: Hirse; die Hauptnahrung der 
Guerillas] und Gewehre [der rotchinesischen Armee] sind star
ker als Tschia~g Kai-scheks Flugzeuge und Panzer." 2 Galt die
ses Wort nicht immer noch, wenn nun der neue Kampf um den 
wirtschaftlichen Aufbau begann? Ja, es war falsch, alles - wie in 
der Sowjetunion - auf die Technik und die Technokraten abzu- , 
stellen. .Bie Marxisten/Leninisten haben immer gesagt, daB in 
der Weltgeschichte nicht die Technik das Schicksal der Mensch
heit bestimmt, sondem der Mensch, die Masse des Volkes." So in 
einem Pekinger Artikel zum Lenin-Jubilaum von 1960.3 

Mao will durch 0 s11bjektive Dynamik" die objektiven Bedingungen iiberwinden 

Man wird durchaus dariiber streiten kiinnen, ob mit diesem Satz 
der Marxismus/Leninismus richtig wiedergegeben ist. Auf jeden 
Fall ist es von solchen Thesen nur noch ein Schritt zu der in China 
mit zunehmendem Nachdruck vorgetragenen Lehre von der .sub
jektiven Dynamik". Durch sie, durch den alle Hindernisse iiber
windenden Willen, sollte die Entwicklurig in dem gewiinschten 
Sinne vorangetrieben werden, auch wenn die .objektiven Miig
Iichkeiten" dazu, von denen die Vater des Marxismus ausgegan
gen waren, noch gar nicht bestanden.4 .Subj.?,ktive Dynamik" 
aber - das war Ietzten Endes der Wille der Fiihrung, der das 
Volk zu dieser Dynamik zwaag. So erinnert dieser Gedanken
gang an Stalins Lehre von der .Revolution von oben", die in 
einer ahnlichen Situation dem sowjetischen Fuhrer das Recht ein
raumte, die Gesetze zu bestimmen, nach denen sich die Entwick
lung vollziehen soJI.s In keiner anderen Frage ist Maos Ver
wandtschaft mit Stalin deutlicher als hier; denn hatte jener nicht 
schon 1934 gesagt: 

.Die Berufung auf die sogenannten objektiven Bedingungen ist 
nicht begriindet. Nachdem die Richtigkeit der politischen Linie der 
Partei durch die Erfahrung einer Reihe von J ahren bestiitigt wor-
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den ist und an der Bereitschaft der Arbeiter und Bauern, diese Linie 
zu unterstiitz~n, kein Zweifel mehr besteht, ist die Rolle der soge
nannten objektiven Bedingungen auf ein Minimum zuriickgegangcn, 
wahrend die-- Rolle unserer 0rganisationen und ihrer Leiter- ent
scheidend, iiberragend geworden ist. Was aber bedeutet das? Das 
bedeutet, dafi die Verantwortung fiir die Mifierfolge und Mangel 
in der Arbeit von nun an zu neun Zehnteln nidit auf die .objekti
ven" Bedingungen, sondern auf uns selbst und nur auf uns fallt." 6 

Wenn die chinesischen Fanatiker auf die Sowjetunion blickten, 
sahen sie ein Land, dessen Entwicklung in verhiiltnismiiBig ruhi
gen und geordneten, stark biirokratisch bestimmten Bahnen ver
lief, sie sahen ganz sicher kein Volk im revolutioniiren Aufbruch. 
Das war es nicht, was sie sich fiir ihr Land wiinschten. Sie hielten 
sich lieber an den alten marxistischen Begriff .permanente Revo
lution", den sie nun mit einem neuen lnhalt fiillten. Er bezog 
sich zwar eigentlich auf den raschen und totalen Obergang der 
politischen Macht von der .Bourgeoisie" zum .Proletariat"; aber 
wenn, nach Maos Lehre, wie wir sie schon aus dem letzten Kapi
tel kennen, die Widerspriiche auch nach dem Siege der Revolu
tion andauern, so bleibt auch die Notwendigkeit, die Revolution 
fortzusetzen. 1 

So sprach Liu Schao-tschi in seiner wichtigen Rede vom Mai 1959 
iiber die permanente Revolution (pu tuan ko ming) in Chinas, 
und der Propagandachef Lu Ting-yi sagte ein Jahr spiiter: 

.Die Revolution ist die Lokomotive der Geschichte, die Triebkraft 
fiir den Fortschritt der menschlidien Gesellschaft. Das gilt fiir die 
Klassengesellsdiaft und das wird auch in der kiinfligen kommunisti
schen Gesellschafl so bleiben, nur wird dann die Revolution nadi Art 
und Methode anders sein." 9 (Hervorhebung vom Verfasser) 

Der Sieg der Ungestiimen in China 

~ W enn nun nach der Lehre der .Klassiker" der Obergang zur 
Diktatur des Proletariats mit Hilfe der permanenten Revolution 
zu beschleunigen war, dann konnte man docili. mit ihrer Hilfe 
auch den Weg von dieser zum Kommunismus verkiirzen. In der 
Praxis - wenn auch meines Wissens nie ausgesprochen _ liefen 
die Oberlegungen der Chinesen auf die Frage hinaus, ob es nicht 
~oglich sei, die Phase d~s Sozialismus (mit Leistungslohn) zu 
uberspringen (so wie Lenm den im Feudalismus lebenden Vol-
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kern das Oberspringen der kapitalistischen _Phase empfohlen 
hatte) und durch die permanente Revolution in einer gewaltigen 
Anspannung des Willens den direkten W eg zum Kommunismus 
zu · finden. Fiir ein so unterentwickeltes Land wie China muBte 
diese Aussicht besonders verlockend sein. Welcher Triumph, 
wenn der zuriickgebliebene Spatling alle anderen iiberrunden 
und sich an die Spitze der Menschheitsentwicklung setzen wiirde, 
getreu seiner uralten Fiihrungstradi tion in der Welt! 
Wir wissen aus berufenem Munde, daB keineswegs alle Kommu
nisten Chinas so dachten. Liu Schao-tschi, der sich zum W ortfiih
rer dieser Pofitik machte, berichtete im Teil II seiner Rede vom 
Mai 1959 von Auseinandersetzungen, die es iiber diese Frage im 
SchoBe cl.er Parteifiihrung gegeben hatte. ,,Manche Leute", so ., 
sagte er mehrfach, seien nicht damit einverstanden gewesen, un
ter dem Motto ,,groBer, besser, schneller, rationeller" das Tempo 
zu forcieren.10 Aus dieser Rede wie auch aus manchen anderen 
Anzeichen konnen wir entnehmen, daB der Konflikt iiber die wei
tere Linie, vor allem das kiinftige Tempo, im Sommer und Herbst 
1957 ausgefochten wurde. Vielleicht kann man die Entwicklung, 
iiber die wir Einzelheiten nicht kennen, so rekonstruieren: Es muB 
schon immer in der chinesischen Fiihrung zwei Fliigel gegeben 
haben, die man die Ungestiimen und die GemaBigten nennen 
konnte. Die Hundert-Blumen-Politik, die 1956 einsetzte, lag auf 
der Linie der GemaBigten. Nach deren Fiasko. in den Wochen 
der freien Rede im Friihsommer 1957, iiber das im Intellektuel
len-Kapitel bericht~t wurde, setzten sich die Ungestiimen durch, 
und zwar, wie sich bald herausstellen sollte, auf der ganzen Linie 
- in der Wirtschaftspolitik wie auch im Verhtitnis zu den ande
ren Ostblockstaaten und in der W eltpolitik. 
Ins BewuBtsein der Offentlichkeit trat dieser Sieg der Ungestii
men allerdings erst im Friihjahr 1958, eben durch jene Rede, die 
Liu Schao-tschi vor der zweiten Tagung des VIII. Parteikongres
ses hielt. In ihr verkiindete er dem chinesischen Volk die neue 
Linie unter dem seither millionen- und abermillionenfach wie
derholten Stichwort vom ,,GroBen Sprung vorwarts". 
Das war mehr als nur ein einpragsames und anfeuerndes Bild 
fiir die Massen; es war ein jedem geschulten Kommunisten gelau
figer Begriff der marxistischen Terminologie. Nach dem dialek-
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tischen Materialismus vollzieht sich ja die geschichtliche Entwick
lung nicht in kontinuierlichem GleichmaB, sondern so, daB sich 
in oft langen Perioden scheinbarer Ruhe die Spannungen ill_!mer 
mehr steigern; bis sie sich schlieBlich dramatisch entladen und so 
mit einem - "Sprung" eine neue Ebene des historischen Prozesses 
erreicht wird. Diese neue· W eltstunde also war angebrochen. ·Mao 
mit den Sei~en hatte ihren Schlag als erster vernommen und den 
Genossen kundgetan. 

Viele Kopfe und wenig pro Kopf 

In den ersten Jahren ihrer Herrschaft iiber China hat sich die 
Fiihrung damit zufriedengegeben, das groBe Vorbild der So
wj etunion nachzuahmen. Ausdruck dieser Einstellung war der 
erste Fiinfjahrplan (1953-1957), der in seiner Anlage weithin 
den ersten sowjetischen Fiinfjahrpliinen entsprach. Allmiihlich 
aber scheint man in Peking erkannt zu haben, daB die eigenen 
Voraussetzungen des wirtschaftlichen Aufbaus wesentlich anders 
lagen als in der Sowjetunion bei deren erstem Fiinfjahrplan. 
Bei aller Anerkennung der gewaltigen, unter hiirtesten Bedin
gungen erreichten Aufbauleistung der sowjetischen Bevolkerung 
haben wir uns der Tatsache zu erinnern, daB sie nicht etwa bei 
Null anfangen muBte, sondern eine schon unter den Zaren be
gonnene Entwicklung fortsetzen konnte, daB ferner deren Unter
brechung <lurch Krieg und Biirgerkrieg von kiirzerer Dauer' und 
darum leichter zu iiberwinden war als der nach spiiten und be
scheidenen Anfiingen in China bei jahrzehntelanger, zeitweilig 
totaler Desorganisation eingetretene Stillstand. 

Produktionsvergleich am V orabend des ersten Funfjahrplans 11 

Sowjetunion 1928 
- Gesamtsozialprodukt pro Kopf (in DM) 1000 

Getreideernte (incl. Reis) pro Kopf (in kg) 491 
Kohlenforderung pro Kopf (in kg) 273 
Roheisenproduktion pro Kopf (in kg) 22 
Rohstahlproduktion pro Kopf (in kg) 29 
Zementproduktion pro Kopf (in kg) 13 
Elektrische Kapazitiif pro Kopf (in kW) 0,01 
Baumwollspindeln pro Kopf 0,05 
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China 1952 
250 
270 
110 

3,27 
2,35 
4,97 
0,005 
0,01 



Dieser Vergleich der wichtigsten Produktionsbereiche am Vor
abend des jeweils ersten Fiinfjahrplans zeigt - bei teilweise nur 
geschatzten, fiir unseren Zweck aber ausreichenden Zahlen - den 
bedeutenden Vorsprung der UdSSR. Und diese unzur_eichende 
Ausgangslage traf in China zusammen mit einem lawinenhaften 
Anschwellen · der Bevolkerung. 
Von der Griindung der Chinesischen Volksrepublik im Jahr 1949 
bis Ende 1960 ist die Bevolkerung nach amtlichen Angaben von 
542 auf 682, .. also um rund 140 Millionen (fast 26 Prozent) ge
wachsen 12, Moskau dagegen meldete in denselben elf J ahren eine 
Zunahme von 179 auf 216 Millionen, also um 21 Prozent.13 

Wahrend nun aber in anderen Entwicklungslandern die Versor- , 
gungsliicken wenigstens teilweise durch die westliche Wirtsc:hafts
hilfe gesc:hlossen wurden, sah sich Peking durc:h die wesentlich 
geringeren Leistungen aus Moskau enttauscht und mufite im 
gleichen Mafie mit deren weiterem Schrumpfen rechnen, in dem 
die Sowjetfiihrung der Erhohung der Konsumgiiterproduktion 
und des Lebensstandards im eigenen Lande Vorrang gab. Man 
wollte also nicht nur, man mufite sich selbst helfen, mufite den 
einzigen im OberfluB vorhandenen Rohstoff, die Menschenmassen 
namlich, in einem iiber das sowjetische Beispiel noch weit hin
ausgehenden Umfang ausbeuten, den Mangel an "Pferdekraften" 
<lurch den riicksichtslosen Totaleinsatz von Menschenkraften bis 
zur letzten Hausfrau ausgleichen.14 

Kein sii/Jes Leben fur Chinescn 

Der GroBe Sprung sollte Peking endlich die 1~ elegenheit bieten, 
die bitteren Erlebnisse der jiingsten Vergangenheit zu kompen
sieren, in der man sich mit · der Rolle des Zweiten im Ostblock 
hatte begniigen miissen und dankbarer Schuler der selbstgefalli
gen, von ihrer Fiihrerstellung auf dem Wege zum Kommunismus 
so iiberzeugten Russen zu sein hatte. Das war die stolzen Chine
sen in ihrem Ehrgeiz, wieder Reich der Mitte und MaBstab der 
Welt zu werden, hart angekommen, und dieser verletzte Stolz, 
dazu die Enttauschung iiber die, wie sie meinten, allzu kleinlich 
bemessene (und kramerhaft verrechnete) Wirtschaftshilfe der So
wjetunion trieben sie zu dem Entschlufi, etwas nie Dagewesenes, 
die ganze Welt in Erstaunen Setzendes, so gar der Sowj etunion 
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Imponierendes zu errichten; ja diese au£ dem Wege in die bes
sere Zukunft zu iiberholen. Man war es satt, immer wieder aus 
Moskau zu ho.ren, daB man noch Jahrzehnte geduldiger K.Iefn
arbeit vo~ sich habe; man wollte mit einer gewaltigen Kraft
anstrengung aus dem beschwerlichen EngpaB herauskommen, in 
dem man sich noch befand, wiihrend die Russen ihn bereits hin
ter sich batten und die Friichte ihrer Strapazen zu genieBen be
gannen. 
Vermutlich war es ein Zufall, daB am Tage nach der Resolution 
des chinesischen ZK iiber die Errichtung der Volkskommunen das 
russische ZK (gemeinsam mit dem Ministerrat) eine Verfiigung 
iiber den Ausbau der Gasindustrie erlieB 15 ; aber es war kein 
Zufall mehr, daB - in den Kommentaren iiber diese Verfiigung 
- der Sowjetfrau, dank der bevorstehenden Anlage von Gaslei
tui:J.gen in Millionen von W ohnungen, die Befreiung von einem 
Teil der Kiichensklaverei angekiindigt wurde, wiihrend in den
selben Tagen die Pekinger Presse der Chinesin die baldige Be
freiung von der gleidien Arbeit durch die Massenspeisung in 
Kantinen in Aussicht stellte - Kantinen, deren kaum noch iiber
bietbare Primitivitiit sich nicht verbergen lieB. 
Keio "siiBes Leben" also fiir die Chinesen, jedenfalls nicht fiir 
die nachsten Jahre - das wurde bald zu einem Leitmotiv der 
Propaganda. Haufig warfen junge Chinesen Fragen wie diese auf: 
Warum so schredclich eilig? Wozu miissen wir eigentlich GroB
britannien in der Produktion einholen (eines der erkliirten Ziele 
Pekings)? Ware es wirklich so schlimm, wenn wir etwas lang
samer vorankiimen und dafiir mehr vom Leben hiitten? Welchen 
Sinn hat es, so zu leben - kaum ist eine Arbeit getan, beginnt 
schon die niichste? Au£ solche Fragen wurden sie aufgekliirt, daB 

~ Schnelligkeit im Wesen der Massenrevolution liege und ja auch 
niemand au£ den Gedanken kiime, ein Sdiwein• langsam zu toten, 
und wegen ihrer Einwiinde wurden sie als Faulpelze angegriffen, 
als "stehendes Wasser, das stinkt".1 8 

.Aus eigener Krafl" 

Aus der Not eine Tugend zu machen, ist nicht nur eine Maxime 
privater Lebenskunit; auch Volker reagieren so. Das BewuBtsein, 
zwar arm, aber darum nidit weniger wert zu sein, beherrsdit viele 
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Chinesen, vor allem den - im Vergleich zu ihnen wohlhabenden 
- Russen gegeniiber. Dieses Gefiihl "stolzer Armut" iiberkommt 
sie mit besonderer Schiirfe, wenn sie sehen, wie die Sowjetunion 
den Nehrus und den Nassers Milliardenwerte unter giinstigsten 
Bedingungen auf Kredit gibt, ihnen selbst aber seit Jahr und 
Tag nur gegen Ware oder Bargeld verkauft und sich dabei als 
Wohltiiter in die Brust wirft. Zur WeiBglut muBte es sie voll
ends bringen, wenn Moskau ihnen - kaum noch verhiillt - in 
einem von mehreren Sowjetzeitungen nachgedruckten Aufsatz 
mit einem Lieferungsstop drohte: 

"Liel!e es sich denken, dail selbst in einem so groilen Land wie, 
sagen wir, China der Sozialismus unter den gegenwiirtigen Bedin
gungen erfolgreich aufgebaut werden konnte, wenn dieses Land" 
isoliert wiire und nicht auf die Zusammenarbeit und Hilfe aller 
anderen sozialistischen Lander rechnen konnte?" 17 

Der chinesische Stolz gegeniiber dem enttiiuschenden Bundes
genossen sollte seinen priignantesten Ausdruck in einer Rede des 
Planungschefs Li Fu-tschun finden. Imperialisten und Revisioni
sten, so sagte er (und man weiB, daB die russischen Kommunisten 
in den Augen vieler Chinesen Revisionisten sind), bemiihten sich 
seit 1958 (auch dieses Datum ist interessant und weist erneut auf 
die Sowjetunion, mit der man sich seit 1958 in ernstem Streit 
befand), China zu isolieren. Under fiigte hinzu: 

"Aber fiir uns i~t ihr antichinesisches Vorgehen eine gute, nicht 
eine schlechte Sache, .. . es hat China keinen Schaden zugefiigt. Im 
Gegenteil, es hat die ganze Partei und das Volk aufgeriittelt, sich 
noch enger zusammenzuschlieilen, kiihne Zieli zu setzen, auf die 
eigene Anstrengung zu vertrauen und mutig vorwiirts zu driin
gen." is 

Ein deutlicher Seitenhieb auf Moskau war es auch, als kurz dar
auf der damalige Verteidigungsminister Lin Piao in einem Riick
blick auf den Biirgerkrieg schrieb, daB Tschiang Kai-schek 1946 
.gewaltige Unterstiitzung vom amerikanischen Imperialismus . .. 
und groBe Mengen von Waffen, Ausriistung und Wirtschaftshilfe 
erhielt", wiihrend die chinesische Rote Armee nur "armselige 
Waffen und Ausriistung hatte und keinerlei Hilfe aus dem Aus
land bekam".1e 
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Man hort geradezu, wie die Chinesen den Russen in Gedanken 
sagen: 1hr tedet stolz davon, da:B ihr in den_niichsten Jahrep den 
Arbeitstag _auf sieben, sechs, ja fiinf Stunden verringern wollt. 
Uns kOJU)t ihr damit nicht imponieren. Unsere Bauem arbeiten 
zwolf, vierzehn, sechzehn, ja zwanzig Stunden am Tage, um im 
GroBen Sprung rasch ·in den Kommunismus zu gelangen. 1hr Rus
sen wollt uns nicht in geniigender Zahl GroBhochiifen hinstellen. 
Tut nichts! Wir mobilisieren Millioneri chinesischer Bauern, die 
uns den fehlenden Stahl aus dorflichen Hochofen liefern. Wir 
schaffen es auch aus eigener Kraft! lnsofem mochte man vermu
ten, daB die Wahl des N amens der ersten Volkskommune eine 
deutliche Tendenz verriet : Die Russen werden mit ihrem Sputnik 
als erste auf dem Monde landen, wir Chinesen aber mit dem un
seren als erste im Kommunismus! 
Mit einem Wort: Man wollte nicht mehr warten, zumal auch sach
liche Oberlegungen zu neuen Entschliissen driingten. So kam es 
zu dem dramatischen Experiment der Volkskommunen. Die un
mittelbaren Griinde dieses Entschlusses sind nicht nur wirtschaft
licher, sondern auch politischer, selbst militiirischer und soziologi
scher Art. W enn wir sie nun zusammenfassen, soll die Haltung 
der sowjetischen Fiihrung zu den gleichen Fragen jeweils der 
chinesischen gegeniibergestellt werden. 

Die Volkskommunen und ihre Hintergrunde 

Wirtschafiliche Ziele: Das zu moglichst rapider Modernisierung, 
und das heiBt lndustrialisierung, ihres Landes notwendige Kapi
tal konnten die Chinesen nur zum geringen Teil aus dem Aus
land (das heiBt aus dem Ostblock) erhalten; sie muBten es also 
in erster Linie aus eigener Kraft aufbringen, niimlich durch den 
Konsumverzicht der Bevolkerung, vor allem der biiuerlichen. Da 
sich diese ferner - recht und schlecht - selbst verpflegte, wiirde 
die Versorgung neuer Arbeiterarmeen mit relativ geringfiigigen 
Mehrausgaben moglich sein, wenn sie im 'Bereich ihrer natiir
lichen Erniihrungsbasis verblieben, das heiBt aus dem biiuer
lichen Potential rekrutiert wiirden; massenweise eingesetzt, konn
ten sie dann durch den Bau von Staudiimmen, Bewiisserungs
anlagen, Stra:Ben ·zur Erhohung des Staatsvermogens beitragen 
und durch die Entwicklung der liindlichen Kleinindustrie (land-
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wirtschaftliche Gerate, Kleidung, Ausstattung der Massenkiichen) 
entsprechende Produktionskapazitiiten der stiidtischen Industrie 
fiir andere Aufgaben frei machen. Rein stiidtische, vom Land 

· geliiste Arbeitsheere dagegen konnten vom Staat nur mit erheb
lichen Kosten unterhalten werden, Auch entlastete de~ Staat sein 
Budget, indem er einen Teil der normalerweise ihm zufallenden 
Aufgaben auf die Volkskommunen abwalzte, etwa die der unte
ren VerwaJ.tung und des dorflichen Erziehungswesens.20 

Der Sowjetstaat hat sich bis jetzt mit der Ausbeutungsform des 
Kolchos zufriedengegeben, und in der Tat hat er. auf diese Weise 
ungezahlte Milliarden von Rubeln aus der Bauernschaft heraus
gepreBt, indem er dieser fiir ihre Produkte nur einen Bruchteil 
des Marktwertes zahlte und mit Hilfe dieser ihm zuflieBenden 
Riesengewinne im wesentlichen die lndustrialisierung finanzierte. 
Mao aber war offenbar damit nicht zufrieden; von den Volks
kommunen erhoffte er eine noch viel wirksamere Ausbeutung der 
Bauern. Ob sich seine Erwartungen auf langere Sicht erfiillen 
werden, laBt sich heute nicht sagen, da wir viel zu wenig zuver
lassige (und in den letzten Jahren praktisch iiberhaupt keine) 
Angaben iiber die chinesische Landwirtschaft besitzen; denkt man 
an die katastrophalen MiBernten der Jahre 1959, 1960 und 
1961, die nicht nur durch ungiinstige Witterung, sondern auch 
durch die von den Volkskommunen hervorgerufene Unordnung 
und biiuerliche Unzufriedenheit verursacht wurden, so wird man 
die Frage aufwerfen, ob Mao sich nicht sehr verrechnet hat. 
Politische Gesichtspunkte: Offenbar betrachtete die chinesische 
Fiihrung auch die politische Kontrolle iibeirtfden Bauern, die ihr 
der relativ lodcere Kolchosverband bot, als unzureichend. Ein 
Jahr zuvor - auf dem Hohepunkt der Hundert Blumen - hatte sie 
das AusmaB der bauerlichen Opposition gegen die Kollektivie
rung erkannt; sie wuBte auch, daB die Bauern, sobald sich eine 
Gelegenheit bot, die Fessel der Kollektivierung zu lockern such
te,n; so hatte sich zum Beispiel in der Provinz Honan innerhalb 
eines Jahres nach AbschluB der Kollektivierung (von 1956 auf 
1957) die Zahl der Kolchose mehr als verdoppelt, mit anderen 
Worten: ihr Umfang war im Durchschnitt auf die Halfte redu
ziert. Dies wurde als ernstes Symptom einer Auflosung der Kol
chose gewertet und fiihrte in einer Reihe von Provinzen zu .Sau-
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berungen", das heiBt zur Ausschaltung zahlreicher Funktioniire, 
die mit den.Bestrebungen der Bauern sympa.thisierten.21 

Auch den Fussischen Kommunisten war es nicht leicht gefallen, 
die Bat7ernschaft mit Hilfe des Kolchos bei der Stange zu halten, 
aber sie waren offensichtlich der Meinung, daB dieser unter den 
gegebenen Umstiinden als Instrument der Kontrolle ausreichte. 
Es ist eben doch wohl ein Unterschied, ob es die Fiihrung, wie in 
der Sowjetunion, mit einer Bevolkerung zu tun hat, die nur noch 
zu 52 Prozent auf dem Lande lebt, oder, wie in China, mit einer 
landlichen Bevolkerung von mehr als einer halben Milliarde, der 
1957 nur rund 25 Millionen Arbeiter und Angestellte (plus Fa
milien) gegeniiberstanden.22 
Militarische Riicksidzten: Als Herr iiber das volkreichste Land 
der Erde muBte sich Mao sagen, daB Chinas Chance, einen 
Atomkrieg zu iiberleben, am groBten ist, wenn ·es aus einer rie
sigen Anzahl mehr oder weniger autarker Wirtschaftseinheiten 
besteht, die weiter existieren konnen, auch wenn die lndustrie
zentren in Atomstaub zerfallen sollten. 
In der Sowjetunion hat man aus iihnlichen Oberlegungen seit 
langem die lndustrie iiber die Weite des Landes verteilt; aber 
man ist nicht auf das Extrem verfallen, das Dorf - iiber ganz 
bescheidene Grenzen hinaus - zu industrialisieren. 
Gesellscha-/1,spolitische Absichten: DaB die chinesischen Kommuni
sten ( wie alle Kommunisten) gegen den Sippenzusammenhalt sind, 
weil sie in der Sippe einen Staat im Staate sehen, ist nicht ver
wunderlich; doch hatte die Sippe, wie wir aus Teil I wissen, schon 
vor dem Kommunismus manches von ihrer Geschlossenheit und 
Starke eingebiiBt, und bei fortschreitender Modernisierung hiitte 
sie ganz automatisch ihre friihere Bedeutung verloren. Den 
Kampf gegen Elemente der Kleinfamilie dagegen (etwa Denun
zieren des Vaters durch den "fortschrittlichen" Sohn) hatte Pe
king zunachst nur wie eine voriibergehende MaBnahme gefiihrt, 
die sich aus der Revolution und dem von ihr verursachten Um~ 
bruch ergab, nii.mlich nur gegen solche Familien oder Familien
teile, die als "Hort der Reaktion" angesehen wurden, nicht aber 
gegen die Famili.e als solche,!s Jetzt sollte sich auch dies andern; 
die Wandlung laBt sich deutlich an der Politik der fiihrenden 
Jugendzeitschrift ablesen. In der Hundert-Blumen-Zeit hatte sie 
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die Jugend aufgefordert, die Eltem zu ehren ·und deren Unter
halt als . heilige Pflicht" anzusehen, hatte das Gewissen der jun
gen Miidchen mit der Erkliirung beruhigt, ein hiibsches Kleid sei 
keineswegs Ausdrudc einer bourgeoisen Gesinnung. _Im Zeichen 
des GroBen Sprunges aber schrieb sie : 

.Der Rahmen der individuellen Familie, der Tausende von Jahren 
bestand, ist endgiiltig zerschmettert . . . Wir miissen die Volkskorn
rnune als unsere Familie betrachten und der Bildung einer eigenen 
Kleinfamilie keine besondere Beachtung schenken ... Seit Jahren 
hat man Mutterliebe verherrlicht . .. aber es ist falsch, den Menschen 
von einem sozialen zu einem biologischen Wesen zu erniedrigen .. . 
Die liebsten Menschen in der Welt sind die Eltern, und doch kon
nen sie nicht mil dem Vorsitzenden Mao und der Kommunistisdien 
P~-~tei verglichen werden . . . denn nicht die Familie hat uns alles 

· gegeben, sondern die Kommunistische Partei und die grolle Revolu
tion .. . Die private Liebe ist nicht so wichtig; Frauen sollten daher 
nicht zu vie! von der Energie ihrer Manner fiir sich beanspruchen." 24 

Der EinfluB der Eltem auf die Kinder schrumpfte stark als Folge 
der Lebens- und Arbeitsverhiiltnisse in der Kommune; aber auch 
derderGroBeltern sollte durchderenEinweisung indie - .Heime 
des Gliidcs" genannten - Altersheime ausgeschaltet werden. Die 
Lohne und Zuteilungen gingen nicht mehr an das Familienober
haupt, sondern an jeden einzelnen Verdiener. Der gesamte Le
bensrhythmus in den Kommunen war in seiner Wirkung auf die 
Menschen familienfeindlich; man tat geradezu, als habe man es 
nur noch mit geschlechtslosen Arbeitstieren zu tun. 
Das Schidcsal der russischen Familie unter dem Bolschewismus 
habe ich an anderer Stelle ausfiihrlich gesqµ ldert 25 ; seit der Mitte 
der dreiBiger Jahre hat sich die Politik des Sowjetstaates eher 
stiirkend als schwiichend auf die Familie ausgewirkt; das Prinzip 
des Familienzusammenhaltes wird nicht bestritten; die Einwei
sung von Kindern in lntemate ist durchaus freiwillig; in ihnen 
ist bis jetzt nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Jugend erfaBt; 
die Millionen neuer Wohnungen, die in den letzten zehn Jahren 
gebaut wurden, sind ausgesprochene Familienwohnungen, sind 
als Einheiten, die fiir Familien geeignet sind, gedacht; eine Auf
losung der Familie durch friihzeitige Trennung der Eltern von 
den Kindern ist erst fiir eine ferne Zukunft . unter dem Kommu
nismus" ins Auge gefaBt. 
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Mit einem Sprung an die Spitze 
Fiir den chinesischen Kommunisten sind jedoch alle diese Ober
legungen, sa:wichtig sie sein mogen, nur Teilaspekte von organi
satorisd!rtechnischer Bedeutung. Entscheidend bleibt das alles 
iibergreifende ideologische Ziel, hier also die Frage: Wie konnte 
das - noch auf lange Sicht - iiberwiegend bauerliche China der 
kommunistischen Lebensform nahergebracht werden? Dafiir aber 
reichte - nach Meinung des ungestiimen Fliigels der KPCh - der 
einige Jahre nach der Machtergreifung eingefiihrte Kolchos nach 
russischem Muster auf die Dauer nicht aus. Er lieB dem Einzelnen 
im iiberschaubaren Kreis der N achbarschaft noch immer einen 
personlich bestimmten Lebensraum und konnte geradezu ein 
Hindernis auf dem W eg seiner vollen Integration in die gro
Bere Gemeinschaft aller Werktatigen werden; nicht umsonst gilt 
nach der orthodoxen Lehre - von der sich nur der jugoslawische 
Kommunismus zu liisen wagte - das Kollektiveigentum an den 
Produktionsmitteln als bloBe Vorstufe der eigentlich erstreb
ten Eigentumsform des Yolks-, lies: Staatseigentums. 
In der Richtung auf dieses Ideal erschien daher jede Zusammen
fassung kleiner Kollektive zu neuen, nur noch von einer sehr 
hohen Kommandobriidce aus zu iibersehenden und zu steuernden 
GroBformen als entscheidender Fortschritt. So betonte denn auch 
die Resolution von Peitaiho, die im Spatsommer 1958 die Volks
kommunen parteiamtlich ins Leben rief, mit Nachdrudc, in ihnen 
seien bereits "Elemente von Volkseigentum" (also der "hochsten 
Eigentumsform") enthalten.26 Oberhaupt, so erklarte in jenen 
Wochen das offizielle Parteiorgan, werde die Umwandlung des 
bisherigen Kollektiveigentums in Volkseigentum im groBen gan
zen nur drei bis vier Jahre dauern, zum Teil noch friiher er
folgen 27 - wahrend in der UdSSR dieser ProzeB von jeher als 
langwierig und kompliziert dargestellt wurde.28 

Aber die Quantitat allein konnte nicht geniigen. Sollte die neue 
Einrichtung, den "nationalen Besonderheiten" Rechnung tragend, 
jenen groBtcn Reichtum Chinas, sein Arbeitspotential, voll aus
schopfen, muBte sie die Moglichkeit bieten, jcder Notwendigkeit 
zu entsprechen un_d die gleiche Menschenkolonne heute auf den 
Feldern, morgen am Staudamm, iibermorgen am Hochofen oder 
an der Werkbank - oder auch zu militarischen Obungen einzu~ 
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setzen: sie muBte als Arbeits- und Produktionsgemeinschaft uni
versal und total sein, so daB jede wirtschaftliche Existenz our 
noch in ihr und <lurch sie moglich war. 
Dazu ein Letztes und Hochstes: Sollten die argerlichen Reste 
bourgeoiser Haltungen, die die Hundert-Bh.imen-Zeit hatte zu
tage treten· lassen, endgiiltig verschwinden, die Umwandlung des 
Privatmenschen in ein Kollektivwesen Wirklichkeit werden, so war 
es geboten, die Arbeitsgemeinschaft zur totalen Lebensgemein
schaft ausz~weiten; der Einzelne sollte auch mit Nahrung, Klei
dung, Wohnung, ja selbst dem notwendigsten LebensgenuB von ihr 
abhiingig werden. W enn dies gelang - und der noch bescheidene 
Lebensstandard und Lebensanspruch des chinesischen Volkes bot 
dem Experiment einige Chancen -, dann hatte sich das China 
Maos, was den kommunistischen Charakter seiner Lebensformen 
betraf, mit einem Schlag an die Spitze des .Lagers" gesetzt. 
Solche Bediirfnisse, Oberlegungen und - Triiume haben den gro
Ben EntschluB ausgelost und auch die Art der Ausfiihrung be
stimmt. Auf die Vorgiinge selbst im einzelnen einzugehen er
iibrigt sich; ihre Vorgeschichte zumal war - kaum ohne Absicht -
innerhalb weniger Monate in einen kaum noch zu durchdringen
den Schleier unklarer, ja widersprechender Nachrichten einge
hiillt.29 Auch die offentlichen Reden und Resolutionen des iin Mai 
1958 abgehaltenen Parteitags, auf dem der GroBe Sprung prokla
miert wurde, gaben noch keine Andeutung einer bevorstehenden 
radikalen Veriinderung der Agrarstruktur. Dabei war nach der spa
teren Version vomSeptember 1958 bereits am 20. April 1958-aus 
27 Kolchosen mit 9300 Hof en und 43 000 ~nschen - die Volks
kommune Sputnik gebildet worden.so Als aber der EntschluB ein
mal gefaBt war, erhielt er sofort groBte Publizitiit. 
Das war schon deutlich, als am 10. September 1958 jene Resolu
tion des chinesischen ZK, das kurz zuvor in dem Badeort Peitaiho 
getagt hatte, in Peking veroffentlicht 31 und in alle Welt geka
belt wurde; es wurde unverkennbar, als die chinesische Presse die 
Entwicklung auf dem Land weit iiber den relativ niichternen 
Wortlaut der Resolution hinaus dramatisierte und zu einem 
W eltereignis erster Ordnung stempelte. Im November 1958 
folgte eine Broschiire von rund hundert Seiten, in zahlreichen 
Sprachen veroffentlicht, die auBer der Peitaiho-Resolution noch 
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fiinf Aufsiitze sowie die Statuten der Volkskommune Sputnik 
enthielt und ·· den Leser .grundlegend iiber die Bewegung zur 
Schaffung der V~lkskommunen" informieren solhe.32 Auch die 
zahllosen anderen: in der Broschiire nicht enthaltenen Aufsiit;e 
jener Zeit konnen nicht als private Meinungen ihrer Verfasser 
angesehen werden, da sie .in einer vollig vom Staat und der 
Partei kontrollierten Presse erschienen und noch dazu ein hoch
wichtiges Thema behandelten. Zu diesem umfangreichen Mate
rial von mehr oder weniger parteiamtlichem Charakter treten 
nodi einige Beridite westlidier Augenzeugen 33• So liiBt sidi ein 
ziemlidi genaues, im wesentlichen wohl auch zuverliissiges Bild 
der neuen Wirklichkeit gewinnen.34 

Sieben Merkmale - sieben Unterschiede 
Sieben Merkmale scheinen mir fiir die Zeit bis Ende November 
1958 besonders bedeutsami zu ihnen soll wiederum jeweils die 
entsprechende Situation in der UdSSR vermerkt werden. 
1. Neue Grii/Jenordnung. In China waren, wie amtlich mitgeteilt 
wurde, bereits wenige Women nadi der Peitaiho-Resolution rund 
120 Millionen Bauernfamilien in rund 26 000 Volkskommunen 
zusammengesdilossen; auf jede Volkskommune kamen demnadi 
im Durchschnitt 4600 Familien, wiihrend es vorher 740 000 Kol
chose mit je etwa 160 Familien gegeben hatte.35 - In der Sowjet-; 
union gab es zu der Zeit rund 76 500 Kolchose, auf die im Durch
sdmitt je 245 .Bauernfamilien entfielen.36 Diese Zahlen zeigen, 
daB sich die chinesischen Koldiose aus der Zeit vor der Schaffung 
der Volkskommunen der GroBe - wenn audi nidit der Fliiche -
nadi mit den russischen vergleichen lassen, wiihrend die Entwick
lung danach weit auseinanderfiihrte. 
2. Eingliederung der staatlichen V erwaltung. Zwisdien der Lei
tung der Volkskommunen und derjenigen der staatlidien Behor
den desselben Territoriums wurde Personalunion angestrebt.37 . 

lndem sie die staatliche Verwaltung mit der der Volkskommunen 
verschmolz, wollte die Partei zum Ausdruck bringen, daB die 
Volkskommunen auch einen Schritt auf dem Wege zu dem - von 
Engels proklamierten - .Absterben des Staates" darstellen. - In 
der Sowjetunion waren Kolchosleitung und staatliche Admini
stration vollig getrennt. 
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3. Militiirische Organisation. Aus den ersten J3erichten iiber die 
Volkskommunen geht hervor, dal3 diese in doppeltem Sinne mili
tarisiert wurden: erstens, indem man in ihnen Milizen aufstellte 
(~Jeder Chinese ein Soldat!"), und zweitens, indem Bauern (und 
Bauerinnen) auch zur tiiglichen Arbeit in Kompanien und Regi
mentern zu marschieren hatten und - wie militarische Einheiten -
haufig fiir Wochen in andere Gebiete "geworfen" wurden, wo 
man gerade Arbeitskrafte in grofierer Zahl brauchte, etwa fiir 
Bewasserungsarbeiten oder Strafienbau. - In der Sowjetunion 
war die Aufstellung von Militarformationen im Kolchos unbe
kannt; die Ausbildung der Jugend in para-militai:ischen,Organi
sationen (urspriinglich Ossoawiachim, spiiter DOSAAF) war von 
der Arbeit des Kolchos vollig getrennt, und Bilder von Bauerii 
neben Gewehrpyramiden auf dem Acker, wie sie in China im 
Herbst 1958 veriiffentlicht wurden, hat es in der Sowjetunion 
nie gegeben. Auch ist dort der Weg zur Arbeit (aufier in Straf
lagern) meines Wissens nie in militarahnlichen Formationen an
getreten worden. 
4. lndustrialisierung des Dorfes. Ein besonderes Merkmal der 
Volkskommunen war es, dal3 in ihnen nichtlandwirtschaftliche 
Produktionsstatten in grol3er Zahl errichtet wurden. "Fabriken" 
freilich, wie sie im Oberschwang jener Monate genannt wurden, 
waren sie weniger als vielmehr - und zwar meist sehr primitive -
Werkstiitten; dies ergibt sich allein schon, wenn man nicht an 
Miirchen glaubt, ~us der Mitteilung, dal3 zum Beispiel in einem 
Distrikt in Honan "inrierhalb von zehn Tagen 4530 Fabriken 
fiir die Herstellung von Stahl; Eisen, Mas<jinen, Kunstdiinger, 
Zement usw." entstanden seien.38 Am beriihmtesten sind die 
Volkshochiifchen - viele kaum mehr als mannshoch - geworden, 
von denen 1958 auf dem Lande und auch in den Hinterhiifen der 
Stadte zwei Millionen errichtet wurden und in die - neben Erz 
aus etwaigen iirtlichen Lagern - alles. hineingeworfen wurde, was 
aus Eisen bestalid. - In der UdSSR hat es etwas Derartiges nie 
gegeben. Zwar verfiigen zahlreiche Sowjetkolchose iiber eigene 
Rcparaturwerkstiitten und zum Teil auch Bctriebc zur Wciterver
arbeitung ihrer Produkte s_owie Baubetriebc, aber die Industria
lisierung haben die russischen Kommunisten immer dem - oft aus 
riesigen W er ken bestehenden - Gro$betrieb iiberlassen. 
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5. Entlohnung ,,nach Bediir-fnissen". Im chinesischen Kolchos 
wurde bis zum Sommer 1958 - im russischen wird bis zum heu
tigen Tag - na~ Leistung entlohnt. Der Entlohnung lag gie 
mehr oder weniger verbuchte Leistung des Einzelnen zugrunde 
(manchmal al.Jch einer Arbeitsg~uppe, die dann den Gruppenlohn 
wieder nach Leistung unter ihre Mitglieder aufteilte) . In der 
Volkskommurie aber erhielten die Mitglieder einen Teil ihres 
Lohnes in natura, indem der notwendigste Lebensbedarf ( ein 
Schlag Suppe in der Massenkiiche; ein Paar Stoffschuhe, wenn 
die alten zerfetzt waren) unabhangig von ihrer Leistung kosten
los · als Pro-Kopf-Ration ausgegeben wurde; den anderen Teil 
erhielten sie weiter nach Leistung (also unter Beibehaltung des 
Akkords), zum Teil auch auf Grund der Lohnkategorie, welche 
dem Einzelnen entsprechend seiner Qualifikation zuerkannt wor
den war.39 
In der Peitaiho-Resolution war noch davor gewarnt worden, zu 
friih mit neuen Lohnsystemen zu experimentieren; aber die Zu
teilung in natura setzte sich sehr rasch durch, nicht zuletzt, weil 
in dem allgemeinen Durcheinander ein Buchfiihren iiber die Lei
stung jedes Einzelnen nicht mehr moglich war. Zahlreiche Kom
munen fiihrten die sogenannten ,,Sieben Garantien" oder ,,Zehn 
Garantien" ein, wonach jedem Kommunemitglied bestimmte 
Waren oder Dienste. grundsatzlich ohne Bezahlung zustanden: 
Nahrung, Kleidung - oft auch Haarschnitt - Wohnraum; Hilfe 
bei Geburt, Hochzeit, Beerdigung; arztliche Behandlung; Schul
ausbildung der Kinder; Kinobesuch oder andere Unterhaltungs
moglichkeiten.40 (Ob diese ,,garantierten" Anspriiche auch ver
wirklicht werden konnten, das war freilich eine ganz andere 
Frage!) Bares Geld wurde oft nur noch in Form eines geringen 
Taschengeldes ausgezahlt und davon auch gleich ein Teil als 
,, SJ:aatsanleihe" einbehalten.41 Alles deutete darauf hin, daB 
bald der von der Leistung abhangige Baranteil ganz verschwin
den und die Entlohnung ausschlieBlich in Form von Zuteilungen 
erfolgen sollte. Die Partei lobte die neue Entlohnungsform als 
Keimzelle des Kommunismus 42, und es gab damals schon Stim
men, welche den Obergang zum hundertprozentigen Zuteilungs
system forderten.43 
Der grundlegende Unterschied zwischen Geldlohn und Zuteilung 
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ist klar: Bei Entlohnung in Form von Zuteilungen hat der Ein
zelne keinerlei personliche W ahlmoglichkeit mehr, wiihrend er 
sie bei Geldlohn nach Leistung, auch wenn dieser noch so niedrig 
ist, besitzt. W er auf Rationen angewiesen ist, muE nehmen, was 
man ihm gibt - man, das heiBt die; Funktioniire, von denen er 
nun fast wie ein Sklave abhiingig wird. - In der Sowjetunion 
galt seit Beginn der dreiBiger Jahre strikt und ausnahmslos -
wenn auch zum Teil auf unvorstellbar niedrigem Niveau - der 
Leistungslohn, auf dem Lande wie in der Stadt. Jeder wurde und 
wird entsprechend seiner Leistung entlohnt, beziehungsweise in 
eine bestimmte Lohnkategorie eingestuft. Noch im April 1962 
wandte sich der fiir Lohnfragen zustiindige Minister der Sowjet:;. 
union scharf gegen jeden Versuch, den Leistungslohn abzu
iindern.44 
6. Radikale Beschneidung des Privateigentums. Um das Auf
gehen im Kollektiv noch wirksamer zu fordern, wurden die Kom
munemitglieder unabliissig gedriingt, den bescheidenen Privat
besitz, den sie im Kolchos noch zu eigen gehabt hatten, an die 
Kommune zu iibertragen: Gartenland, Obstbiiume, Kleinvieh, 
Wohnungsinventar. Wo man diesen Verzicht nicht schon jetzt 
forderte, stellte man die Forderung fiir die Zukunft in Aus
sicht. - In der UdSSR ist - mit Ausnahme der zwanziger Jahre -
stets strikt unterschieden worden zwischen dem jedem Sowjet
biirger genehmigten Privateigentum an Gebrauchsgiitern (bis zu 
Wohnhaus und Privatauto) und dem ihm verbotenen und nur 
dem Staat (oder einem Kollektiv wie dem Kolchos) erlaubten 
Eigentum an Produktionsmitteln. Seit B<jinn der dreiBiger 
Jahre ist das Privateigentum an Gehrauchsgiitern grundsiitzlich 
(wenn auch nicht imrner in_ der Praxis) unangetastet geblieben; 
es ist im Artikel 10 der Sowjetverfassung von 1936 ausdriidclich 
garantiert. 
7. Kollektivierung des personlichen Lebens. Aber auch diese Be
schriinkungen waren noch nicht das Letzte: in den Volkskommu
nen jener Monate setzte der Kornmunisrnus zurn Generalangriff 
auf das Privatleben an: Man aB in Speisehallen (es gab Volks
kornrnunen, in denen man die Bauern so lange unter Drude setzte, 
bis sie ihr Kiichengeschirr der Kommune ablieferten, und sie be
strafte, wenn aus der Hiitte aufsteigender Rauch privates Kochen 
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verriet 45)_; die Kinder wurden, soweit sie zur Feldarbeit zu jung 
waren, in eiligst errichteten Krippen und Kindergarten zusam
mengefafit; alte Leute, die bisher mit ihren Familien gelebt hat
ten, mufiten in Altersheime iibersiedeln und leichtere Arbeiten, 
etwa in Kindergarten oder Flickwerkstatten, iibernehmen; Ehe
partner wurden verschiedenen Arbeitseinheiten zugeteilt und be
kamen sich wochenlang nicht zu sehen; vielerorts begann man mit 
dem Abbruch der Bauernhauser und verwendete das dabei ge
wonnene Material zum Bau von Schlafbaracken 46, in denen Ehe
paare getrennt untergebracht wurden 47 ; in Neubauten waren 
keine privaten Kiichen mehr vorgesehen und die Einzelaborte 
<lurch groBe Latrinen ersetzt4B; schlieBiich eine fiir Chinesen be
sonders harte MaBnahme: die Beseitigung der auf den Feldern 
verteilten Ahnengraber und deren Zusammenlegung zu Massen
grabern wurde nicht nur geplant 40, sondern auch vielfach bereits 
in die Tat umgesetzt. - In der Sowjetunion hat man, von den 
wenigen Kommunen der zwanziger Jahre abgesehen, nichts Der
artiges unternommen. Manche Bolschewiken - unter ihnen Chru
schtschow - sind zwar fiir den Bau sogenannter Agrostadte mit 
groBeren Mietshausern eingetreten, in welche die Bauern aus 
ihren privaten Behausungen umgesiedelt werden sollen. Aber 
man hat sich in Kenntnis der bauerlichen Einstellung zur Ver-
wirklichung dieser Plane bisher nicht entschlossen. , 
Man mag noch fragen, wie die chinesischen Kommunisten iiber
haupt glauben konnten, ein Programm von solchen utopischen 
AusmaBen zu verwirklichen. Es scheint, daB sich Funktionare und 
Fiihrung im Sommer und Herbst 1958 gegenseitig in einen im
mer groBeren Siegesrausch hineinsteigerten. Zurn Teil glaubten 
die ortlichen Funktionare der Parteipropaganda von der unmit
telbaren Nahe des Kommunismus und der Bereitschaft der Mas-

~ sen, Tag und Nacht ohne Lohn zu arbeiten; andere witterten 
wohl auch eine neue Generallinie und erhofften sich vermehr
tes Prestige und andere Vorteile, wenn sie sich nur rechtzeitig 
auf sie einstellten. Sie begannen, sic:h selbst einzureden, in 
ihrem Wirkungskreis gebe es bereits Anzeic:hen des Neuen, und 
taten das Ihre, es zu erzwingen. Umgekehrt sammelten sich auf 
den Sc:hreibtischen cfer Fiihrung Berichte iiber einen neuen Mas
sen-Enthusiasmus, iiber fre iwilligen Verzicht auf Entlohnung, iiber 
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Freudenkundgebungen von Bauern, denen mail die Ahnengriiber 
einebnete und die Schweine fortnahm; sie fiihlte sich also in 
ihrer Propaganda bestatigt und fing selbst an, daran zu glauben, 
man konne auf die materiellen Voraussetzungen verzichten und 
durch den blofien millionenfachen Willensakt der Massen den 
.Grofien Sprung nach vorwiirts", unmittelbar in den · Kommu
nismus erzwingen.50 

2. DER ERSTE ERNSTE STREIT 

Was in den letzten Monaten des Jahres 1958 _in den Dorfern 
Chinas geschehen war, das war nicht die Durchfiihrung von Not
maBn~men zur Oberwindung voriibergehender Engpasse, sog
dem etwas grundlegend Neues. Zurn ersten Mal wurde, und das 
erkliirtermafien als Beispiel, als Modell fiir alle, einem ganzen 
Volke die Lebensform auferlegt, die sonst nur in eng begrenzten, 
einem strengen Zwedc verschworenen Gemeinschaften vom Typ 
des Ordens geiibt worden war: die totale Kollektivierung und 
Verfiigbarmachung des Menschen. Peking selbst rief es mit lau
tem Triumph in die Welt hinaus, und diese nahm - wenn sie es 
tat - das Unerhorte mit Entsetzen zur Kenntnis. 
Nur in der Hauptstadt des .Lagers" war nichts von dieser Erre
gung zu sehen. Moskau schwieg - <lurch W ochen, <lurch Monate 
hiildurch. Wohl brachte, wie dies bei groBeren Ereignissen im 
Ostblodc iiblich war, die Prawda die Peitaiho-Resolution am 
Tage nach ihrei- Veroffentlichung - doch ohne Kommentar.st 
Auch in den folgenden Tagen fehlte jedes Wort des Lobes wie 
auch der Kritik, obgleich China wegen dey gespannten Lage um 
Taiwan vie! Raum in der Sowjetpresse einnahm. Sogar in den 
Jubiliiumsartikeln zum chinesischen Staatsfeiertag fand sich kein 
Wort iiber die Volkskommunen - mit einer Ausnahme: die Mos
kauer Literaturzeitung veroffentlichte eine Reportage, in der die 
Volkskommunen mit einigem Oberschwang geschildert wurden.s2 
Ob dieser Artikel hoheren Orts inspiriert war oder nur einfach 
.durchrutschte" - wer will es wissen? 
Von dieser einen Ausnahme abgesehen - tiefe Stille. Monat um 
Monat. Wahrend sich also die chinesische Presse, ganz im Zeichen 
der Volkskommunen stehend, vor Begeisterung iiberschlug, wiih-
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rend all~ westlidien Zeitungen und Zeitsdiriften die Entstehung 
der \rolkskommunen als einen der bedeutsamsten, folgensdiwer
sten Vorgiinge der Nachkriegsgeschichte registi-ierten, blieb Mos
kau stumm. Eine schiirfere Kritik als dieses Schweigen war kaum 
denkbar.-

ldeologische Konkurrenz 

Die Volkskommune war fiir die Sowjetunion die sdiwerste poli
tisdie Herausforderung seit zehn Jahren, seit Tito es gewagt 
hatte, gegen Stalin den Ansprudi Jugoslawiens auf einen eigenen 
·Weg zu erheben. Und die Herausforderung von 1958 wog weit 
schwerer als die von 1948, schon weil Chinas Gewidit ungleich 
groBer als das Jugoslawiens war. 
Am stiirksten muBte die Russen der chinesische Anspruch erbit
tern, daB die Volkskommune weit fortsdirittlidier als der Koldios 
sei. Sie hatte, laut Peking, gegeniiber dem Koldios "bedeutende 
Vorziige bei der Entfaltung der produktiven Massenaktivitiit"; 
"die verhiiltnismiiBig enge organisatorisdie Form" des Koldios, 
der sidi "mit einer verhiiltnismiiBig einfadien Wirtsdiaft" be
fasse, entspredie nicht mehr den Anforderungen der Zeit.53 Im 
Vergleidi zur Volkskommune sei der Koldios "zuriidcgeblieben" 
und "veraltet".s4 Die Volkskommune sei also dem Kolchos weit 
iiberlegen und iibertreffe diesen an Arbeitsproduktivit~t um 
zwanzig Prozent.ss 
Das war schon schlimm genug - dodi nidit das Schlimmste: Pe
king proklamierte die Volkskommune offen als den entsdieiden
den Sdiritt auf dem Wege zum Kommunismus. Sdion die relativ 
vorsiditig formulierte Peitaiho-Resolution hatte erkliirt: "Die 
Volkskommune stellt die beste Organisationsform fiir den all
miihlidien Obergang vom Sozialismus zum Kommunismus dar; 
sie wird sidi zur Grundeinheit der kiinftigen kommunistisdien 
Gesellschaft entwidceln." 
In einem Staatenblodc, der sich einem bestimmten ideologischen 
Ziel verschrieben hat, wird derjenige seinen Anspruch auf Fiih
rung mit besonderem Erfolg vertreten, der glaubhaft machen 
kann, daB er den W eg zu diesem Ziel am besten kennt und am 
rasdiesten zuriidclegen wird. Bis zum Sommer 1958 konnten die 
russisdien Kommunisten die Oberzeugung haben, unbestrittene 
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Fiihrer im "sozialistischen Lager" zu sein. Nun traten die roten 
Briider in Peking mit einem Anspruch auf, · der nicht weniger 
besagte als dies: Wir Chinesen sind im achten Jahr unseres Staa
tes trotz schlechten Startbedingungen dem Kommunismus weit 
naher gekommen als ihr Russen in den mehr als vierzig Jahren 
seit der Griindung des euren. · 
Seit darnals hat Peking unermiidlich die Stimmung im Land und 
im Ostblock zu lodernder Flamme anzufachen versucht; seine 
wichtigsten politischen Aufierungen, vor allem die Erkliirungen 
zu Lenins Geburtstag (April 1960) sind voll eines revolutioniiren 
Pathos, das ·sonst im "sozialistischen Lager" nur noch selten ge-
hort wird. . 
Ob Pekjng den Kreml iiber die Volkskommunen im voraus infor
mierte, wissen wir nicht. W enn Chruschtschow bei seinem Besucti 
in Peking vom Juli/August 1958 durch Mao ins Bild gesetzt wor
denwar, so lieB manjedenfalls davon nichtsverlauten.SollteMao 
seinem Gast die damals schon in Gang gekommene Massenaktion 
oder auch nur deren Tragweiteverheimlicht haben (und es spricht 
vieles dafiir 58), so miiBte dies ein zusiitzlicher Grund fiir eine 
Veriirgerung Moskaus gewesen sein. 
Der Kreml konnte auch nicht iiberhoren, daB in den Lobeshym
nen auf die Volkskommune eine Aufforderung an die anderen 
Volker im roten Lager wie an die Entwicklungslander mit
schwang, nicht dem russischen, sondem dem chinesischen Beispiel 
zu folgen. Und schlieBlich muBte es Chruschtschow aufs hochste 
alarmieren, daB· die Chinesen mit schmetternden Fanfaren auf 
einen Weg eingebogen waren, den die Sowjetfiihrung auch ein
mal ausprobiert, aber liingst als ungan~ar wieder verlassen 
hatte. lch babe an anderer Stelle auf Grund eigener Beobach
tungen berichtet, wie man in der Sowjetunion mit Kommunen, in 
denen alles alien gehorte, experimentiert hat und wie sie dann 
von der Bildflache verschwanden,57 Auf dem ParteikongreB von 
1930 wurde die "landwirts~aftliches Arte!" genannte Form des 
Kolchos (neben den Staatsgtitern) zur alleinigen Organisations
formf der Landwirtscha~ er~liirt.58 Im RuBland Stalins, das nicht 
au den sclbstlosen Pfhchte1fer der Bevolkerung sonde • . . • rn - w1e 
nun das Schlagwort h1eB - auf die "materielle Interessiertheit" 
und das Aufstiegsstreben des Einzelnen setzte, war fiir die uto-
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pisch-egalitiiren Kommunen kein Platz; es hat sie dort auch seit
her nicht wieder gegeben. Und nun, fast drei Jahrzehnte nach_dem 
man in der Sowjetunion das Experiment als -miBgliickt ab_gebla
sen hatte, bc:"standen die Chinesen plotzlich darauf, in der Kom
mune das Ei des Kolumbus entdeckt zu haben. 
Spiitere Streitfiille mit Peking haben die Russen aus Grunden, 
die wir untersuchen werden, offentlich diskutiert. Aber im Herbst 
1958 schwiegen sie konsequent. Warum? Erstens wollten sie dem 
Westen nicht das Schauspiel eines Streites mit ihrem groBten 
Alliierten bieten ( die Erfahrungen aus dem offentlichen Konflikt 
mit Tito zehn Jahre zuvor waren eine empfindliche Lehre ge
wesen), und zweitens scheuten sie sich wohl auch vor der Beun
ruhigung ihrer eigenen Bauernbevolkerung; denn nichts konnte 
diese mehr aus der Fassung bringen und damit das GleichmaB 
ihrer Arbeit gefiihrden als eine Schilderung der Volkskommunen 
und die damit verbundene Andeutung, daB diese "hohere Form" 
des liindlichen Lebens auch den russischen. Bauern bevorstehe. 
Im Sowjetkolchos sind zwar Grund und Boden, Arbeitskraft, Ma
schinen und sonstiges lnventar seit dreiBig J ahren kollektiviert, 
aber der russische Kolchosnik lebt im eigenen Haus, hat seinen 
eigenen, wenn auch kleinen, Garten mit eigenen Obstbiiumen 
und Beerenstrauchern, hat eigene Hiihner oder Ziegen, in der 
Regel eine eigene Kuh und ein paar eigene Schweine; und wenn 
er abends vom Felde kommt, dann streckt er seine FiiBe unter 
den eigenen Tisch, auf dem ihm und den Kindern seine Frau das 
eigene Essen auftriigt. Er kann noch bis zum Dunkelwerden im 
eigenen Garten werken. Er verdient sein eigenes Geld; und ob 
das nun viel ist oder wenig, es ist sein Geld, iiber das er verfiigen 
kann. 

Die•Russen kritisierten erst durch die Blume . .. 
Die Russen schwiegen also. Sofern sie Kritik iiuBerten, taten sie 
dies in einer hochst indirekten und sehr verschliisselten Form, 
so etwa, wenn sie <lurch Stepanjan, einen ihrer fiihrcnden ldco
logen, erklarten, die Sowjetunion und die osteuropaischen Volks~ 
demokratien wiirden vor China und den asiatischen Volksdemo
kratien in den Ko111munismus eintreten, womit der chinesische 
Anspruch auf Entdeckung eines Kurzweges zum Kommunismus 
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kurzerhand abgetan war.59 Sehr hiibsch war · eine ironische Ab
wandlung dieses Themas in der Iswestija: Einerri wohlhabenden, 
wirtschaftlich hochentwickelten Kolchos sagen die anderen, ihm 
weit unterlegenen, die seinen Leistungsstand erreichen wollen: 
"In den Kommunismus kommen wir alle gleichzeitig!" 60 

Oder als Beispiel einer noch feiner gesponnenen Kritik: Das so
wjetische Regierungsorgan druckte zum chinesischen Staatsfeier
tag einen Artikel von Po I-po ab. Dieser hatte, indem er die 
Peitaiho-Resolution zitierte, von der "Verwirklichung des Kom
munismus" ._in China gesprochen; in der russischen Wiedergabe 
war nur von einer "Verwirklichung der Kommunen" zu lesen.61 

(Bei der Obersetzung der Peitaiho-Resolution in der Prawda 
einige .Wochen zuvor hatte man noch wortlich die Formel "Ve.r-
wirklichung des Kommunismus" akzeptiert. 62 Offenbar hatte der 
Redakteur ihre Gefiihrlichkeit damals noch nicht erkannt.) 
Ahnlich verhiillt und indirekt war die Kritik, die sich in der Rede 
des Sowjetbotschafters Judin auf der sowjetischen Jubiliiumsfeier 
im November 1958 fand. Judin hat dort, wann immer er auf 
China zu sprechen kam, nur dessen Leistungen beim Aufbau des 
Sozialismus (also nicht des Kommunismus) hervorgehoben und 
betont, China niitze die Erfahrungen der Sowjetunion.es Das in 
jenen Wochen in China millionenfach gebrauchte Wort Volks
kommune fehlte auch in seiner Rede ganz. 
Sofern die Volkskommunen in sowjetischen Fachbliittern auf
tauchten, was fiir die Unterrichtung der Speiialisten unerliiBlich 
war, geschah dies in einer bewuBt distanzierten Form; zum Bei
spiel sprach man von den Volkskommunen, "welche die chinesi
schen Genossen [Hervorhebung vom V ef1fasser] fiir die beste 
Form des Aufbaus des Sozialismus ... halten" _64 

· • • dann wurden sie deutlicher 

Aber obgleich die Russen damals eine offentliche AuBerung ver
~ieden oder sich auf Andeutungen beschriinkten, ist uns ihre 
wahre Meinung nicht unbekannt geblieben. In einem langen Ge
spriich mit dem amerikanischen Senator Hubert Humphrey au
Berte sich Chruschtschow am 1. Dezember 1958 sehr abfiillig iiber 
die Volkskommunen, die er als altmodisch und reaktioniir be
zeichnete; die Sowjetunion wisse, daB es bis auf weiteres ohne 
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materielle Anreize keine Leistung geben konne. Ober ein dama
liges Mitglied. der US-Botschaft in Moskau erfuhr ich, daB dieser 
Teil. des Gespciichs vertraulich bleiben sollte. Aber eine US-Joiir
nalistin zitierte Chruschtschows Aiillerungen in ihrem Bfatt 55

, 

und bald-darauf machte sie Humphrey selbst der Offentlichkeit 
bekannt.66 
Fiir Chruscbtschow war diese lndiskretion unangenehm. In seiner 
Rede auf dem XXI. Parteitag bezeichnete er Humphrey - ohne 
die Volkskommunen zu erwiihnen! - als Miinchhausen (diese Ge
stalt ist in RuBland durchaus bekannt); in seiner burschikosen 
Art verglich er den Senator mit einem Zeitungsverkiiufer, der, 
um seine Ware loszuschlagen, mit dem Ruf durch die StraBen 
rennt: .Aiillerordentliches Ereignis! Frau hat Miidchen mit 
Schnurrbart zur Welt gebracht! ", obgleich in dem Blatt nichts 
dergleichen zu lesen stehe.67 

Offener konnten die Russen erst sprechen, als sich - wie wir 
gleich sehen werden - die Chinesen selbst bis zu einem gewissen 
Grade von ihren enthusiastischen XuBerungen iiber die Volks
kommunen distanzierten. Auf dem XXI. Parteitag Anfang 1959 
sagte Chruschtschow, ohne China zu nennen, aber eindeutig an 
die Adresse Pekings, da es in der Sowjetunion zu dem Zeitpunkt 
fiir eine solche Belehrung keine rechten Adressaten gab: 

"Das sozialistisdie Prinzip dcr [Giitcr-] Verteilung nadi dcr Ar
bcitsleistung geht von der Anerkcnnung der Unmiiglidikeit gleidi
madierisdier Verteilung in der Periode des Sozialismus aus .. . Es 
ist fiir die gegebenen Verhiiltnisse das einzig vemiinftige und ge
redite Verteilungsprinzip ... Die Gleichmacherei wiirde nicht den 
Obergang zum Kommunismus bedcuten, sondem dessen Diskredi
tierung . . . Das Kolchossystem cntspricht vollstiindig dem Niveau 
und den Bediirfnisscn der Entwicklung der heutigen Produktiv
kriifte auf dem Lande.• ee 

Wann gesprungen wird, entscheide ich! 

Das war dieselbc Rede, in der Chruschtschow davon sprach, es sei 
unmi:iglich, in den Kommunismus zu springen, ohne erst das Sta
dium des Sozialismus durchlaufen zu haben. Dabei hat Moskau 
den Chinesen noch !lie konzediert, daB sie den Sozialismus bereits 
verwirklicht batten; die Fonnel heiBt ja, sie seien noch dabei, ihn 
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"aufzubauen·": Au£erdem war Chruschtschows Bemerkung ein 
Hieb gegen Peking, das pausenlos vom Gro~.en Sprung sprach. 
Als der Kremlherr einige Wochen zuvor die Formel "groBer 
Sprung" in den Mund nahm, da gait sie de~onstrati: nicht d~r 
Entwicklung. in China, sondern dem Fortschntt der V1ehzucht m 
der UdSSR! au Riebe dieser Art sollte es noch oft geben. So in 
dem Aufsat~ eines Moskauer ldeologen, der in der Prawda 

schrieb: 

.Der Versuch, iiber ganze historische Etappen zu springen, spiel! 
Iediglich den Feinden der Arbeiterklasse in die Hand ... Schon 
Friedrich Engels kritisierte zu seiner Zeit die Blanquisten, die iiber 
alle Zwischenstationen hinweg direkt in den Kommunismus hinein
springen wollten, ohne mit dem Gang der historischen Entwicklung 
zu rechnen ... Das ist so, als wollte man einem vierjiihrigen Kint! 
die hiihere Mathematik beibringen." ,o 

Noch deutlicher wurde Chruschtschow im Juli 1959 bei seinem 
Besuch in Polen. Es habe, sagte er in einer Rede, in der Sowjet
union wiihrend der zwanziger Jahre Leute gegeben, die meinten, 
wenn man den Kommunismus wolle, miisse man Kommunen 
schaffen. Aber "offensichtlich verstanden viele in jener Zeit noch 
schlecht, was Kommunismus ist und wie man ihn aufbaut". Die 
Kommunen hiitten weder den materiellen noch den politischen 
Gegebenheiten entsprochen, und man habe sie durch die Kol
chose ersetzt. 71 In diesem Pun kt war er mit Stalin einig, der sch on 
1934 die Griinde aufgeziihlt hatte, die gegen die Kommunen 
sprachen. 72 

Das stiirkste Argument gegen die Volkskommunen haben die 
Russen bisher iiffentlich nie gebraucht (in 1J1ler Schiirfe stand es 
ihnen auch erst spiiter zur Verfiigung): das Argument, daB die 
Volkskommune die Arbeit auf dem Lande desorganisieren und 
die Erniihrung, ja die gesamte Wirtschaft Chinas gefiihrden 
miisse. Die von Peking selbst zugegebenen 73 drei MiBernten von 
1959, 1960 und 1961 und die daraus folgenden katastrophalen 
Zustiinde in der Erniihrung samt deren Konsequenzen fiir Indu
strie und AuBenhandel sind - das miissen die Russen wissen _ 
nicht nur durch ungiinstige W etterverhiiltnisse, sondern auch 
durch die neue Agrarpolitik verursacht worden.74 
Wir kennen also die Ansichten des Kreml iiber die Volkskommu-
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nen, und wir konnen mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr
scheinlichkeit . annehmen, daB er diese den Genossen in Peking 
schon vor soldien offentlichen Stellungnahmeii mit groBtex:_ Ent
schiedenheit nahezubringen versuchte, war doch nicht nur die 
Einheit des Lagers, sondern auch die wirtschaftliche Zukunft Chi
nas bedroht, wenn es auf diesem Wege weiterging. 

Wuhan: Peking spridit von Obereifer ... 

Und Peking lenkte ein. Wieviel dazu die Beschworungen - viel
leicht auch der massive wirtschaftliche Druck - der Sowjetunion 
beigetragen haben, wieviel die eigenen Einsichten, gewonnen aus 
den chaotischen Verhaltnissen, die sich aus dieser groBten Um
walzung der Neuzeit ergeben batten - wir wissen es nicht. Wir 
kennen lediglich das Ergebnis der ZK-Konferenz, die vom No
vember bis zum 10. Dezember 1958 in Wuhan (genauer: im Stadt
teil Wutschang) abgehalten wurde und an ihrem letzten Tag die 
.Resolution iiber einige Fragen hinsichtlich der · Volkskommu
nen" faBte .75 Diese - mit ihren zweiundvierzig Druckseiten fast 
fiinfmal so lang wie die von Peitaiho - begann ~ar mit einem 
machtvoll-poetischen Akkord (.Im Jahre 1958 erschien am brei
ten Horizont Ostasiens wie die aufgehende Sonne eine neue so
ziale Organisationsforin - die Volkskommune"), aber im weite
ren Text war von solch strahlendem Oberschwang nicht meh,r viel 
zu merken. (Moskau veroffentlichte diesmal nur eine ganz kurze 
Zusammenfassung76 - wieder ohne Kommentar. Die Russen faB
ten also Peitaiho und Wuhan sozusagen mit der Feuerzange und 
mit abgewandtem Gesicht an.) 
Vergleicht man die Resolution von Wuhan mit dem, was in den 
vorausgegangenen Monaten iiber die Volkskommunen gesagt 
und gedruckt worden war, so erweist sie sich als ein Dokument 

~ des Riickzugs. Natiirlich gab sie die Volkskommunen nicht preis; 
sie lobte sie sogar fleiBig. Aber sie war beherrscht von einem 
Wort, das im Gegensatz stand zu der fieberhaften Atmosphare 
des Herbstes (auch wenn es dort gelegentlich auftauchte), von 
dem Wort .allmahlich". Nicht mit einem Schlage also, nicht in 
einem alles iiberwaltigenden revolutionaren Schwung sollte der 
Obergang zum Kommunismus bewerkstelligt werden, sondern 
- allmahlich. Die Schwierigkeit dieses Prozesses des Obergangs 
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wurde immer wieder betont - ihn zu verwir~lichen werde "nicht 
sehr bald" gelingen, vielmehr brauche man dazu eine "ziemlich 
lange Zeit"; der ganze Vorgang werde "fiinfzehn, zwanzig oder 
mehr Jahre" in Anspruch nehmen. Wendungen, die auf diese 
Langwierig"k:eit hinwiesen, traten in der Wuhan-Resolution ins
gesamt neuimndzwanzigmal auf. 
Die Resolution fand harte Worte gegen die - offenbar recht zahl
reichen - Genossen, die das Tempo der Entwicklung weit iiber
schiitzt hatten; sie seien "iibereifrig" gewesen und hiitten fiilsch
licherweise geglaubt, der Obergang zum Kommunismus sei "eine 
sehr einfache Sache". Zweimal werden sie als "Utopisten" be
zeichnet (jetzt, im Gegensatz zu Peitaiho, ein negativer Begriff), 
als Leute, die iiber Liihne, Preise und Geld .eine unrichtige 
Denklinie" verfolgen. 

· · • und .unverwirklichbarer Utopie" 

Die beiden zentralen Gegenthesen Moskaus wurden in Wuhan 
akzeptiert: Der Aufbau einer miichtigen Schwerindustrie sei Vor
aussetzung fiir den Obergang zum Kommunismus, man miisse 
also erst einmal das niedrige Niveau der Produktivkriifte Chinas 
heben. Wiirtlich hieB es: 

"Wir miissen uns davor hiiten, grundlose Erkliirungen dariiber ab
zugeben, dafi die Volkskommunen auf dem Land unverziiglich zum 
Kommunismus fiihren werden. Wer so handelt, beweist nicht nur 
sein Ungestiim, . er mindert auch das Ansehen des Kommunismus in 
den Augen des Volkes, er verzerrt und vulgarisiert dieses groBe 
Ideal, er stiirkt die kleinbiirgerlichen Tendenzen zur Gleidtmache-
rei und stiirt den sozialistischen Aufbau." frf 

Was zweitens den Lohn betrifft, so verlangte die Resolution, daB 
er vorwiegend .nach Leistung" gezahlt werden miisse. Das Lei
stungsprinzip sei beizubehalten, bis der Zustand des Oberflusses 
erreicht werde; bis dahin sei es noch weit. Das Leistungsprinzip 
vorzeitig aufgeben zu wollen, sei eine "unverwirklichbare Utopie", 
und zu denken, man kiinne die Phase des Sozialismus (mit ihrem 
Akkordlohn) iiberspringen und unmittelbar in den Kommunis
mus gelangen, sei pure Phantasterei. 
~en stiirksten Riickzug von der Praxis des Herbstes vollzog man 
m der Frage des Gemeinschaftslebens: Haus, Kleidung, Mobel, 
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Obstbiiume, Arbeitsgeriit, Kleinvieh, Gefliigel, Ersparnisse miiB
ten bis aur'weiteres Privateigentum bleiben; in Neubauten sollte 
jede Familie die_Moglichkeit erhalten, in einer Wohnung zusi!,m
menzuleben; die Einweisung yon Kindern in Krippen und Kin
dergarten sei freiwillig. Zahlreiche Untersuchungskommissionen, 
zu denen bis zu zehntausend Funktioniire je Provinz zu dele
gieren seien,- wiirden bis Ende April 1959 alle Auswiichse in 
den Volkskommunen beseitigen und "Ordnung schaffen". Zwar 
solle die Bauernmiliz bleiben, aber wenn man sage, die Bauern 
sollten sich fiir die Arbeit "militiirisch organisieren", so sei damit 
nur allgemein eine straffe Organisation "nach dem Muster der 
Fabriken" gemeint. 

Kein volliger Ruckzug Pekings 

Wir diirfen nun keinesfalls iibersehen, daB es sich in Wuhan um 
einen zwar auf liingere Sicht angelegten, aber doch nur tempo
riiren Riickzug handelte. Auch die Wuhan-Resolution hielt an 
einigen Hauptpositionen von Peitaiho fest; denn sie erkliirte, 
daB "die Volkskommunen ... in unserem Land ... die beste Form 
fiir den ... Obergang unserer Dorf er vom kollektiven zum Volks
eigentum und fiir den Obergang unseres Landes von der sozia
listischen zur kommunistischen Gesellschaft darstellen" und daB 
"die Verwirklichung der Verbindung von Geldlohn und kosten
loser Versorgung . . . schon die Keime des Kommunismus ent
hiilt." 77 Der Anspruch blieb also bestehen, daB die Volkskom
mune dem Kommunismus niiher ist als der Kolchos. 
DaB es bei diesem Problem in der Partei recht verschiedene Mei
nungen gab, die nicht leicht auf einen Nenner zu bringen waren, 
ist allein schon daraus ersichtlich, daB der Konferenz von Wuhan 
zwei andere - unter Maos Vorsitz - vorausgegangen waren, die 
oinen groBen Teil des November in Anspruch genommen hat
ten.1s 
lch mochte jedoch auf dem Boden der bekannten· Tatsachen blei
ben und nicht auf Spekulationen dariiber eingehen, wer in Wuhan 
zu den GemiiBigten gehort haben konnte, die den Riickzug durch
setzten, und wer zu den Ungestiimen, die in den vorausgegange
nen Monaten die Ziigel gefiihrt hatten. Mao selbst war zwar im 
Herbst als Begriinder der Volkskommunen bezeichnet worden, 
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aber mit den dann folgenden Exzessen wurde .. sein Name nie in 
Verbindung gebracht. So bleibt die Frage offen, wie sein gleich
falls in Wuhan bekanntgegebener Verzicht auf eine nochmalige 
Kandidatur fiir den Posten des Staatspriisidenten aufzufassen ist. 
Er ist zuniichst vielfach als Eingestiindnis von Fehlern verstanden 
worden, doch war von einer Minderung seines personlichen An
sehens nichts zu bemerken. 

Alie auf einmal in den Kommunismus? 

Mit Moskau wurde auf dem XXL Parteitag ein Burgfriede her
gestellt. Tschou En-lai horte sich dort die Belehrungen Chru
schtschows iiber den rich ti gen W eg zum Kommunismus ruhig an 
und erklarte dann in seiner eigenen Rede: "Unter den gegenwiir:' 
tigen _Bedingungen Chinas ist die Volkskommune die beste Form 
fiir die Entwicklung des Sozialismus." 79 Es blieb also bei der in 
Wuhan zwischen Moskau und Peking gefundenen KompromiB
formel : erstens ist die Volkskommune eine Besonderheit Chinas 
(demnach nicht automatisch auf andere Staaten anwendbar); 
zweitens ist sie zuniichst nur eine Station auf dem Wege zum 
Sozialismus. Freilich konnte Tschou es nicht unterlassen, hinzu
zufiigen, daB die Volkskommune auch fiir den spiiteren Ober
gang vom Sozialismus zum Kommunismus von Bedeutung sei. 
Aber zugleich priizisierte er die Wuhan-Resolution in einem 
wichtigen Punkt, indem er klarmachte, daB die dort genannte 
Frist von .fiinfzehn, zwanzig oder etwas mehr Jahren" notig sei, 
um aus China ein sozialistisches Land zu machen. Da die Russen 
beanspruchen, ihrerseits schon liingst im Sozialismus zu leben, ist 
China fiir sie kein Konkurrent, wenn es selbft zugibt, erst in den 
Jahren 1974-79 oder noch spiiter sozialistisch zu werden. 
Wenige Tage spiiter unterzeichneten Tschou und Chruschtschow 
ein Abkommen, demzufolge die U dSSR den Chinesen in den 
Jahren 1959-1967 Maschinen und Ausriistungsgegenstiinde (zum 
Bau von 78 GroBbetrieben) im Werte von rund fiinf Milliarden 
Ruoel Jiefern wird.80 Ob dies die unersiittlichen Wiinsche der 
Chinesen befriedigte, bleibe dahingestellt; eine Enttiiuschung 
war es vermutlich, daB die Lieferungen nicht auf Kredit erfolgen 
sollten, sondern prompte Bezahlung vorgesehen wurde. Aber im
merhin, es war - nach liingerer Pause - wieder etwas. 
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AuEerdem bequemte sich Chruschtschow zu einer ideologischen 
Konzession: Ratte man, wie wir sahen, im Herbst die hochflie
genden Hoffnungen Pekings auf einen bevorstehenden Oberga~g 
zum Kommunism.us mit der Feststellung abgetan, China und ·die 
asiatischen ·-:volksdemokratien wiirden spiiter in den Kommu
nismus eintreten als die Sowjetunion und die Staaten Osteuropas 
- wogegen die Chinesen ohne Zweifel emport protestierten -, 
so erkliirte Chruschtschow auf dem XXI. Parteitag, die wirt
schaftlich zuriickgebliebenen Staaten des .sozialistischen La
gers" wiirden sich mit Hilfe der weiter fortgeschrittenen so 
rasch entwickeln, daE eines Tages · alle Staaten des Lagers 
.mehr oder weniger gleichzeitig" in den Kommunismus eintreteI?
konnten.s1 
Dies war ein fiir die Chinesen hochst bedeutsames Zugestandnis, 
denn wenn sie das Ziel in diesem Tempo erreichen sollten, konn
ten sie von Moskau bei dem zuriickgebliebenen Stand ihrer Pro
duktivkriifte eine das bisherige MaE weit iibersteigende Wirt
schaftshilf e verlangen. Es kann jedoch gar keine Rede davon 
sein, daE die Sowjetunion ihnen eine solche gewiihrt hiitte; das 
sahen wir bereits bei der Betrachtung der sowjetisch-chinesischen 
Wirtschaftsbeziehungen. Einen Diimpfer hatten die chinesischen 
Hoffnungen schon in einem (zweiten) Aufsatz von Stepanjan 
erhalten. Der Autor revidierte dort zwar, dem Beispiel Chru
schtschows folgend, seine uns schon bekannte These vom ni&t
gleichzeitigen Obergang zum Kommunismus, aber er teilte kiihl 
und niichtern mit, die Sowjetunion brauche noch .zehn bis zwolf 
Jahre" , um das von ihr angestrebte Wirtschaftsniveau zu errei
chen, und werde erst dann (also in den siebziger Jahren) den 
iibrigen Mitgliedstaaten des Lagers die Hilfe geben, die diese 
in den Stand setzen soll, . mehr oder weniger gleichzeitig" mit 
der Sowjetunion in den Kommunismus zu gelangen.82 

DaE die Russen sogar dieses verwiisserte Zugestiindnis des 
. Mehr oder weniger gleichzeitig" in der weiteren Auseinander
setzung mit den Chinesen als recht unangenehm ~mpfanden, kon
nen wir daraus folgern, daB sich Chruschtschow veranlaBt sah, 
auf dem XXII. Parteitag d ie Formel des XXI. emeut zu revidie
ren : Die Staaten des Ostblocks sollen zwar .mehr oder weniger 
gleichzeitig" in den Kommunismus eintreten, aber diese Formel 
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wird durch den Zusatz eingeschriinkt: .im Rahmen einer [d. h. 
derselben] historischen Epoche" .83 Auch das Mittelalter war eine 
historische Epoche; es dauerte rund ein Jahrtausend. 

Kritik und Liebe gediimpfi 

Gegeniiber den Volkskommunen bUeb Moskau auch nach dem 
Burghieden.des XXI. Parteitags zuriickhaltend. In Biichern, die 
den Fachmann, nicht aber die breiten Lesermassen erreichen, 
wurden die Yolkskommunen zwar da und dort, freilich nur sel
ten, kurz erwiihnt, aber nie herausgestellt oder gar gelobt, und 
gerade das, was ihnen eine besondere Dramatik verliehen hatte, 
die Umwandlung des tiiglichen Lebens, wurde dem Sowjetleser 
nicht klargemacht.84 Lediglich die fiir Propaganda im Ausland 
bestirtmfte vielspi-achige Zeitschrift Neue Zeit machte eine Aus-:' 
nahme; wohl mit Riicksicht auf das Ausland, das die Haltung 
Moskaus genau verfolgte, brachte sie schlieBlich im Friihjahr 
1959 einen Aufsatz iiber die Volkskommunen 85, der aber weni
ger eine eigene Beurteilung der Volkskommune als eine Polemik 
gegen deren westliche Kritiker enthielt. · 
Ende August 1959 beging die chinesische Presse spalten-, ja sei
tenweise den ersten Jahrestag der Peitaiho-Resolution; die So
wjetpresse schwieg. Wenige Wochen spiiter feierte die Chinesische 
Volksrepublik den zehnten Jahrestag ihres Bestehens; die So
wjetpresse brachte zahlreiche Gliickwunschartikel - aber iiber die 
Volkskommunen kein Wort. In der Festnummer der parteiamt
lichen Zeitschrift Kommunist entzog sich A. A. Andrejew in sei
nem Aufsatz iiber das erste Jahrzehnt der Chinesischen Volks
republik der Erwiihnung der Volkskommm~ n auf hochst simple 
Art, indem er die landwirtschaftliche Entw'1ck!ung in China nur 
wiihrend der ersten acht Jahre schilderte! Der Festartikel des 
Kommunist erwiihnte lediglich .das kooperierte Bauerntum" 
Chinas.86 In ihrem eigenen Jubiliiumsartikel brachte die Prawda 
iiberhaupt keinen Hinweis auf die Volkskommunen.B7 Lediglich 
aus einem in der Prawda abgedruckten Artikel des Ersten Sekre
tiirs der KPCh konnte der Sowjetleser die chinesische Lesart _ 
recht knapp - erfahren.ss 
Suslow, der in Peking die Festrede hielt, da Chruschtschow ver
spiitet aus Camp David eintraf, vermied es peinlich, die Vokabel 
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Volkskommune in den Mund zu nehmen, deren Bildung doch das 
weitaus auffallendste Ereignis im ersten J ahrzehnt Rotchinas ge
wesen war. Er \>egniigte sich mit der trockenen "Feststellung, __ die 
chinesischen Ba:uern seien auf den "sozialistischen W eg der Ent
wicklung getreten" .so Auch der am 30. September in Peking er
schienene Chruschtschow erwiihnte in seiner Ansprache die Volks
kommunen mit keinem Wort.90 

Nicht einmal in ihrer speziell fiir China und in chinesischer 
Sprache veroffentlichten Zeitschrift vermochten sich die Russen 
ein Lob der V olkskommunen abzuringen. Im Bericht iiber den 
Besuch einiger Sowjetvertreter in zwei chinesischen Volkskom
munen war das AuBerste, wozu man sich entschlieBen konnte, die 
Mitteilung, die Russen batten den "FleiB der Chinesen beim 
Aufbau des Sozialismus" anerkannt 91 , und als der neue Sowjet
botschafter Tscherwonenko bei der Feier zum zehnten Jahrestag 
des ersten V ertragswerkes zwischen Moskau und Peking ein halb
wegs freundliches Wort iiber die Volkskommunen iiber seine 
Lippen brachte (auch nur, indem er chinesische Au£erungen zi
tierte, also selbst kein U rteil ab gab 92), wurde auch das von der 
Sowjetpresse iibergangen.93 Noch zweieinhalb Jahre nach der 
Bildung der Volkskommunen fand sich in Moskaus parteiamtli
cher Zeitschrift - in einer Obersicht iiber das "sozialistische Welt
system" - die Feststellung: Anfang 1961 sei die "Produktions
kooperierung der Bauernschaft" in China, Bulgarien, Korea, 
DDR, Mongolei, Albanien, Rumanien und Tschechoslowakei ab
geschlossen oder nahezu abgeschlossen gewesen.94 China wurde 
also in einem Atem mit Liindern wie Bulgarien oder der Mongo
lei genannt; eine Sonderstellung auf dem Gebiet der agrarischen 
Organisation wurde ihm nicht eingeriiumt . 

• Kapitalistische Herrenmanieren" - wem mag das gelten? 

Die Chinesen setzten sich gegen diese Haltung Moskaus zur 
Wehr - ohne Moskau zu nennen. So schrieb die Volkszeitung zum 
ersten Jahrestag von Peitaiho: "Wer Zweifel iiber die Volks
kommunenbewegung hat, sollte die historischen Tatsachen und 
die grundlegenden marxistischen Ansichten iiber die historische 
Entwicklung ernsthaft-studieren." 95 Liu Schao-tschi wandte sich in 
einem gro£en Aufsatz zum zehnten J ahrestag wider alle Gegner 

472 



der Volkskommunen, wobei manche seiner Bemerkungen mehr 
auf die russischen als auf die chinesischen Kritiker zutrafen. Er 
riigte sie voll Bitterkeit wegen ihrer "kapitalistischen Herren
manieren", wegen ihrer Behauptung, die Volkskommunen seien 
"viel zu friih " errichtet worden und der gesellschaftlidi.en Ent
wicklung wie dem Niveau der polit1schen BewuBtheit des Volkes 
vorausgeeilt; drohend erkliirte er: Eine solche Massenbewegung 
wird nicht zusammenbrechen, nur "weil sich ihr jemand entgegen
stellt" .96 

Dieses recht_ unfreundliche, wenn auch indirekte gegenseitige 
Sticheln ging weiter, obgleich die Volkskommunen seit 1959 an 
Bedeutung stark eingebiiBt hatten. (Der zweite Jahrestag von 
Peitaiho. wurde in dem jubiliiumssiichtigen China schon nichl' 
mehr gefeiert!) Um nicht Gesicht zu verlieren und wohl auch, 
um spiiter die Kampagne fiir die voile Durchsetzung der Volks
kommunen erneut aufnehmen zu konnen, lieB man sie bestehen, 
machte aber die Kolchose, durch deren Zusammenlegung man sie 
gebildet hatte, wieder zum Haupttriiger der landwirtschaftliclien 
Arbeit; in der Resolution der ZK-Konferenz, die im August 1959 
in Luschan stattfand, wurde dies eindeutig ausgesprochen.01 Die 
chinesische Landwirtschaft bestand also seit 1959 aus Volkskom
munen, die sich ihrerseits aus Kolchosen, bei denen der Schwer
punkt der Arbeit liegt, zusammensetzen; die Kolchose wiederum 
gliederten sich, wie schon vor 1958 und wie auch heute noch in 
der Sowjetunion, in Arbeitsbrigaden. lndem der Kolchos seit 
Wuhan zunehmeO:d die an die Volkskommunen verlorenen Zu
stiindigkeiten zuriickgewann, hat er sich dem Zustand aus der 
Zeit vor 1958 angeniihert. (In englischspradfigen lnformationen 
aus China wird hiiufig der Kolchos als Brigade, die Brigade als 
Produktionsgruppe bezeichnet; wir wollen hier der Einfachheit 
halber bei der Bezeichnung Volkskommune, Kolchos, Brigade fiir 
die drei Stufen bleiben.) 

Was man beibehielt und was man preisgab 

Von den beiden Leitgedanken des Unternehmens: Verwandlung 
der Privatmenschen in kommunistische Kollektivmenschen und 
Mobilisierung aller, auch der letzten Arbeitskriifte, vor allem · der 
Frauen, wurde der erste seit Wuhan zuniichst zuriickgestellt; 
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man hatte. einsehen miissen; daB es doch nicht so einfach ist, die 
Bevolkerung in Kollektivwesen ohne Privatleben zu verwandeln, 
und daB iiberdies der Versuch, eine solche Umwandlung mit Ge
wait durch~usetzen, die Produktion gefahrdet. MaBnahmen ; lso, 
welche die Menschen verargerten, ohne gleichzeitig ihre Pro
duktivitiit z_u erhi:ihen, wie zum Beispiel den Abbruch priva
ter Behausungen, lieB man wieder einschlafen; solche dagegen, 
die dem totalen wirtschaftlichen Einsatz der Bevi:ilkerung dien
ten, wurden beibehalten, so die Krippen und Kindergiirten.98 

Man konnte nun den Frauen sagen : Eure Kinder sind aufge
hoben, ihr braucht euch nicht um sie zu kiimmern und konnt statt 
<lessen auf den Acker gehen, wii.hrend eure Manner Staudamme 
bauen. 
Die forcierte "Industrialisierung" des Dorf es durch Volkshochof
chen usw. war bereits 1959 stark gebremst worden, weil sie der 
Landwirtschaft unverhiiltnismiiBig viel Arbeitskriifte entzog und 
zudem Erzeugnisse hervorbrachte, die an Qualitiit sehr zu wiin
schen iibrig lieBen.99 Der Ausbau der Volkskommunen in den 
Stiidten wurde im ersten Halbjahr 1960 erneut mit einigem 
Nachdruck vorangetrieben: danach ist es auch um sie wieder 
stiller geworden.too Jedoch gehorte es weiterhin zum Rederitual, 
daB man die "Erfolge des GroBen Sprunges und der Volkskom
munen" pries, sogar noch in der Resolution des Natioqalen 
Volkskongresses vom 16. April 1962 101, obgleich bis dahin von 
beidem nicht mehr viel iibriggeblieben war. 

Peking wandelt Moskau 

Und doch haben die Volkskommunen ihrerseits auch auf die So
wjetunion einen nachhaltigen EinfluB ausgeiibt; die Beziehungen 
zwischen Moskau und Peking sind eben nicht rnehr eine Einbahn-

" straBe zwischen Meister und Schuler, sondern befinden sich in 
einer "dialektischen" Phase, in der sich Wechselwirkungen er
kennen !assen. Der Diskussion iiber den "Obergang zum Kom
munismus" konnte Moskau seit dem Sommer 1958 nicht !anger 
ausweichen. Solange Stalin gelebt hatte, war dieser Ausdruck 
nicht viel mehr als eine stereotype Forrnel gewesen, die zwar 
imrner wieder verwandt, aber vage und ohne konkreten Inhalt 
gelassen wurde. Im Hauptteil seiner letzten Schrift "Okonomische 
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Probleme des Sozialismus in der UdSSR" 102 hat sich Stalin iiber
haupt nicht mit diesem Thema befaBt; im zweiten der drei an
gefiigten Briefe nur sehr summarisch und mit dem Tenor: Das 
alles ist noch in weiter Zukunft.1°3 So entstand damals auch keine 
weitere Diskussion iiber diesen Punkt, wiihrend im allgemeinen 
jede noch so nebensiichliche Bemerkung des Diktators in der so
wjetischen Offentlichkeit ausgiebig zitiert und interpretiert wurde. 
Ein halbes Jahr spater war Stalin tot. 
Fiinf Jahre ·blieb es in Moskau still um den .Obergang zum 
Kommunismus", nur in Festreden kam er gelegentlich vor, so zum 
40. Jahrestag der Revolution. 104 Soweit Diskussionen dariiber be
kannt wurden, batten diese sich in einer akademisch-nikhternen 
Atmosp!;tiire abgespielt, wie etwa auf der Tagung der gesell · 
schaftswissenschaftlichen Abteilungen der Akademie der Wissen
schaften der U dSSR "Ober wirtschaftliche Probleme beim Auf
bau des Kommunismus".105 Weder die Veranstalter noch dieTeil
nehmer dieser Tagung, die wenig Publizitat erhielt, schienen den 
Sturm zu ahnen, der bald darauf in China ausbrechen sollte. Die 
trockenen Verhandlungen in der Moskauer Akademie und die 
FanfarenstoBe aus Peking, die mit der Peitaiho-Resolution ein
setzten - das waren vollig verschiedene Tonlagen. 
Die erste groBere Erkliirung zum Thema "Obergang zum Kom
munismus" aus sowjetischem Munde seit der Stalin-Schrift von 
1952 war in der bereits zitierten Rede Chruschtschows auf dem 
XXL Parteitag zu finden. Mit ihr setzte eine emsige Tiitigkeit 
der sowjetischen Ideologen ein. Die Zahl der einschliigigen Auf
siitze stieg sprunghaft an. 106 Monographien iiber dieses Thema 
hatte es bis zum Herbst 1958 kaum und bi#'zum Sommer 1959 
nur wenige gegeben; ab Herbst 1959 ergoB sich eine Flut iiber 
das Land : innerhalb von zwiilf Monaten erschienen mehr als 
hundert Broschiiren und Biicher 107, die den Vollkommunismus 
ausmalten, zum Beispiel das Leben in Wohnkommunen.tos Ir
gendwann im Winter 1958/59 muB also wohl an die Moskauer 
Ideologen die Aufforderung ergangen sein, schleunigst iiber den 
Obergang zum Kommunismus nachzudenken und diesen zu be
schreiben. 

Vermutlich haben auch die westlichen Analysen der Sowjetgesell
schaft dazu beigetragen, Moskau zur Behandlung dieses Themas 
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zu veranlassen. Jedenfalls · wird in den einschlagigen Sowjet
arbeiten irnrner wieder auf westliche Veroffentlichungen Bezug 
geno.rnrnen, auch auf rnein Buch "Der Sowjetrnensch" 10.D, das 1960 
in Moskau in einer kleinen, nur fiir einen begrenzten Kreis be~ 
stirnrnten, also nicht fiir den allgerneinen Verkauf freigegebenen 
russischen Ausgabe erschien. Die ideologische Fiihrung der So
wjetunion sah sich an zwei Fronten angegriffen, irn Osten durch 
die Erklarung: In China steht der Kommunismus unmittelbar 
bevor, und im Westen unter dem Motto: Kommunismus und 
kommunistischer Mensch sind Utopien. 
An SowjetrnaEnah.rnen, die als Antwort auf die Volkskornmunen 
gewertet werden konnen, ist noch die Schaffung von Kameraden
gerichten, Nachbarschaftsgerichten und Arbeiterrnilizen zu nen
nen; diese sollen einen Teil der bisher von der staatlichen Justiz 
und Polizei ausgeiibten Aufgaben iibernehrnen und darnit wie
derum beweisen, daB der Staat auf dem Wege zum Kommu
nismus "abzusterben" beginnt.11° Chruschtschow hatte bereits im 
April 1958 Andeutungen dieser Art gemacht 111, und es mag sein, 
daB er ohnehin auBergerichtliche Verfahren eingefiihrt hatte; 
doch fiillt auf, daB die Kampagne fiir sie erst nach der Bildung 
der Volkskommunen einsetzte und vor allem durch Chruschtschows 
Rede auf dern XXI. Parteitag aktuell wurde. 
Zu erwahnen ist ferner das - Ende 1960 ausgesprochene - , Ver
bot der bisher iiblichen (und von der Oberschicht eifrig geniitzten) 
Obertragung von Grund und Boden an Privatleute zum Bau pri
vater Landhauser 112, deren allzu bourgeoiser Charakter schlecht 
paBte zu Moskaus Anspruch, Fuhrer auf dem Wege zum Kom
munismus zu sein. Auch die .Brigaden der Kommunistischen Ar
beit" sind hier zu nennen, die seit Ende 1958 ins Leben gerufen 
und gleichfalls nach dem XXL Parteitag besonders propagiert 
wurden. 113 Aber an den Leistungslohn wurde nicht geriihrt. 
Den bisherigen Hohepunkt der Moskauer Antwort auf die Volks
kornrnunen bildet das neue "Prograrnrn der KPdSU", das eben 
den Obergang zurn Kornrnunisrnus zurn Generaltherna hat und 
rnit dern triurnphalen Satz - in Fettdruck - endet: "Die Partei 
verkiindet feierlich: Die heute lebende Generation der Sowjet
menschen wird irn Kommunismus leben!" 114 Wahrlich ein Echo 
auf Peitaiho. 
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Der Kompromi/l und die Sowjetmenschen 

Fassen wir zusammen, wie in China die Entwicklung seit Wuhan 
verlaufen und welches die russische Reaktion gewesen ist, so ki:in
nen wir feststellen, daB der im Spiitsommer 1958 von den Chine
sen durch die Volkskommunen aufgerissene ideologische Graben 
bis zu einem gewissen Grade eingeebnet worden ist: In China 
wurde wieder der Kolchos zum praktischen Schwerpunkt der 
Landarbeit, der Leistungslohn zur beherrschenden Lohnform ge
macht; die •Russen ihrerseits haben sich in die Diskussion des 
"Obergangs zum Kommunismus" vertieft. In der Lohnfrage je
doch, diesem Kernproblem, sind sie fest geblieben. Fiir die niich
sten zwanzig Jahre, sagte Chruschtschow auf dem XXII. Partei
tag, bleibt es beim Leistungslohn, doch soil derjenige Anteil alP 
Sozi~lp~odukt, den der einzelne ohne Riicksicht auf Leistung 
erhilt (Krankenbehandlung, Schule, Wohnung), stetig zuneh
men.115 Hinsichtlich der Landwirtschaft sind im Parteiprogramm 
Abschnitte zu finden, die - allerdings auch erst fiir eine weitere 
Zukunft - von einer Zusammenlegung der wirtschaftlichen und 
administrativen Organe auf Rayon- ( = Kreis-) Ebencv spre
chen.116 Auch in dem Dekret iiber die Reorganisation der Sowjet
landwirtschaft vom Marz 1962 finden sich ahnliche Ankliinge.111 
Popularer ist Chruschtschow bei den Sowjetbiirgern durch seine 
Beteiligung am Wettlauf zum Kommunismus, zu dem er sich nicht 
zuletzt durch China und die Volkskommunen drangen lieB, kaum 
geworden. Wahrend sich bei der russischen Bevi:ilkerung seit Sta
lins Tod die Tendenzen zum privaten Leben, zur eigenen Sphare 
immer deutlicher bemerkbar machen, ist Chruschtschow - durch 
den ideologischen Konkurrenzkampf mit&Mao starker, als es 
sonst der Fall gewesen ware - zum Antreiber auf dem Wege 
zum Kollektivismus geworden. Die hier drohende Spannung 
zwischen dem Kreml und der Mehrheit der Bevi:ilkerung ist bis
her nur darum nicht akut geworden, weil sich der "Obergang 
zum Kommunismus" im tiiglichen Leben der Sowjetbiirger von 
heute noch nicht bemerkbar macht - und weil die von Chru
schtschow in Berlin hervorgerufene Weltspannung deren Auf
merksamkeit auf andere Dinge abgelenkt hat. 



15. Kap it e I 

UM DJE WELTPOLITIK DES OSTBLOCKS 

Die Bemiihungen um die Festlegzmg der weltpoliti
schen Linie des Ostblocks durchlief en zwei Stadien. 
Im ersten, das in diesem Kapitel behandelt werden 
soil, blieben die Meinzmgsverschiedenheiten im Rah
men dessen, was man -eine Diskussion nennen kann, 
eine Diskussion, in der man sich zwar iiber den Part
ner manchmal kriiflig iirgert, aber doch von der Gc
meinsamkeit der Grundsiitze iiberzeugt ist. So war es 
bei der Nahost-Episode vom Sommer 1958 und der an
schlie{Jenden Taiwan-Kanonade, so war es bei der 
durch die Aggression Chinas gegen Tibet und Indien 
ausgelosten Krise der kommunistischen Position in 
Asien, so war es sogar noch in den Dif/erenzen bei 
der Beurteilung Amerikas. Aber nur zuniichst, denn 
dieser letzte Streitpzmkt riihrte Probleme au/, die in 
einer veriinderten Atmosphiire behandelt wurden und 
schon der niichsten Phase angehoren. 

Vor der Errichtung ihrer Volksrepublik waren die chinesischen 
Kommunisten zu sehr mit eigenen Problemen beschiiftigt, um 
sich daneben noch mit weltpolitischen Fragen zu befassen, soweit 
diese sie nicht unmittelbar beriihrten. W enn sie sich dennoch ge
legentlich zu ihnen iiuBerten, wiederholten sie nur die Standard
phrasen des W eltkommunismus. 
Eine sehr ernste Verwicklung des neuen Staates in die groBe 

~ Politik kam aber bereits im ersten Jaiu: seines Bestehens - in 
Korea. Wir haben so gut wie keine direkte Kenntnis von Um
fang -und Inhalt der chinesisch-sowjetischen-- Beratungen iiber 
Korea vor und nach dem Ausbruch des Krieges. Es ist daher 
lediglich eine aus dem Verhalten Moskaus und Pekings im Jahre 
1950 abgeleitete Hypothese,daBdie Planung des Krieges zuniichst 
in Moskau erfolgte, aaB dies also keine gemeinsame sowjetisch
chinesische, sch.on gar nicht eine nur chinesische Aktion war, son-
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dern eine rein sowjetische - unter Einschaltung natiirlich der 
koreanischen Kommunistenfiihrer, die fast ohne Ausnahme von 
Moskau ausgebildet waren. 
Es liegen aber auch keine Anzeichen vor, daB Peking gegen den 
Krieg opponiert hatte. Da die amerikanischen Truppen Korea 
verlassen und die amerikanischen Politiker (AuBenminister Dean 
Acheson im Januar 1950) Siidkorea ausdriicklich als auBerhalb 
des US-Verteidigungsbereichs gelegen bezeichnet batten, schien 
ein rascher -Sieg der Nord- iiber die Siidkoreaner sicher. Das 
konnte Peking nur recht sein. 
Als dann dte Dinge anders liefen, die Amerikaner mit UNO
Unterstiitzung nach Korea zuriickkehrten und General MacAr
thur dem Yalu zumarschierte, entschloB sich Peking, einzugreifen-. 
Ob das iuf eigene Initiative geschah oder unter Stalins Druck, ist 
unbekannt, ist auch fiir das weitere Verhaltnis der roten Nach
barn nicht sehr belangvoll, da die gemeinsamen Anstrengungen -
chinesische "Freiwillige" plus sowjetische Waffen - zu einem Er
gebnis fiihrten, mit dem die Chinesen zufrieden sein konnten: sie 
waren weltpolitisch ins Spiel gekommen.1 Die einzige bedeu
tende Schlappe - der EntschluB Tausender chinesischer Soldaten, 
die in Gefangenschaft geraten waren, bei der Entlassung nach 
Taiwan statt nach Rotchina zu gehen - stellte keine Belastung 
fiir das chinesisch-sowjetische Verhaltnis dar. 
Auch der Indochina-Krieg starkte das internationale Prestige 
Pekings, ebenso die Genfer Korea- und lndoch"ina-Konferenz von 
1954, auf der China - <lurch Tschou En-lai - unmittelbar vertreten 
war. Schon wenige Monate nach derenAbschluB haben die Chine
sen Anfang I 955 ihre neue Machtposition b'ei einem ersten Vor
stoB gegenTschiahg Kai-schek getestet, wobei ihnen dieTatschen
Inseln ( etwa dreihundert Kilometer siidlich Schanghai) in die 
Hande fielen. ImFriihjahr spielten sie-in Bandung-bereits eine 
beherrschende Rolle auf einer groBen internationalen Konferenz. 
Dann aber folgte eine Zeit weltpolitischer Zuriickhaltung; Pe
king war in den Jahren 1956 und 1957, wie wir sahen, vorwie
gend durch die inneren Probleme des Ostblocks in Anspruch ge
nommen. Erst danach trat es wieder in die Weltpolitik ein und 
jetzt muBte sidi zeigen, ob dies in Obereinstimmung mit M~skau 
geschah oder nicht. 
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Wir kennen nun schon aus dem vorhergehenden Kapitel die Ver
mutung, daE nach dem Fiasko der Hundert Blumen die Unge
sliilJ!en und die GemiiEigten in der chinesisdren Fiihrungsspitze 
um die Gestaltung der Wirtschaft Chinas rangen und da'G die 
Ungestiinien den Sieg davontrugen. Es scheint, daE gleichzeitig 
ein iihnlicher Kampf auch iiber die auEenpolitische Linie ausge
fochten wurde, wieder um die Frage des Tempos - dort der Ent
wicklung Chinas zum Kommunismus, hier der Revolutionierung 
der iibrigen Welt. 
Ein amerikanischer Forscher ist in einer ausgezeichneten, sehr ins 
Detail gehenden Untersuchung iiber das chinesisch-sowjetische 
Verhiiltnis der Jahre 1956-1961 zu dem SchluE gekommen, daE 
die Ungestiimen 1957 als Argumente fiir ihre aggressive Linie 
die beiden bedeutenden, von der Sowjetunion zwischen Ende Au
gust und Anfang Oktober jenes Jahres im Weltraum errungenen 
Erfolge verwendeten - den AbschuE der ersten interkontinen
talen Rakete und des ersten kiinstlichen Erdsatelliten, des .Sput
nik" .2 Diese These mag zutreffen, obgleich sie der uns schon be
kannten Oberheblichkeit der chinesischen Kommunisten gegen
iiber der Technik - erst recht einer Technik, iiber die ein anderer 
verfiigt! - widersprechen wiirde. (.Der Ausgang eines Krieges 
wird durch das Volk entschieden, nicht aber durch eine oder zwei 
neue Arten von Waffen", hatte Mao 1946 im Hinblick auf die 
Atombombe gesagt.3) Doch fiillt in derTat auf, daE die Chin'esen
beginnend mit dem Ausspruch Maos vor den Studenten in Mos
kau, der Ostwind sei nun starker als der Westwind (November 
1957) - von jetzt ab immer wieder von einem .entscheidenden 
Wendepunkt" in der Weltpolitik sprachen, da nun das .sozia
Hstische Lager" starker sei als der Westen; man beginge einen 
schweren Fehler, wiirde man kiinftig die .imperialistischen Kriifte" 
iiberschatzen. Neben dem siegreichen Ostwind war es vor allem 
das Schlagwort vom .Papiertiger Amerika", das die Einschat
zung der Lage durch die Chinesen zeigte, auch einer Schrift mit 
Mao-Ausspriichen (in viele Sprachen iibersetzt) den Namen gab.4 

Hier findet sich der beriichtigte Satz: .Die Atombombe ist ein 
Papiertiger." 
Die Russen dagegen, die es immerhin besser wissen muEten, be
schriinkten sich auf die bescheidenere Formulierung: das Kriifte-
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verhiiltnis des Ostblocks zur westlichen Welt habe sich fiir diesen 
giinstig entwickelt, ohne daB sie jedoch eine absolute Oberlegen
heit fiir sich in Anspruch nahmen. 
Was immer die Bedeutung des sowjetischen Vordringens in den 
Weltraum fiir die wachsende auBenpolitische Aggressivitiit Chi
nas gewesen sein mag, den eigentlichen Grund fiir diese miichte 
ich darin sehen, daB die · Ungestiimen ihre Politik des GroBen 
Sprunges von der lnnen- auf die AuBenpolitik ausdehnen woll
ten, weil sie iiberzeugt waren, daB nur eine auf allen Lebens
gebieten, auch im Verhiiltnis zum Ausland, bestehende starke 
Spannung den Druck erzeugen kiinnte, der niitig war, das Volk zu 
den von ihnen geforderten Leistungen zu treiben; sie traten da
her siimtlichen gemiiBigten Parolen entgegen, ob sie die Wir,t,
schaft ~·der die Kultur betrafen - oder die AuEenpolitik. 
Fiir ·unseren Zusammenhang ist daran besonders wichtig, daE sich 
der Sieg jener Chinesen, die eine aggressive Weltpolitik verfoch
ten, in einer Zeit auszuwirken begann, da Chruschtschow, unge
achtet seines aggressiven Endzieles, auf ein gewisses MaB an 
Entspannung und einen Zweiergipfel mit Eisenhower zusteuerte, 
weil er sich davon verbesserte Aussichten fiir einen wirtschaft
lichen Aufschwung der Sowjetunion und eine Ausdehnung seines 
Einflusses auf die neutrale Welt erhoffte. Das Auseinanderlaufen 
der weltpolitischen Tendenzen der beiden roten Metropolen 
wurde aber, auch deren Fiihrem, nicht mit einem Schlag bemerk
bar, sondem allmiihlich; es giibe daher ein schiefes Bild, wollten 
wir ihre ersten Phasen dramatisieren. 

11 
I. DIE NAHOST-EPISODE DES SOMMERS 1958 

Gleich die erste Episode zeigt, daB wir uns hier auf einem Felde 
bewegen, auf dem Urteile nur mit Vorsicht miiglich sind, und 
auch dann nur nach Beriicksichtigung aller verfiigbaren Doku
mente; wir werden diesen Probefall daher besonders ausfi.ihrlich 
behandeln. In manchen westlichen Darstellungen war viel Wunsch
denken enthalten, vor allem zeigte sich das weitverbreitete Be
streben, i.iberall Symptome chinesisch-sowjetischer Konflikte zu 
finden. Auch ich hatte mir von der Episode des Sommers 1958 
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auf Grund der zunachst zuganglichen Berichterstattung ein fal
sches Bild· gemacht, vor allem infolge der vielfach wiederholten 
Behatiptung, die Chinesen batten zwei volle- Tage gebra_ucht, 
ehe sie sich dazu durchrangen, Chruschtschows Entschhill zu einer 
Gipfelkonrerenz im Rahmen des UNO-Sicherheitsrates gutzu
heillen. Was hat sich wirklich zugetragen? 

Fiinfergipfel mit lndien? 

Seit dem Winter 1957 /58 hatte Moskau auf eine neue Gipfel
konferenz hingearbeitet; dies war der Haupttenor der zahllosen 
Briefe, die - damals noch von Bulganin unterzeichnet - in allen 
Staatskanzleien der Welt eingingen. Die chinesische Presse hatte 
dabei dem Kreml durchweg treue Sekundantendienste geleistet, 
unter anderem mit Leitartikeln, in denen sie Moskaus Forderung 
unterstii tzte. 5 

Nach dem Umsturz im Irak vom 14. Juli 1958, der den Konig 
das Leben kostete und zum Einsatz amerikanischer und briti
scher Truppen im Libanon und in Jordanien fiihrte, forderte 
Chruschtschow am 19. Juli, um endlich seinen Gipfelwunsch er
fiillt zu sehen, aber wohl auch, weil er ernstlich einen Ein
marsch der Angelsachsen in den lrak befiirchtete, fiir deli 
22. Juli eine Zusammenkunft der Regierungschefs der Sowjet
union, der Vereinigten Staaten, GroBbritanniens, Frankreichs µnd 
lndiens. 
Warum gerade diese Zusammensetzung? Chruschtschow wollte 
vermeiden, daB die Sowjetunion - wie auf dem ersten Gipfel 
1955 in Genf - den Westmachten im Verhaltnis 1 : 3 gegen
iiberstand. Rotc:hina wollte er nic:ht als Teilnehmer vorsc:hlagen, 
weil dann die Westmac:hte dem Treffen, an dem ihm lag, fern
geblieben waren. So kam als fiinfter Partner von weltpolitischem 
vewic:ht nur lndien in Frage. . 
Sic:her hat Chrusc:htschow Indien nicht genannt, um China de
monstrativ zu iibergehen. Vermutlic:h hat er aus alter Gewohn
heit ausschlieBlich an die lnteressen Moskaus und gar nicht weiter 
an China gedacht. Im iibrigen hatte die Pekinger Volkszeitung 
einige Monate zuvor in einem Leitartikel die Probleme des Mitt
leren Ostens als eines. der fiir eine Gipfelkonferenz geeigneten 
Themen bezeichnet, ohne eine Teilnahme Pekings zu fordern e, 
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auch zeigte die chinesische Presse keine Sympt<;>~e. der Verarge
rung, als Chruschtschows Vorschlag bekannt wurde. 
Am 22. Juli stimmte Macmillan der von Chruschtschow vorge
sdilagenen Konferenz der fiinf Regierungsdiefs zu, jedodi im 
Rahmen des UNO-Sicherheitsrats in New York, und eine ahn
liche Antwort traf auch aus Washington ein. Dieser angelsiich
sische Gegenvorschlag hatte fiir Chruschtschow den Nachteil, daB 
die .Fiinf" nicht eindeutig unter sich bleiben, sondetn voraus
sichtlich in Aiiwesenheit der iibrigen Mitglieder des Sicherheits
rats, darunter.Nationalchinas, verhandeln wiirden. Es li>ste daher 
keine Oberraschung aus, daB die Moskauer Presse negativ rea
gierte. Ob Amerika ernstlidi glaube, die Sowjetunion · werde 
iiber wichtige internationale Fragen vor Tsdiiang Kai-sdiek be-·
raten?. fragte die Iswestija entriistet, und die Prawda sdirieb in 
iihnlich ablehnendem Sinn.7 Die Pekinger Kommentare waren, 
was hier erst recht erwartet werden konnte, ebenfalls negativ; 
die Mehrzahl der Mitglieder des Sicherheitsrates, erklarten sie, 
werde von den USA kontrolliert, einschlieBlich der Leute, die 
den halbtoten Tschiang und den ganz toten irakischen Konig 
vertriiten. 8 

Pekings verspiitete Zustimmung - eine Folge der Zeitdifferenz 

Eine grofie Oberraschung war es dagegen, als Radio Moskau am 
Abend des 23., also am gleichen Tag, an dem di_e Moskauer Mor
genzeitungen Macmillans Vorschlag scharf abgelehnt hatten, den 
EntschluB Chruschtschows bekanntgab, denselben Vorschlag an
zunehmen. DaB die Sowjetpresse am folgenden Tag an dieser 
Schwenkung des Kremlherrn keine Kritik tf6te, war vorauszu
sehen.9 Wie aber wiirde Peking reagieren? 
Es schwieg zuniichst, und darin hat man eine offentliche Demon
stration der Chinesen gegen Chruschtschow sehen wollen. Aber 
dieses Schweigen findet seine hochst natiirliche Erkliirung darin 
daB infolge der sechsstiindigen Zeitdifferenz in Peking schon de: 
Morgen graute, als die Nachrichten von der Moskauer Sinnes
iinderung eintrafen, also die Zeitungen mit dem Datum des 
24. Juli sch on ausgedruckt wurden. Doch sdion am gleichen Abend 
a_ls in Moskau noch Mittag war, kabelte die chinesische Nach~ 
nchtenagentur den fiir die Volkszeitung des folgenden Tages 

483 



vorgesehe11en Leitartikel in die Welt; in ihm aber wurde der 
neue EntschluB Chruschtschows ausdriicklich als "bedeutender 
Schri_tt fur den Frieden" bezeichnet. Die Volker der Well, so 
hieB es weiter, "hoffen, daB auf Grund des Sowjetvorschlags 
eine Sondersitzung des Sicherheitsrats unter Beteiligung der fiinf 
Regierungschefs so bald wie moglich stattfinden kann." 10 Die 
Chinesen haben also keineswegs gegen Chruschtschow demon
striert, sie haben vielmehr dessen Verhalten zu dem technisch 
friihestmeglichen Termin gutgeheiBen, und zwar eindeutig mit 
der Formel von den "fiinf Regierungschefs", also mit Indien und 
ohne China. Auch wiihrend der folgenden Tage unterstiitzte die 
chinesische Presse Chruschtschows EntschluB ohne Vorbehalte.11 

Ein erstes Auseinandergehen der Meinungen ergab sich dagegen 
in der Frage des Einsatzes von "Freiwilligen" in Nahost. Peking 
drohte damit (am 21. und 25. Juli)12, die Russen nicht, ja, Chru
schtschow erkliirte sogar (am 29.), er sei gegen die Entsendung 
von Freiwilligen dritter Staaten, da dies "die Gefahr eines 
wirklichen Krieges" heraufbeschwore.13 Man soil auch kleinere 
Differenzen nicht bagatellisieren; aber diese AuBerung Chru
schtschows fiel einigeTage nach derchinesischenDrohung,zu einer 
Zeit, als in Nahost bereits eine politische Beruhigung eingetreten 
und die Entsendung chinesischer Freiwilliger, wenn man diese 
iiberhaupt je ernstlich geplant hatte, ohnedies nicht mehr aktuell 
war. 
Das Motiv Chruschtschows, als er den Vorschlag Macmillans 
aufgriff, ist offenbar auch in Peking verstanden, jedenfalls aber 
anerkannt worden: sein Interesse am Zustandekommen des "Gip
fels" war - auch aus Prestigegriinden - groB genug, um die An
wesenheit eines Vertreters Nationalchinas (der sogar Tschiang 
selbst hiitte sein konnen) in Kauf zu nehmen. AuBerdem konnte 
-Chruschtschow nach der britischenNote glauben,er werde inNew 
York zwar im Rahmen des Sicherheitsrates, aber ohne Bindung 
an dessen Verfahrensregeln und in weitgehend·er Ungezwungen
heit mit den anderen Regierungschefs, vor allem mit Eisenhower, 
verhandeln.u Als er sich durch die niichsten Mitteilungen aus 
Washington und London (25. und 26. Juli) in dieser Hoffnung 
enttiiuscht sah, versteifte sich seine Haltung. Am 28. Juli erkliirte 
er in seinen Antwortbriefen, eine gewohnliche Sitzung des Sicher-
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heitsrates statt des friiher zugestandenen baldigen Zusammen
treffens der fiinf Regierungsc:hefs sei zwed<los, d~ auf dieser dank 
der "mec:hanisc:hen Majoritiit" des Westens nic:hts herauskommen 
konne; man miisse also zu seinem urspriinglic:hen Plan vom 
19. Juli - Gipfeltreffen zu fiinft auEerhalb des Sic:herheitsrates -
zuriickkehren.1s · 

Der zeitlic:he Abstand zwisc:hen den beiden Stellungnahmen der 

westlic:hen Regierungsc:hefs (vom 25. und 26. Juli) und der Ant
wort Chrusc:htschows (vom 28.) konnte darauf hindeuten, daB er 
sic:h auc:h mit __ einem Protest Pekings auseinanderzusetzen hatte. 
Denn wenn die Chinesen auc:h der Solidaritiit des roten Blocks 
zuliebe dem Entsc:hluE Chrusc:htschows vom 23. Juli offentlich 
Beifall sp.endeten, konnen sie es doch nur mit groBem MiBbe- ~ 
hagen !;lufgenommen haben, daB ihr Alliierter in New York iiber 
ein asiatisc:hes Problem in einem Kreise verhandeln wiirde, in dem 
lndien und Taiwan, nic:ht aber Peking, vertreten waren. J e
denfalls entschloB sic:h nunmehr Chrusc:htsc:how kurzfristig, mit 
ihnen personlich in Peking zu verhandeln. 

Moskau stofit an die Grenze seiner alleinigen Entscheidungsfreiheit 

Die rote Gipfelkonferenz tagte vom 31. Juli bis zum 3. August. 
Was sich im einzelnen zugetragen hat, wissen wir wieder nicht. 
Kurz nach seiner Riickkehr aus China hat Chruschtschow am 
5. August endgiiltig erkliirt, er habe an einer Sondersitzung des 
Sicherheitsrates kein Interesse 18, woraus man den Sc:hluB ziehen 
konnte, diese Entscheidung sei das Ergebnis der Pekinger Be
ratung gewesen; doc:h ist nic:ht zu vergessen, daB inzwischen auc:h 
sein Vorsc:hlag vom 28. Juli abgelehnt und al dererseits, mit der 
am I. und 2. August erfolgten Anerkennung der neuen iraki
schen Regierung durc:h London und Washington, die Gefahr 
angelsiic:hsisc:her Intervention im lrak beseitigt worden war. 
Zweierlei ist also aus der Betrac:htung der Nahost-Episode hier 
festzuhalten: Nac:h auBen hat sic:h Peking als hoc:hst loyaler Part
ner verhalten und jeweils prompt gutgeheiBen, was Moskau 
tat, auch wo ihm dies vermutlich schwerfiel 17 ; die Behauptung 
ist also unzuliissig, jene drei Wochen hiitten den dokumentari
sc:hen Beweis fiir c:hinesisc:h-sowjetisc:he Meinungsversc:hiedenhei
ten erbrac:ht. Andererseits ist Moskau damals zum erstenmal des 
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Gewichtes und Mitbestimmungswillens seines chinesischen Part
ners in vollem Umfang inne geworden; weltpolitische Probleme 
kom1:ten hinfort nicht mehr - wie das vorher·•selbstverstan_dHch 
war - ohne Beratung·mit Peking gelost werden. Moskau war also 
auf eine G'renze seiner Entscheidungsfreiheit gestoBen, und diese 
Grenze hieB Peking. 

2. DIE KANONADE VON QUEMOY 

Ob auf der Pekinger Konferenz auch das Problem Taiwan be
handelt oder gar entschieden wurde, ist bis heute nicht geklart; 
das SchluEkommunique erwahnt es nicht. DaE die Gesprache 
auch militiirische Fragen betrafen, laEt sich aus der Anwesenheit 
der beiden Verteidigungsminister Malinowskij und Peng Te-huai 
ableiten; doch ist dies kein zwingender SchluB. Sovie! ist sicher: 
Zwanzig Tage nach dem Ende der Besprechungen Chruschtschows 
mit Mao begann am 23. August von neuem die BeschieBung der 
von Tsc:hiangs Truppen gehaltenen Kiisteninseln. Es gab Tage, 
an denen das Feuer so intensiv war, daB die Verbindungen der 
bedrohten lnseln mit Taiwan nur mit groBter Miihe aufrec:ht
erhalten werden konnten. 
Aber Taiwan und Washington blieben fest, und die rotchine
sische Luftwaffe mit ihren russischen MIG-Jagem erlitt eine 
schwere Niederlage im Luftkampf gegen die amerikanisch aus
geriisteten Nationalchinesen. Die mehrfach erwartete Invasion 
auf den lnseln blieb aus. Am 12. Oktober wurde ein neuer 
Generalstabsc:hef der rotchinesisc:hen Armee ernannt. Am 25. Ok
tober gab Peking den militarisch wie psyc:hologisch gleichermaBen 
unsinnigen BeschluB bekannt, hinfort die lnseln nur an den unge

--raden Tagen zu beschieBen. Die Taiwan-Krise war voriiber. 
Manches spricht freilich dafiir, daB der gewaltige Larm, der mit 
der Forderung der "Befreiung Taiwans" verbunden war, nicht 
so sehr den Feinden Tschiang und Dulles wie den fiinfhundert 
Millionen chinesischer Bauem Eindrudc machen und mit Hilfe 
eines neu gewedcten antiamerikanischen Patriotismus den bitte
ren Obergang in die Volkskommune erleichtern sollte. 
Uns interessiert auc:h an dieser Krise lediglic:h der chinesisc:h-
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sowjetische Aspekt. Bis zum August 1958 w:ar Moskau in Sa
chen Taiwan bemerkenswert zuriickhaltend gewesen. In der ge
meinsamen Erklarung vom Oktober 1954 war lediglich gesagt 
w·orden, daB "die fortdauernde Besetzung ... der lnsel Taiwan 
durch die Vereinigten Staaten mit . den Aufgaben, den Frieden 
im Fernen Osten zu halten und die internationale Spannung zu 
mildern, unvereinbar" sei 18 ; keine sehr energische Formulierung, 
in der auch der Gebrauch des in Ostasien unbel.iebten, weil 
europazentrischen, Ausdrucks "Ferner Osten" auffiillt. Einige 
Monate spiiter ging Bulganin in seiner ersten groBen Rede nach 
Malenkows Sturz etwas weiter; er erkliirte, die Sowjetunion gebe 
den chinesischen Anspriichen auf Taiwan "vollige Billigung und 
Unterstiitzung", und das chinesische Volk konne in dieser Sache 
auf die Hilfe der Sowjetunion rechnen.'9 Bei Erklarungen dieser 
Art blieb es, und es konnte sein, daB Peking diese Haltung als 
allzu lau und unverbindlich ansah. 

Unbegrenztes Bundnis - aber keine Atomwaffen 

Bei der Taiwan-Krise vom Spiitsommer 1958 setzte Moskaus pu
blizistische Schiitzenhilfe nicht gleich ein, sondern - mit einem 
Artikel in der Prawda - acht Tage nach Beginn des Bombar
dements 20; in massiver Form erfolgte sie erst nach Ablauf einer 
weiteren W oche in einer Botschaft Chruschtschows an Eisen

.bower, in der es hie.B: "Ein Angriff gegen die Volksrepublik, 
den groBen Freund, Alliierten und Nachbarn unseres Landes, 
kommt einem Angriff gegen die Sowjetunion gleich." 21 Aber das 
war erst, nachdem Tschou En-lai (am 6. Sep_p:mber) die Wieder
aufnahme der unterbrochenen rotchinesisch-amerikanischen Bot
schaftergespriiche angeboten und damit eine Beruhigung eingelei
tet hatte. W eitere zwolf Tage vergingen, ehe Chruschtschow, in 
einem neuen Brief an den US-Priisidenten, den Amerikanern 
Vergeltung mit Atomwaffen in Aussicht stellte, falls sie solche 
gegen China einsetzen sollten.22 
Diese Botschaft ging also formell iiber das bisherige Engagement 
Moskaus in Ostasien hinaus. Wahrend im Vertragswerk von 1950 
der Biindnisfall auf den Angriff von seitea Japans oder eines mit 
ihm verbiindeten Staates beschriinkt war, wurde er nun auf jeden 
Konfliktfall ausgedehnt. In der Sache freilich war die Neue-
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rung nicht_so grofi, denn ein-Krieg Chinas war ohnehin nur gegen 
das - mit Japan verbiindete - Amerika denkbar. Eines hat die 
Taiw~n-Krise yon 1958 gezeigt: Die Russen wollen sich duri:h 
Mao so wenig ·aas Gesetz des Handelns vorschreiben lassen-wie 
die Ameriltaner durch Tschiang. 

Pekings Distanz zum Warsdiauer Pakt 

Der eigentljchen Militarallianz innerhalb · des Ostblocks gehiirt 
China als Mitglied nicht an - dem im Mai 1955 geschaffenen 
Warschauer Pakt 23 ; die in diesem festgelegte Beistandspflicht 
(Art. 4) bezieht sich nur auf Europa · (nicht einmal auf den asia
tischen Teil der Sowjetunion). Allerdings hat Peking <lurch den 
Mund seines Vertreters beim AbschluB des Paktes erkliiren !as
sen, dafi es mit ihm "vollig solidarisch" ist und "ihn unter
stiitzt". Ob sich daraus eine Pflicht zur militarischen Hilfeleistung 
in einem europaischen Konflikt ergibt, ist eine offene Frage.24 

Tschou En-lai hat allerdings in Gesprachen mehrfach erklart, 
China wiirde einen Angriff gegen ein beliebiges Land des Ost
blocks "als einen Angriff gegen China und das gesamte soziali
stische Lager betrachten und in einem solchen Falle nicht ruhig 
zusehen." 25 Dail man in Moskau den W arschauer Pakt als eines 
der Fiihrungsinstrumente des Kreml gegeniiber den europaischen 
"Volksdemokratien" ansieht, zeigt auch die jiingste dort erschie
nene Monographie iiber den Pakt, welche auf die asiatischen 
Ostblockstaaten gar nicht Bezug nimmt.26 Ein formelles Biindnis
system fiir sich und die asiatischen Mitglieder des Lagers hat 
Peking bis jetzt nicht ins Leben gerufen. 
Seit dem Entschlufi des "Bombardetnents an ungeraden Tagen" 
haben sich in der Taiwan-Frage keine wesentlichen neuen Mo
mente ergeben. Die Rotchinesen haben zeitweise den Beschufi 

~verstarkt, sie haben ihre Propagandamethoden gegeniiber der 
Bevolkerung Taiwans variiert, sie haben unablassig erklart, Tai
wan sei eine temporar von den amerikanischen-lmperialisten be
setzte Provinz, deren Befreiung bevorstehe; es gebe also keine 
zwei China und werde sie auch niemals geben 27, und sie haben 
die Propaganda gegen Amerika bald an- und bald abschwellen 
lassen. Der Kreml !tat ihaen dabei immer wieder ein zustim
mendes Echo geliefert und die These unterstiitzt, Taiwan sei eine 
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interne Angelegenheit der Chinesischen Volksrepublik, womit er 
freilich die distanzierende Erkliirung verband; ·er habe nicht die 
Absi·cht, sich in einen innerchinesischen Streit einzumischen.28 

Die chinesischen Kommunisten wtillten, daE eine Invasion auf 
Taiwan, vermutlich sogar auf den Kiisteninseln nicht moglich ist, 
ohne den Einsatz amerikanischer Atomwaffen auszulosen. Sie 
hatten zwar den Kreml zu der offentlichen Erkliirung gebracht, 
ihnen in einem solchen Fall mit Atomwaffen beizustehen, nicht 
aber dazu, ihnen selbst Atomwaffen zu geben; trotz der Laut
stiirke ihrer Propaganda (und Artillerie) endete so die Kanonade 
von Quemoy mit einem Fehlschlag. Die Schuld . daran konnte 
Mao bei Dulles suchen - und bei Chruschtschow. 

3. DIE ROTEN GROSSMACHTE UND DIE ENTWICKLUNGSLANDER 

Peking und Moskau stehen heute im Verkehr mit Dutzenden 
von Liindern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Es ist nicht 
notwendig, hier die Beziehungen zu jedem einzelnen Staat zu 
untersuchen; um ihre Auswirkungen auf das Verhiiltnis zwischen 
den beiden roten Metropolen beurteilen zu konnen, geniigt die 
Kenntnis der groBen Linie.29 

Ober die Bedeutung Asiens fiir die von ihm erstrebte W eltrevo
lution ist sich schon Lenin im klaren gewesen. Nicht nachweisen 
liiBt sich zwar das _ihm so oft in den Mund 'gelegte Wort, der Weg 
nach Paris fiihre iiber Schanghai und Kalkutta (oder auch andere 
asiatische Stiidte), wohl aber hat er - noch in seinem letzten Auf
satz - geschrieben: .Der Ausgang des Kampft:s hiingt letzten En
des davon ab, daB Rufiland, lndien, China usw. die gigantische 
Mehrheit der Bevolkerung s"tellen." 30 In iihnlichem Sinne hat sich 
auch Stalin geiiuBert.si . 

Moskau macht Nehru aus dem . Lakaien des lmperialismus" 
zum Freiheitshelden · 

Di~ Aussichten auf eine Revolution in groBen Teilen Asiens er
sch1e~en nach dem Zweiten Weltkrieg, der die Volker aufgewiihlt 
und 1hre Ordnungen erschiittert hatte, besonders giinstig. In dem 
MaBe, in dem die Kriegsallianz der Siegermiichte zerfiel, schwand 
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auch Moskaus Hemmung, in den EinfluBgebieten der gestrigen 
Bundesgenossen Unruhen zu fordern. Westliche Beobachter ver
muteten zunachst, dafi die Parole zum allgemeinen Aufruhr auf 
dem kommuriistischen Jugendkongrefi in Kalkutta (Februaf 1948) 
gegeben-wurde; doch ist zweifelhaft geworden, ob iiberhaupt je 
eine klare W eisung dieser Art erfolgte; Tatsache ist, daB in den 
Moskauer-Fiihrungsgremien sch on seit dem Sommer 194 7, wenn 
auch nicht einheitlich und auf einen Schlag, die Zeichen aufSturm 
gestellt wurden.s2 Nehru wurde damals im Zerrspiegel der so
wjetischen Publizistik zum lmperialistenknecht und fiir die in
dischen Kommunisten zum Gegenstand eines erbitterten und fiir 
sie sehr verlustreichen Konfliktes. Auch die kommunistischen Re
volten auf den Philippinen, in Indochina und lndonesien, in Ma
laya und Burma fiihrten zu keinen dauernden Erfolgen; <loch ist 
nicht zu vergessen, daB Stalin sie nur mit der linken Hand ge
fordert hat, da seine lnteressen vorwiegend in Europa lagen. 
Nach dem Tode des Diktators setzte auch hier eine neue Entwick
lung ein, sichtbar mit dem Jahr 1954, in dem der Korea- und der 
Indochina-Krieg jeweils mit einem Remis abgebrochen .wurden. 
Als dann gar im Fruhling 1955 die Bandung-Konferenz ohne die 
Russen stattfand, als sich dort Tschou En-lai, selbst einen Nehru 
in den Schatten stellend, den bewundernden Asiaten und Afri
kanern von der besten Seite zeigte und einen starken Eindruck 
machte, da vollzog Chruschtschow mit gewohnter Energie cine 
politische Wendung: Im Sommer 1955 war Nehru gefeierter 
Gast in der U dSSR, in deren Veriiffentlichungen er und Gandhi 
inzwischen zu Freiheitskampfern gegen den lmperialismus um
gedichtet worden waren, und im Winter unternahm Chru
schtschow-damals noch Arm in Arm mit Bulganin-seine W erbe
reise nach lndien, Burma und Afghanistan. 
Von jetzt ab vertrat der Kreml die Linie miiglichst enger Zu
sammenarbeit mit den jungen Staaten, wie immer deren Regie
rungen aussehen mochten, also auch mit eine~ Nasser, der seine 
Kommunisten einsperrte, ·einem U Nu, der seit Jahren einen 
blutigen Kleinkrieg gegen die kommunistischen Guerillas von 
Burma fiihrte, mit einem Sukarno, <lessen nationalistische Politik 
die in lndonesien lt:benden Chinesen in schwere Not brachte, 
einem Nehru, der mit allen Mitteln, die ihm die Verfassung gab, 
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gegen die KP kampfte, oder einem Kassem, · voi:i dem niemand 
recht wuBte, wohin er eigentlich den Irak fiihren wollte. Moskau 
hat von diesen Miinnern keine offene Parteinahme fiir sich oder 
den Kommunismus verlangt; wenn sie our nicht eindeutig im 
westlichen Lager standen. (Tito ist als Renegat ein vollig anderer 
Fall; ware er nicht als kommunistischer Partisanenhauptling, son
dern als nationalrevolutionarer Oberst zur Macht gelangt, so 
konnte er in seinem Lande tun und sagen, was er wollte, ohne 
sich einer stiindigen Polemik aus dem Kreml ausgesetzt zu sehen.) 

nlnfanteristisches Denken" bei Stalin und Chruschtschow 
Die Sowjetunion folgte den neuen Staaten gegeniiber der in ihrer 
Geschichte weit zuriickreichenden Tradition, moglichst zu alien 
legaleo··Regierungen diplomatische Beziehungen zu unterhalten. 
Eigene Beobachtungen wahrend der Verhandlungen Adenauers 
in Moskau (Herbst 1955) haben mich davon iiberzeugt, daB die 
Sowjets allein schon aus Grunden der protokollarischen Routine 
unbedingt die Herstellung auBerlich normaler Beziehungen· zu 
Bonn, und sei es zum Bonn Konrad Adenauers, wiinschten. Um
gekehrt hat der Kreml Hemmungen, offizielle Beziehungen zu 
illegitimen Regierungen zu unterhalten, auch wo deren Bestre
bungen genau in seine Plane passen; so hat er zum Beispiel die 
schon. 1958 gebildete algerische Exilregierung erst 1962 aner
kannt, also erst nachdem sie ihren Waffenstillstandsvertrag mit 
de Gaulle abgeschlossen hatte. Und wie 'Stalin beide Augen zu
driickte, als sein Vertragspartner Hitler die deutschen Kommuni
sten weiter in den Konzentrationslagern hielt, begniigte sich 
Chruschtschow mit Protesten, wenn es den Kommunisten in den 
Entwicklungslandern an den Kragen ging - ohne seine Wirt
schaftshilfe an sie einzustellen. Nie hat Moskau um einen ausliin
dischen Kommunisten so viel Larm geschlagen wie um den Nicht
kommunisten Lumumba, ausgenommen hochstens den Fall des 
Bulgaren - und hohen Kominternfunktioniirs - Dimitroff wah
rend des mit weltweiter Publizitiit und mit Dimitroff in der 
Hauptrolle gefiihrten Prozesses um den Reichstagsbrand. 
Im Grunde ist Chruschtschow wie Stalin in seinen weltpolitischen 
Vorstellungen ein nlnfanterist" geblieben (wenn auch ein ·mit 
Atomraketen ausgeriisteter lnfanterist); fremd ist ihm das Den-
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ken in Oberseestiitzpunkten, wie es fiir die alten Seemiichte Euro
pas, aber auch.fiir Japan charakteristisch war und heute in Ame
rika _vorherrscht. Der Gedanke, seines Reiches iind des W elt!coin
munismus Schicksal sei an die Entscheidungen von Miinnem ge
kettet, die- im Dschungel Afrikas, in den Bergen Algeriens oder 
au£ der fernen Insel Kuba mit Pulver hantieren, wiirde ihm ver
mutlich schiaflose Niichte bereiten. Ohne zu zogern, lieB er im 
September 1960 in Leopoldville die Sowjetflagge einholen, als 
die neuen Machthaber dies von ihm nach Lumumbas Sturz ver
langten; ohne mit der Wimper zu zucken, berief er im Dezember 
1961 seinen Botschafter aus Guinea riach Hause, nachdem der von 
ihm als Freund bezeichnete Seku Ture diesem Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten Guineas vorgeworf en hatte 33 ; stellte 
er sich im April 1962 hinter Fidel Castro und damit gegen den 
kubanischen Kommunistenfiihrer Anibal Escalante.34 

Die Kritik Moskaus an Escalante (Gefiihrdung des Zusammen~ 
haltes der von Castro gefiihrten Revolution; Sektierertum; Bil
dung eines eigenen Apparates innerhalb der revolutioniiren Ein
heitspartei Kubas) erinnert an die Weisungen, mit denen der 
schon friiher erwiihnte chinesische Kommunistenfiihrer Tschen 
Tu-hsiu von Stalin dazu gebracht worden war, den Parteiapparat 
wider seinen Willen mit der Kuomintang zu verschmelzen. Das 
soll nicht heiBen, daB aus Castro eines Tages ein Tschiang ,Kai
schek werden mu&; doch weiB Chruschtschow so wenig, was aus 
Castro wird, wie Stalin das kiinftige Verhalten Tschiangs vor
aussehen konnte. 
Aber was auch immer Fidel Castro eines Tages in Kuba tun 
mag, fiir ihn braucht sich Chruschtschow nicht verantwortlich zu 
fiihlen; er konnte notfalls auch Castros Sturz ohne allzu groBen 
Prestigeverlust mit ansehen, Ein regelrechter Kommunist wie Es-

·calante dagegen konnte, wenn er in Kuba die Macht iiberniihme 
und dann in Not geriete, Chruschtschow vor die bittere Wahl 
stellen, ihn mit Waffengewalt zu unterstiitzen und damit den 
W eltkrieg zu riskieren oder ihn im Stich zu lassen und dam it 
eine schwere Niederlage zu erleiden. 
Offensichtlich ist Chruschtschow nicht der Meinung, daB 'die 
Menschheit am Rande der Weltrevolution steht; er setzt daher in 
allen Entwicklungsliindern bis auf weiteres immer noch auf die 
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biirgerlichen Nationalisten und nicht auf die Koinmunisten (auch 
in einem Land wie Afghanistan, obgleich dieses an die Sowjet
union grenzt) und laBt durch seinen ideologischen Fachmann fiir 
Asien diejenigen als zur Selbstisolierung verurteilte "Sektierer 
allergefahr!ichster Art" bezeichnen, die nicht verstehen wollen, 
daB im nationalen Befreiungskampf "unter bestimmten Bedin
gungen nichtproletarische Elemente nach vorne riicken", liiBt 
ihn iiberdies. an den Satz Lenins erinnern, daB in jeder nationa
listischen Bewegung die Bourgeoisie zuniichst die Hegemonie inne
hat. 30 Fiir Chruschtschow stellt die Neutralitiit de.r Entwicklungs
liinder einen Wert an sich dar; er weiB auch, daB er diese Lander 
dem Wes ten in die Arme treiben wiirde, lieBe er in ihren biirgeP
lich-nafionalistischen Fiihrungsschichten die Sorge vor einer kom
munistischen Machtergreifung entstehen. 

Antikommunisten erhalten von Moskau weit gro/lere Kredite als Mao 

So hat Chruschtschow auch keine Hemmungen, Staaten, in denen 
die Nichtkommunisten regieren und viele Kommunisten in den 
Gefangnissen sitzen, umfangreiche Wirtschaftshilfe zu gewiihren. 
Nach Sowjetangaben (die auf ihre Richtigkeit zu priifen hier 
nicht der Ort ist) haben die von der UdSSR den Entwicklungs
landern gewahrten Kredite in den Jahren 1954 (davor gab es 
praktisch keine) bis 1960 den Betrag von zehn Milliarden Rubel 
iiberschritten.36 Den Lowenanteil erhielten · bis 1960: lndien 
(3,2 Mrd. alte Rubel), die Vereinigte Arabische Republik (2,35 
Mrd.), Indonesien (1,47 Mrd.), lrak (730 Mill.), Afghanistan 
(400 Mill.) und Athiopien (400 Mill.); di.it Nichtkommunisten 
Nehru, Nasser, Sukarno, Kassem, Daud und Haile Selassie, die 
zusammen weniger Menschen regieren, als es Chinesen gibt, haben 
also genau fiinfmal soviel an Aufbaukrediten bekommen wie der 
Kommunist Mao. 
W enn die Chinesen auf den niedrigen Stand ihrer eigenen unter
entwic:kelten Wirtschaft blic:kten, muBte sie der Gedanke an Mos
kaus GroBziigigkeit gegeniiber den Neutralen aufs tiefste erbit
tern. Vermutlich haben sie den Russen ihre Meinung gesagt. Als 
eine Antwort Moskaus auf solche Angriffe mag man es ansehen, 
wenn auf dem Hohepunkt des Streites mit Tirana einer der so
wjetischen Oberideologen die albanischen Fiihrer "und ihre Ge-

493 



sinnungsgenossen" als .engstirnige Nationaliste~" und Egoisten 
bezeichnete, da sie dem Sowjetstaat dessen WJrtschaftshilfe fiir 
die Entwickh.1Qgslander zum Vorwurf machten; sie zeigten damit 
nur, so sagte er, daB sie die -Rolle der neutralen Lander in der 
Weltpolitik nicht verstiinden.37 

Das mangelnde Verstiindnis fiir die nichtkommunistischen Re
gierungen der Entwicklungsliinder, das Moskau hier den .Ge
sinnungsgenossen" Tiranas vorwarf - wo sonst sollten sie sitzen 
als in Peking? -, ist psychologisch durchaus zu begreifen, hatten 
doch die chinesischen Kommunisten noch keineswegs das Trauma 
ihrer Erfahrungen von 1927 iiberwunden, als sie, den Befehlen 
Moskaus folgend, Tschiang Kai-schek unterstiitzten, nur um von 
ihm vernichtend aufs Haupt geschlagen zu werden. Seither halt 
Mao nichts mehr von einer biirgerlich-nationalistisch gefiihrten 
Revolution; darum hat er ja auch jene Theorie von der .neuen 
Demokratie" entwickelt, mit der wir uns im sechsten Kapitel be
schiiftigten, wonach hinfort auch eine sogeriannte biirgerlich-demo
kratische Revolution unbedingt vom Proletariat (lies von den 
Kommunisten) gefiihrt werden miisse. Auf dem Hiihepunkt des 
Verzweiflungskampfes gegen die Japaner hat Mao zwar diese 
Theorie voriibergehend in den Hintergrund treten lassen, aber er 
hat sie nie aufgegeben, und er hat sie gerade in den letzten Jah
ren und im Hinblick auf die Entwicklungslander haufig ins Feld 
gef iihrt. 38 

Auch kier - die .Ungestumen" in Peking 

Unter dem EinfluB des radikalen Fliigels, der sich, wie wir an
nehmen miissen, in der zweiten Hiilfte des Jahres 1957 in China 
durchgesetzt hatte, attackierte Peking das Entgegenkommen des 
Kreml gegeniiber antikommunistischen Regierungen in der Ent-

-wicklungswelt. Gegen Chruschtschuw richteten sich Wendungen 
wie diese: .Die modernen Revisionisten ... wollen den Menschen 
weismachen, daB es miiglich ist, den Sozialismus ohne eine revo
lutionare Partei des Proletariats ... herbeizufiihren. Das ist schie
rer Unsinn und reiner Betrug." 89 ·Wer diesen Glauben verbrei
tet, .beraubt die unterdriickten Volker ihres Kampfgeistes, er ... 
halt sie davon ab, sich zum aktiven Kampf gegen den Feind zu 
bewaffnen . . . und sich zu befreien. Das wird darauf hinaus-
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laufen, daB die unterdriickten Volker fiir immer im Stadium der 
Sklaverei bleiben." 40 

China wiil das Model[ der Entwicklungsliinder sein 
Schon seit langem glauben die chinesischen Kommunisten, daB 
ihre Revolution ein weit geeigneteres Modell fiir die Entwick
lungsliinder dai:stellt als die russische. Hier eine kleine Zitaten
auswahl (siimJliche Hervorhebungen vom Verfasser): 

"Die Revolution dieses Typus [eine biirgerlich-demokratische Revo
lution neuen Typs] entfaltet sidi jetzt in China und in alien kolo
nialen und halbkolonialen Liindern ... Und deshalb kann fiir einen 
bestimmten historisdien Zeitabsdmitt bei Revolutionen in allen ko~ 
lonialen und halbkolonialen Liindern als Form des Staatsaufbaus 
nu~ eine dritte Form akzeptiert werden : das, was ~ir die Republik 
der neuen Demokratie nennen." 41. 

"Mao Tse-tungs groBe Leistung war, daB er den Marxismus von 
einer europiiischen in eine asiatische Form umiinderte. Marx und 
Lenin waren Europiier; sie sdirieben in europiiisdien Spradien iiher 
europiiisdie Gesdiidite und Probleme; selten behandelten sie Asien 
oder China ... Mao Tse-tung ist Chinese .. . Er hat eine chinesische 
oder asiatische Form des Marxismus geschaffen ... Es gibt iihnlidie 
Verhiiltnisse [wie in China] in anderen Liindern Siidostasiens. Der 
Weg, den China wiihlte, wird sie alle beeinflussen." 42 

"Der klassisdie Typ der Revolution in imperialistisdien Liindern ist 
die [russische] Oktoberrevolution. Der klassische . Typ in kolonialen 
und halbkolonialen Liindern isl die chinesische Revolution.• 43 

"Dank dem Erfolg unserer Revolution haben die Gedanken Lenins, 
ergiinzt durdi die Gedanken Mao Tse-tungs und die Erfahrungen 
der KPCh, weitere Hunderte von Millionen Mllnschen in Asien, Af
rika und Lateinamerika inspiriert. • 44 

"Natiirlidi haben Revolution und Aufbau in China ihre fiir dieses 
Land spezifisdien Ziige. Aber es ist miiglidi, daB einige dieser widi
tigen Ziige in anderen Liindern auftaudien. In diesem Sinne sind 
die diinesisdien Erfahrungen bis zu einem gewissen Grade von in
ternationaler Bedeutung. • 45 

Dann eine fiir Europaer besonders interessante Variante: 
"In erster Linie ist die absurde, in der modernen biirgerlichen Ge
sdiichtswissenschaft geliiufige Theorie von ,Europa als dem Zentrum 
der Welt' zu zerstoren . .. Die Revolutionen des Ostens, insbeson
dere der groBe Sieg der diinesisdien Revolution, batten einen star
ken und breiten Ein(lu{J au/ Asien, Afrika und Lateinamerika. • u 
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"Wir Asiaten" __ 
Besonders aufschluEreich aber scheinen mir zwei Zitate zu sein, 
die -noch iiber- diesen Gedanken von der exe:mplarischen }!edeu
tung der_chi~esischen Revolution hinausgehen. Am Ende seiner 
"Widerspruchsrede" (1957) sprach Mao von der Solidaritiit Chi
nas erstens mit dem sozialistischen Lager und zweitens "mit den 
asiatischen und afrikanischen Liindern und allen friedliebenden 
Liindern und Viilkern" und fiigte hinzu: "Mit diesen beiden 
Kriiften vereint, werden wir nicht allein stehen." (Hervorhebun
gen vom Verfasser.)47 Mit dieser s_o nachdriicklich an den SchluE 
einer seiner wichtigsten Schriften gesetzten Erkliirung bringt Mao 
zum Ausdruck, daE es fiir China nicht nur den Ostblock gibt. 
Und in dem chinesisch-nepalischen Kommunique vom Marz 1960 
wird - meines Wissens zum erstenmal - in einem amtlichen chi
ilesischen Dokument lediglich von der "Solidaritiit der asiati
schen Lander" gesprochen.48 (Abgesehen natiirlich von den bei
den "afro-asiatischen Solidaritiitskonferenzen", die 1958 in Kairo 
und 1960 in Conakry stattfanden, und iihnlichen "afro-asiati
schen" V eranstaltungen.) Man wird annehmen kiinnen, daB 
Tschou, der dieses Dokument unterschrieb, seine Hintergedanken 
dabei hatte. Er muBte wissen, daB Mao 1939 Nepal (wie auch 
Korea, Burma und Annam) als ein dem chinesischen Staat von 
den Imperialisten geraubtes Gebiet bezeichnet hatte.49 
Es hat einige Jahre gegeben, in denen die Chinesen ihren aggres
siven Imperialismus nicht hervortreten lieEen, zur Zeit der Gen
fer Korea- und Indochina-Konferenz (1954) und unmittelbar da
nach. Tschou En-lai machte damals zahlreiche Besuche in asiati
schen Liindern, schloB mit lndien das Abkommen iiber die Fiinf 
Prinzipien der Koexistenz (April 1954), gliinzte in Bandung 
(1955) und gab sich auch sonst im ganzen friedlich . Es war die 
Zeit, da man auch in China selbst einen weniger harten Kurs 
steuerte. Aber das iinderte sich, als 1958, wie auf allen Gebieten 
der chinesischen Politik, auch im Verhalten zu den Entwick
lungsliindern Ton und Tempo stark verschiirft wurden. Die 
prompte Anerkennung der algerischen Exilregierung im gleichen 
Jahr (von der doch Moskau abgesehen hatte) war ein Symptom da
fiir; die iiberaus sdiarfe Rede gegen Nasser, die der syrischeKom
munistenfiihrer Khaled Bagdasch bei den Feiern zum zehnten 
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Griindungstag der Chinesischen Volksrepublik. (1959) halten 
durfte, war ein anderes. Hier ist auch die Flut von Broschiiren 
und Rundfunksendungen zu erwahnen, mit denen Peking die 
Entwicklungslander in deren Sprachen zu Kampf und Revo
lution aufruft, hier auch das rapide Anwachsen der Berichterstat
tung iiber diese Gebiete, bei gleichzeitigem Riickgang des Um
fangs der Nachrichten iiber den Ostblock. 
Den bisherigen Hi.ihepunkt dieser chinesischen Politik gegeniiber 
den neuen Staaten, um deren Freundschaft Peking in Bandung 
geworben hajte, brachte der Konflikt mit lndien . 

• Das gibt .ifrger mit /ndien~ 
Als ich im Friihjahr 1959 im Zuge Moskau-Berlin saB und un:" 
terwegs eine Sowjetzeitung kaufte, fand ich dort eine Notiz iiber 
die Niederwerfung eines - bisher nicht berichteten - Aufstandes 
in Tibet <lurch chinesische Truppen. Die Mitreisenden hatten sie 
auch bemerkt, und zwar mit einem MiBbehagen, das sie nicht 
zu verbergen suchten. Als ich das Wort "Ungarn" ins Gesprach 
brachte, wurde das mit einem bedriickten Schweigen quittiert. 
Einer sagte bekiimmert: "Das gibt Arger mit lndien." 
A'\Jch die Manner im Kreml haben sicher die Nachrichten iiber 
den am I 0. Marz ausgebrochenen groBen tibetischen Aufstand 
mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Im Grundsatz waren sie 
natiirlich mit ihren chinesischen Kollegen einverstanden: ob Ti
beter oder Ungarn, Turkmenen oder Ukrainer - alle miissen 
,,sozialistisch" gleichgeschi!ltet werden, und wer diesen ProzeB 
ablehnt, ist ein "Reaktionar" und "Lakai des Imperialismus", 
dem ein entsprechender Denkzettel gebiih/(. Aber die Sowjet
fiihrer konnten voraussehen, daB die tibetischen Vorgange fiir 
die Beziehungen nicht nur· Pekings, sondern auch Moskaus zu 
Asien iihnlich nachteilige Folgen haben muBten wie die ungari
schen zweieinhalb Jahre zuvor fiir das Ansehen der Sowjetunion 
in Europa. Im ganzen klangen die Moskauer Berichte iiber die 
Ereignisse in Tibet daher gediimpft, wenn in ihnen natiirlich 
auch die Thesen Pekings (die ja auch den Moskauer Ansichten 
entsprachen) getreu wiederholt wurden5°. Was in ihnen jedoch 
ganz fehlte, waren Angriffe auf lndien 51 , wie sie in der Pekin
ger Presse damals zu lesen waren. 
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Am Vorabend des tibetischen Aufstandes konnte Moskau befrie
digt auf die b,edetitende Verbesserung seiner Beziehungen zu den 
Viilkern und _Regierungen Asiens blicken. Es hatte viel l}oden 
aufgeholt und sich in asiatischen Augen den Namen einer lndu
striemachf ersten Ranges erworben, welche imstande war, ihren 
Freunden und Kunden unter giinstigsten Kreditbedingungen 
ganze Stahlwerke "von der Stange" zu liefern. 
Das entriistete Echo Indiens und die gelungene Flucht des Dalai 
Lama brachten die chinesische Fiihrung fast zur Raserei; es folg
ten Wochen erbitterter Beschimpfungen der Inder als lmperia
Iisten, Interventionisten, Expansionisten, .lauernde Tiger". Und 
als sich im Zuge der Unterdriickung des tibetischen Aufstandes 
die Gemiiter in Peking etwas beruhigten, da ereignete sich ein 
neuer Konflikt zwischen Peking und Neu-Delhi : der sich von da 
an Jahre hinziehende, Ende 1961 wieder mit neuer Heftigkeit 
aufgeflammte Streit um die chinesisch- (eigentlich tibetisch-)indi
sche Grenze. Bis zum Aufstand in Tibet war diese Grenze eine 
der stillsten, weil verkehrsfernsten, der Welt gewesen. W er je aus 
den Vorgebirgen des Himalaya auf diese gewaltigste Mauer 
unserer Ertle geblickt hat, muBte der Meinung sein, daB in dem 
fast menschenleeren Gebilde aus Fels und Eis eine Grenze ihre 
normalen Funktionen verliert, vor allem wenn zu ihren beiden 
Seiten friedliche Menschen leben. 
Diese praktisch tote Grenze wurde aber plotzlich hiichst .Ieben
dig" (um Nehru zu zitieren 52), als Peking in Tibet ein Terror
regime errichtete, dem Zehntausende entflohen und Hunderttau
sende entfliehen wollten. Nun, da die Grenze abgeriegelt wurde, er
hob sich die Frage nach ihrem genauen Verlauf. Dabei zeigte sich 
plotzlich, daB die von Peking beanspruchte Grenze tief in indi
sches Staatsgebiet einschnitt; es zeigte sich ferner, daB sie nicht 
,our einen Anspruch darstellte, sondern auf weiten Strecken be
reits eine Tatsache mit Wachtiirmen und Soldaten war, daB also 
unbemerkt von der indischen Offentlichkeit die Chinesen ein rie
siges, Zehntausende von Quadratkilometern umfassendes Gebiet 
bereits fest in der Hand hielten, das die lnder als Eigentum be
trachtet, aber nicht wie Eigentum bewacht hatten. 
Die Aufdeckung dieses Sachverhaltes seit August 1959 bildet ein 
Ruhmesblatt des indischen Parlaments; dieses muBte hier gegen 
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einen schwer getroffenen, um sein Prestige und •um· sein Vertrauen 
zum neuen China ringenden Nehru kiimpfen, der sich gegen den 
im Parlament erhobenen Vorwurf zu verteidigen suchte, er habe 
China gegeniiber Fehler begangen, die .nach Geographie und 
GroBenordn~ng· himalayisch" waren.53 Die Einzelheiteri sind in 
geradezu hochdramatischen W eiBbiichern der indischen Regie
rung und in den Sitzungsberichten des indischen Parlaments im 

Herbst 1959 1_1achzulesen.54 

Nehrus . Volk in Waffen" 
W enige Monate, nachdem das Eindringen der Chinesen in in
disches Gebiet bekannt geworden war, hielt ich mich acht Wo-~ 
chen in -Indien auf. Die durch das Verhalten Chinas hervor
gerufene Veriinderung des politischen Klimas war auBerordent
lich. Dieselben Inder, die mir beim vorherigen Besuch vorgewor
fen hatten, die Deutschen in der Bundesrepublik seien kalte Krie
ger, unfiihig, die auf Entspannung gerichteten Zeichen der Zeit 
zu erkennen, und handelten vollig falsch, wenn sie mit den Ame
rikanern von einer .Position der Starke" aus Politik machen 
wollten - diese selben lnder riefen jetzt nach einem militiirisch 
starken Indien, nach einem Volk in Waffen, und gestalteten die 
Indienreise Eisenhowers im Dezember 1959 zu einem Triumph
zug. Selbst Nehru erklarte unter dem Beifall des Parlaments: 
"Wenn es um Ehre, Selbstachtung und Freiheit- geht, ist uns kein 
Preis zu hoch. Lieber untergehen als nachgeben und kapitulie
ren." ss 
Wir konnen nicht sagen, ob die Chinesen die~ n Konflikt mit ln
dien gewollt batten oder ob sie unbeabsichtigt in ihn hineingerie
ten. Nach allem, was wir iiber die Stimmung des ungestiimen 
Fliigels der KPCh wissen, ist es durchaus moglich, daB man den 
beiden in jenen Monaten vor und nach Chruschtschows Amerika
reise so viel von Koexistenz redenden Weltmiichten UdSSR und 
USA ins BewuBtsein rufen wollte, daB e~ ohne Peking keine Ent
spannung geben konne; in der Tat lag der Schatten des Himalaya 
au£ Camp David, als Eisenhower Chruschtschow dort begriiBte. 
Sieber ist, daB Peking nach Ausbruch des Streites eine hochst llil
nachgiebige und unfreundliche Politik lndien gegeniiber ver
folgte. 
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Chruschtschow: . Eine dumme Geschichte" 

Wie ve~iirgert Chruschtschow war, zeigt e11! bemerkenswerter 
EntschluB, den er faBte: Wiihrend es bislang seine selb3tver
stii~dliche Obung gewesen war, fiir jeden in einen Streit mit 
Dritten verwickelten Ostblockpartner unverziiglich und kompro
miBios Partei zu ergreifen, tat er es bei dem chinesisch-indischen 
Grenzstreit nicht, vielmehr forderte er durch eine - von der 
chinesischen Presse ignorierte- TASS-Erkliirung beide Seiten auf, 
dem Streit ein Ende zu machen. Die entscheidenden Siitze Iauteten: 

.Man kann auch nicht umhin zu bedauern, daB sich an der chine
sisch-indischen Grenze ein Zwischenfall ereignete. Die Sowjetunion 
befindet sich sowohl mit der Chinesischen Volksrepublik als auch mit 
der Republik lndien in freundschaftlichen Beziehungen. Die Chine
sen und die sowjetischen Volker sind durch unlosliche Freundschaft 
miteinander verbunden, die sich auf die groBen Prinzipien des 
sozialistischen Internationalismus griindet. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Sowjetunion und Indien entwickelt sich freundschaft
lich entsprechend den ldeen der friedlichen Koexistenz ... In sowje
tischen fiihrenden Kreisen ... gibt man der Oberzeugung Aus
druck, daB beide Regierungen [China und Indien] das entstandene 
MiBverstiindnis unter Beriicksichtigung der beiderseitigen Inter
essen im Geiste der traditionellen Freundschaft zwischen den Vol
kern Chinas und Indiens beseitigen werden." 56 

Die Erkliirung enthielt also eine gewisse Nuancierung des Ver
hiiltnisses Moskaus zu China einerseits, Indien andererseits, aber 
keine unterschiedliche Bewertung der Haltung beider im Grenz
konflikt. Fast wiirtlich ebenso iiuBerte sich Chruschtschow vor 
dem Obersten Sowjet Ende Oktober.57 

Auf dem Kremlempfang vom 7. November 1959 erkliirte Chru
schtschow, wie ein indischer Kommunist berichtete 58, der Grenz
konflikt sei .eine traurige und dumme Geschichte"; keiner wisse, 

~ wo die Grenze verlaufe. Zugleich hat Chruschtschow auf die 
GroBziigigkeit der Sowjetunion bei der Grenzregelung mit Iran 
verwiesen und gesagt: "Wir haben dort mehr aufgegeben als 
gewonnen. Was sind ein paar Kilometer fiir ein Land wie die 
Sowjetunion?" Prawda und Iswestija veroffentlichten chinesische 
und indische Verlautbarungen zum Grenzstreit59, wobei sie zwar 
den Chinesen meist etwas mehr Raum zuteilten, aber auch den 
indischen Standpunkt unverzerrt zur Geltung kommen lieBen. 
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Der reiche Onkel aus Moskau 

Es traf sich, dal3 ich in lndien war, als Chruschtschow dort im 
Januar 1960 eintraf. Sein Besuch war kurzfristig und auf seine 
eigene Initiative zustande gekommen; zweifellos um das von Pe
king zerschlagene Porzellan wieder zu kitten. Die Ankii:0.digung 
weckte daher in lndien die extravagantesten Hoffnungen au£ eine 
klare Parteinahme Chruschtschows zugunsten lndiens. Davon 
konnte natiirl~ch keine Rede sein. Um die Chinesen so wenig wie 
moglich zu briiskieren, schickte Chruschtschow vom Flugzeug aus, als 
er sich au£ d-em Wege nach Neu-Delhi iiber dem westlichsten 
Zipfel Chinas befand, ein herzlich gehaltenes Telegramm mit 
nheil3em briiderlichem GruB" an die "teuren Genossen" in Pe-...
king60, das dort aber nur kurz vermerkt wurde. 
Schon ·in der ersten Stunde nach seiner Landung in lndien muBte 
Chruschtschow das Ausmal3 des von Peking angerichteten Scha
dens erkennen: Der Empfang durch die Bevolkerung war nicht 
nur weit weniger herzlich als vor vier Jahren, er verblal3te auch 
im V ergleich mit dem Riesenerfolg Eisenhowers zwei Monate 
zuvor. Die Stimmung der lnder wurde gereizt, als sich heraus
stellte, dal3 Chruschtschow keineswegs einen chinesischen Kom
promil3vorschlag mitgebracht und im Grunde nichts anderes an
zubieten hatte als die standig wiederholte Mahnung: Nun seid 
doch gescheit und vertragt euch wieder! - vollig ignorierend, daB 
der Aggressor China keine Neigung zum Nachgeben zeigte. 
Bei einem Empfang fiir die Presse in Neu-Delhis modernem 
Aschoka-Hotel war Nehru, wie immer, wenn er auftaucht, von 
einer dichten Schar Korrespondenten umringt,?fdls zwei mit Chru
schtschow gekommene Russen die Menschenmauer durchstol3en 
wollten, um niiher an Nehru- heranzukommen. Der vor mir ste
hende lnder, von dem ich wuBte, dal3 er seinem Blatt iiber jedes 
offentlich gesprochene Wort Nehrus berichten mul3te, widersetzte 
sich diesem Driingen, ohne darauf zu a91ten, von wem es aus
ging. Da driickte ihn der eine Russe zur Seite, wies auf den zwei
ten und sagte erklarend: "Das ist der Schwiegersohn Chru
schtschows" [Adshubej, der Chefredakteur der Iswestijal, wor
auf der Inder sich umdrehte und mit kaum· beherrschter Wut 
antwortete: "Und ich bin kein Tscheche, sondern ein lnder." Kri
tischer als bei seinem ersten Besuch wurde auch Chruschtschow 
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selbst von den Indern betrachtet; halb belustigt, halb emport 
schiittelten sie .den Kopf, als bekannt wurde, daE Chruschtschow 
eine _in ganz lndien verehrte Interpretin religioser Tiinze nach 
einer Vorfiihrung gefragt hatte, wieviel sie eigentlich verdiene. 

Riitsel van Aksai-Tschin 
Offen blieb-die Frage, wie weit Chruschtschow vor dem Sommer 
1959 von den Chinesen iiber ihre MaBnahmen im indischen 
Grenzgebiet informiert worden war. Die Inder stellten sich diese 
Frage vor allem in bezug auf die sogenannte Aksai-Tschin
StraBe, welche die Chinesen von Ye~tschang (Qargaliq) in West
sinkiang nach Gartok in W esttibet gebaut batten, mitten durch 
die bier nach Osten vorspringende, von lndien beanspruchte 
Provinz Ladakh (in Ostkaschmir), und zwar durch die Hochebene 
Aksai-Tschin (englische Schreibung: Aksai-Chin; der Name hat 
mit "China" nichts zu tun). Was hatte sich dort ereignet? 
Auf der Suche nach chinesischem Material iiber die Friihgeschichte 
der chinesischen Aggression stieB ich 1960 auf einen Bericht der 
Pekinger Nachrichtenagentur aus dem Friihjahr 1957, der da
mals, als noch niemand an einen Grenzkonflikt in diesem Gebiet 
dachte, nicht beachtet worden war. Danach hatten die Chinesen 
zwischen 1950 und 1955 zweimal versucht, die StraBe von West
sinkiang siidwiirts iiber das 7000-8000 m hohe Kuenlun-G~birge 
nach W esttibet durch tibetisches Gebiet zu bauen, in beiden Fal
len ohne Erfolg, da das Geliinde uniiberwindliche Hindemisse 
bereitete. Darauf habe man im April 1956 eine weiter westlich 
liegende Route gewiihlt, die - in einer Hohe von mehr als vier
tausend Metern - tausend Kilometer durch kaum bewohntes Berg
land fiihre.61 DaE dieses Gebiet gar nicht zu China gehorte, war 
in der Meldung nicht gesagt; Peking erwartete wohl, daB der 
Bau nicht so rasch bekannt wiirde und man sich dann unter 
Berufung auf "die Realitiiten" schon herausreden wiirde, was ja 
auch fast gelungen ist. 
Aber waren die Russen informiert? Sie versuchten jedenfalls, ihre 
Hiinde in Unschuld zu waschen. Ein Ostblock-Botschafter in Neu
Delhi erziihlte einem NATO-Botschafter (von dem ich es erfuhr), 
der Sowjetbotschaffer sei, als die Sache mit der Aksai-Tschin
StraEe ruchbar wurde, emport zum chinesischen Botschafter geeilt, 
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habe aber nichts Naheres erfahren. Ganz glaubhaft scheint mir 
diese Geschichte nicht zu sein, denn beim Au£bau- des neuen ln
dustriegebiets in Westsinkiang leisteten sowjetische Experten 
tedmische Hilfe; konnten sie iiber den wichtigsten Stra£enbau 
di.eses Gebietes in Unkenntnis geblieben sein? 

Rangun - Djakarta::_ Auslandschinesen 
Auch in Burma war ich zur gleichen Zeit wie Chruschtschow; der 
Empfang wc1:r kiihl, zum Tei! unfreundlich. Die Burmanen sahen 
sich gleichfalls chinesischen Grenzforderungen ausgesetzt, und 
das hatte ihre Einstellung zu den Kommunisten insgesamt beein
fluBt. Wie bei den lndern hatte sich Chruschtschow auch bei den 
Burmanen selbst angesagt; diese taten nur das Minimum von 
dem, was die Hiiflichkeit erforderte. Es war wohl der kiimmer:' 
lichste Empfang, den Chruschtschow iiberhaupt je auf seinen 
Reisen erlebt hat: 
Einige hundert Kommunisten oder Kommunistenfreunde am Flug
hafen, ganz wenig Menschen auf dem Wege zur Stadt, kaum ein 
paar Fahnen, niemand - auBer einigen Regierungsbeamten _ 
beim Abflug, auch keine Abschiedsreden, und dazu eine eisige 
Stimmung in der Presse. Die Ranguner Zeitung Guardian schrieb, 
vier biise Kapitalisten seien nicht so schlimm wie ein einziger 
Kommunist; und ihre Konkurrenz, die Zeitung Nation, versah 
ihren Leitartikel mit der Dberschrift: EIN UNWILLKOMMENER 
BESUCHER und nannte Chruschtschow einen "trinkfreudigen 
politischen Typ"; bei <lessen Auftauchen man in den Ruf aus
brechen mochte, den man sonst beim Anmarsch fremder Truppen 
hort: Versteckt die Madchen und das Silber~tf 
Auch in lndonesien, wohin ich kurz nach Chruschtschow kam, 
war der Besuch nicht gut yerlaufen, denn auch dort stand er im 
Schatten von Spannungen mit Peking; hier betrafen sie die in 
lndonesien lebenden .Auslandschinesen, die man dort gern los
werden wollte. Jede neue Schiffsladung mit repatriierten Chine
sen aus lndonesien brachte das chinesische Blut zum Wallen 
denn Peking glaubt, sich fiir die Auslandschinesen einsetzen z~ 
miissen, auch wenn diese eine fremde oder eine doppelte Staats
angehiirigkeit besitzen; Artikel 98 seiner Verfassung sagt aus
driiddich: .Die Volksrepublik China schiitzt die wohlerworbe-

503 



nen Rechte und Interessen der Uberseechinesen", und Artikel 23 
reserviert ihnen Sitze im Nationalen VolkskongreB. 
Der sich iiber viele Monate hinziehende Streit z;,ischen Djak.1,1.rta 
und Peking_ zeigte, daB die iiber zehn Millionen auBerhalb Chi
nas (und Taiwans) lebenden Chinesen fiir Peking nicht nur ein 
Kapital, sondern auch eine Belastung darstellen. Seine Beziehun
gen zu den Philippinen, Kambodscha, Malaya, Thailand, Indo
nesien waren besser, wenn diese Staaten sich nicht in einer stan
digen inneren Auseinandersetzung mit den - wegen ihrer Ge
schaftstiichtigkeit vom Staatsvolk vielfach gehaBten - Auslands
chinesen befanden. Andererseits bedeuten diese fiir Peking inso
f ern einen Aktivposten ( einschlieBlich des Ansatzes fiir "fiinfte Ko
lonnen" ), als sie es trotz vielfach antikommunistischer Einstellung, 
vor allem unter den .Alteren, mit der nun einmal vorhandenen 
Regierung des Heimatlandes keinesfalls verderben wollen.62 

Ein entsprechendes Problem kennen die Sowjets nicht; der Pan
slawismus der Zarenzeit ist nicht mehr aktuell.63 Das rote Mos
kau hat die slawische Karte wenig gespielt, von den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs abgesehen; die ab 1942 erscheinende, mit 
altslawischen Ornamenten gezierte Zeitschrift Slawjane (Die 
Slawen) verlor nach Kriegsende ihre Bedeutung und wurde bald 
danach eingestellt. 
Die Riickendeckung gegeniiber Peking, die Djakarta im Besuch 
Chruschtschows sehen konnte, trug natiirlich nicht dazu bei, es den 
chinesischen Forderungen gefiigiger zu machen. Kein Wunder, daB 
Peking auch iiber diesen Abschnitt der Reise Chruschtschows nur 
sparlich und ohne ein Wort der Zustimmung berichtete. 
Dank seinen Besuchen und Gastgeschenken ist es Chruschtschow 
im Friihjahr 1960 offensichtlich gelungen, die Beziehungen Mos
kaus zu den drei von ihm bereisten Staaten in Siid- und Siidost
"asien zu verbessern und fiir die Sowjetunion den Ruf zu gewin
nen, sie sei eben doch weit umgiinglicher und groBziigiger als das 
neue China. lnsofern hat Moskau aus dem ungebiirdigen Verhal
ten Pekings seit dem Aufstand in Tibet, der dem Ansehen Chi
nas abtriiglich war, fiir sich selbst einigen Vorteil gezogen. Im 
ganzen ist aber fiir den Ostblock der Schaden groBer gewesen als 
der Nutzen, Grund fur Moskau, mit einigem Arger auf den Al
liierten in Peking zu blicken, der dies bewirkt hat. 
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KP lndiens - zerrissen zwisdzen Peking und Moskau , . 

Noch eine EinbuBe darf schlieBlich nicht unerwahnt bleiben: die 
Vorgiinge am Himalaya batten Verwirrung in die Reihen der 
asiatischen Kommunisten getragen; die indische KP war nun von 
oben bis unten gespalten. 
Zu keiner KP in Asien hatte Moska~ so lange und enge Bezie
hungen unterhalten wie zur indischen. Der jahrzehntelang fiih
rende indische Kommunist M. N. Roy, der als junger Mann bei 
einem Aufenthalt in Mexiko von dem damals gleichfalls dort 
weilenden spiiteren China-Agenten der Komintern, Borodin, in 
die Lehren des Marxismus eingefiihrt worden war; besaB in der 
kommunistischen Weltbewegung bereits einen anerkannten Na
men, als der chinesische Kommunismus noch ganz in den Kinder- ~ 
schuhen steckte. Neuere Untersuchungen iiber die Beziehungen 
Moskaus zur KP lndiens 64 haben klargemacht, wie intensiv sich 
Moskau der Lenkung der indischen KP angenommen und wie es 
dabei verstanden hat, sie trotz mehrfachem abrupten Kurswechsel 
einigermaBen intakt durch schwierige Jahrzehnte hindurchzu
manovrieren. 
Die Aggression der chinesischen Kommunisten zwang die KP ln
diens zu einem verzweifelten Eiertanz: Sollte sie das Verhalten 
der chinesischen Glaubensbriider verteidigen und sich damit in 
Gegensatz zu der nun ganz lndien beherrschenden nationalen 
Stimmung bringen? Oder sollte sie gegen Rotchina nationalisti
sche Tone anschlagen? Seit 1959 stand das Leben der Partei weit
hin im Zeichen dieses Dilemmas. 
W ohin in Asien ich in den folgenden Monateµ auch kam, iiber
all fand ich die Kommunisten verwirrt und ulsicher. 

Nationaldemokratie - neuer Fadzausdr;u:k fur Entwicklungslii.nder 

lnzwischen schienen die Chinesen selbst eingesehen zu haben, daB 
sie den Bogen iiberspannt hatten; sie begannen, ihre Beziehungen 
zu Nepal, Burma und lndonesien zu regeln. Mit den beiden er
sten schlossen sie 1960 verhiiltnismiiBig verniinftige Abkommen, 
durch die der langwierige Streit iiber die Grenzen erledigt 
wurde 65, und die Reise des chinesischen AuBenministers Tschen 
Yi nach Djakarta und Sukar.nos Gegenbesuch in Peking (1961) 
fiihrten zur Beruhigung der Beziehungen mit lndonesien.66 Aber 
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mit dem wichtigsten Nachbarn inAsien, mit Indien, ging der Kon
flikt weiter; die Inder regten sich zwar jetzt nicht mehr so sehr 
iiber ihn auf, aber in der Grenzfrage kam man sich nicht n~er. 
Nehru selbst war vielleicht nicht abgeneigt, einem KompromiB 
mit den Chinesen zuzustimmen, doch die Stimmung im Parla
ment - nicht_nur bei der Opposition - hinderte ihn daran. 
Dagegen gelang auf der grundsiitzlichen Ebene ein KompromiB 
mit Moskau: bei der Konferenz der einundachtzig kommunisti
schen Parteien Ende 1960. Lange hatten sich die Sowjets gegen 
den Anspruch der Chinesen gewehrt, Vorbild fiir die Entwick
lungslander zu sein. (,,Es ware riskant, die chinesische Revolution 
als eine Art MaBstab fiir volksdemokratische Revolutionen in an
deren Landern Asiens anzusehen." 67) Aber schlieBlich erkannten 
sie ihn - bis zu einem gewissen Grade - doch an. In der Dekla
ration von 1960 heiBt es: 

.Die Volksrevolution in China hat den Positionen des lmperialis
mus in Asien einen schweren Schlag erteilt ... lndem sie der Bewe
gung fiir nationale Befreiung einen weiteren starken lmpuls gab, hat 
sie einen gewaltigen EinfluB auf die Volker, vor allem die in Asien, 
Afrika und Lateinamerika, ausgeiibt." 68 

Zugleich aber setzten die Sowjets durch, daB der von ihnen zwar 
nicht erfundene, aber in den kommunistischen Sprachgebrauch 
neu eingefiihrte Begriff ,,nationale Demokratie" in der Deklara
tion verankert und damit Maos ,,neue Demokratie" aus dem 
Felde geschlagen wurde. Denn wahrend die ,,neue Demokratie" 
bekanntlich die Fiihrung durch ,,das Proletariat", das heiBt die 
Kommunisten bedeutet, ist die Definition der ,,nationalen Demo
kratie" so abgefaBt, daB sie etwa auf Kuba (vor dem Bekenntnis 
Castros zum Marxismus) zutrifft; so umfangreich sie ist - die 
Worter Proletariat und Sozialismus, von Kommunismus gar nicht 

"'Zu reden, kommen in ihr nicht vor.89 Es war alles vermieden wor
den, was bei den ,,biirgerlichen Nationalisten" hiitte AnstoB er
regen - was aber auch den Chinesen die Pille hiitte versiiBen 
konnen. 

Nordkorea und Nordvietnam zwischen den gro{Jen Briidern 

Von den zum Ostblodc gehorenden Entwicklungsliindern in Asien 
ist die Mongolische Volksrepublik im 14. Kapitel schon untersucht 
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worden. Wir wissen iiber ihre Stellung zwischen Moskau und Pe
king weit mehr als iibet die der beiden anderen Ostblockstaaten 
Nordkorea und Nordvietnam. Die Ausbeute meiner Nachfor
schungen bei zwei Besuchen in Siidkorea und drei in Siidvietnam 
war mager. ·.Die heute noch weit verbreitete Ansicht, · dafi die 
nordkoreanischen Kommunisten Moskauer Marionetten seien, 
traf wohl fiir die ersten Jahre nach 1945 zu, stimmt aber heute 
nicht mehr ohne weiteres. Wiihrend des Koreakrieges haben die 
Chinesen ihre Stellungen in Korea stark ausgebaut, und die Ko
reaner sind auch nicht diimmer als die Mongolen und erkennen, 
dafi es von Vorteil sein kann, wenn man zwei miichtige Nach
barn hat, die in vielerlei Hinsicht verschiedener Meinung sind,.,. 
Niemand bereitet es besonderes Vergniigen, ein Satellit zu sein, 
auch nicht dem koreanischen Kommunisten Nr. I, Kim II-sung. 
Also versucht er, sich mit beiden Nachbarn gut zu stellen -
und sie ein wenig gegeneinander auszuspielen. Den Russen zu 
Gefallen lobt er deren neues Parteiprogramm 70, und die Chi
nesen erfreut er, indem er den "Revisionismus" angreift.71 In 
den heiklen Streitfragen versteht er es, sich elegant herauszuhal
ten: die Entstalinisierung sei eine interne Angelegenheit der 
KPdSU, in die er sich nicht einmische, und iiber die albanische 
Frage sei er "tief besorgt", eine Formulierung, mit der er jeder 
klaren Stellungnahme auswich.72 Was sowjetische Kredite be
trifft, so haben die Koreaner sogar die Mongolen fast erreicht -
aber nur in der Gesamt-, nicht in der Pro-Kopf-Summe; denn 
ihre Bevolkerung ist zwolfmal so groB wie die der Aufienmongo
lei. Der genaueBetrag ist nicht bekannt; genawit wurden 912 Mil
lionen Rubel, zu denen noch weitere Kredite von ungenannter 
Hohe gekommen sind, zule.tzt im Juli 1961.78 AuBer Krediten 
haben die Koreaner von der U dSSR Waren im W erte von 1,3 Mil
liarden Rubel geschenkt bekommen; allerdings war ihr Land 
mehrfach durch die Vernichtungswalze des Koreakrieges iiberrollt 
worden. Die Hilfe aus China - sowohl die nichtriickzahlbare als 
auch die in Form von Krediten - Iiegt, soweit wir wissen, be
trachtlich unter der sowjetischen. 
Nordvietnam grenzt wie Nordkorea an China und hat, wie die
ses, mit Chinas Hilfe einen erfolgreichen Krieg (gegen Frank
reich) gefiihrt. Aber die Sowjetunion ist fern; die Chancen, den 
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einen gro:Ben Bruder gegen · den anderen auszuspielen, sind also 
gering. Die Wirtschaftshilfe, die Nordvietnam erhielt, stammte, 
so ist.herechnet worden, bis 1959 zu 64,5 Proze;t aus China; .n~r 
27,8 Prozel!.t ka:men aus der Sowjetunion, der Rest aus dem iibri
gen Ostblock.74 Dieses Verhaltnis diirfte ungefahr auch dem des 
Druckes entsprechen, deni Nordvietnam von seiten seiner beiden 
Lagergenossen ausgesetzt ist. 
Ho Schi Minh, einer der bedeutendsten Fuhrer in der kommu
nistischen Welt, hat alles getan, um zu verhindern, da:B sein Land 
vollig unter den EinfluB des iibermachtigen chinesischen Nach
bam gerat; Geriichte melden, da:B er wahrend der Moskauer Kon
ferenz von 1960-eben aus diesem Grunde-mehr als irgendein 
anderer fiir den Ausgleich zwischen Peking und Moskau gearbei
tet hat. Aber er ist ein alter und kranker Mann, und die Frage 
seiner Nachfolge wird zugleich die der au:Benpolitischen Orien
tierung des Landes sein. Schon heute zeichnen sich zwei Gruppen 
ab - die Nationalisten, die nach Moskau blicken, weil nur Mos
kau sie vor dem Schicksal bewahren kann, eine Provinz Rot
chinas zu werden, und die - nennen wir sie so - Realisten, die 
vermutlich die Chinesen auch nicht lieben, aber die Meinung ver
treten, es bleibe gar nichts anderes iibrig, als sich eng an den gro
:Ben Nachbarn anzulehnen.75 In den letzten Jahren verlief der 
politische Kurs Hanois nicht geradlinig. Wiihrend des Krieges 
gegen Frankreich und in den ersten Jahren danach war er vor
wiegend auf Peking ausgerichtet, ab 1956 schwachte sich die Stel
lung des prochinesischen Fliigels, seit 1960 gewann dieser wieder 
an Bedeutung.76 In der albanischen Kontroverse hielt sich Hanoi 
in seinen Au:Berungen naher an Peking; kurz nach dem offenen 
Ausbruch des Streites schickte es Gliickwiinsche zum zwanzigsten 
Jahrestag der albanischen Bruderpartei und veroffentlichte einen 
Tiir Albanien recht schmeichelhaften Gratulationsartikel. Nord
vietnam darf es eben mit China nidit verderben. 

Eine nLinie von Tordesillas" ... 
Die Reaktion auf den Konflikt um Albanien hat auch sonst eini
gen AufschluB iiber die derzeitige Haltung der kommunistischen 
Parteien in den Entwic:klungslandern gegeniiber den beiden riva
lisierenden roten Gro:Bmachten gebracht. Die Mongolen haben 
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sich mit Nachdrudc an die Seite Moskaus gestellt.77 Die KP ln
donesiens unterstiitzte den chinesischen Standpunkt 78 ; die in
dische KP ist schon infolge ihrer Spaltung zu einer einheitlichen 
Haltung in dieser schwierigen Frage gar nicht fiihig. I>ie Kom
munisten in, Malaya, Burma und Thailand folgten - verstiind
licherweise, denn sie sind illegal und befinden sich in offenem 
Kampf mit ihren Regierungen - der chinesischen Linie. Gebilligt 
wurde Moska,us Angriff auf Albani en von den Parteien in Ceylon, 
im N ahen Osten, in Algerien und Marokko, in Lateinamerika. 
Chruschtschow kiinnte, so sollte man meinen, mit diesem Ergeb
nis zufrieden sein. Aber ist er es wirklich? Die Stellungnahme 
der kommunistischen Parteien in den Entwicklungsliindem zu sei
nem Streit mit Mao verriit lediglich Stimmung und taktische 
Dberlegungen der heute dort in ihnen fiihrenden Kommunisten, 
die durch jahre-, zum Teil jahrzehntelange Zusammenarbeit eng 
mit Moskau verbunden sind. Wie aber denkt die Masse des Par
teivolks? Und wie die iibrige Beviilkerung, an die sich die Parfei 
im Falle von Wahlen auch wenden muE? 
Es gibt heute in der Welt fiir diese Volker nicht nur zwei Ent
wicklungsmodelle, das westliche und das kommunistische, sondern 
drei - das westliche, das sowjetische und das rotchinesische. Fiir 
die StoBkraft der kommunistischen Propaganda ist das natiirlich 
kein Vorteil. In Liindem mit starker Bevolkerungszunahme, 
niedrigem Lebensstandard, vorwiegend biiuerlidier Beviilkerung 
kiinnte das chinesische Modell eine stiirkere Anziehungskraft aus
iiben als das der hochindustrialisierten und vergleichsweise wohl
habenden Sowjetunion, vor allem auf die U1{gestiimen, die auf 
eine baldige Revolution und den schnellen Obergang zum "Sozia
lismus" driingen .• Die Chinesen sind die einzigen auf der Welt, 
die uns wirklich verstehen", sagte ein junger Nigerier zu einem 
Deutschen 79, und der Generalsekretiir der nationalistischen Partei 
von Sansibar erkliirte einem deutschen Besucher nach einer Reise 
in die kommunistischen Staaten: " In Peking habe ich den richtigen 
revolutioniiren Geist gefunden; Moskau erschien mir viel zu be
hiibig; eine bourgeoise Gesellschaft unter Hammer und Sichel. " so 

Nicht zuletzt um diesen Eindrudc zu verwischen, mag Chru
schtschow im Herbst 1960 vor der UNO den Schuh ausgezogen 
haben. 
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... nadi Entwicklungsstadien statt nack Liingegraden 
Im Jahre 1494 haben die damaligen Weltmiichte Spanien und 
Portugal im V~rtrag von Tordesillas die Welt -unter sich aufg.e
teilt, um ~ch gegenseitig in ihrer Expansion - und Mission! -
nicht zu storen. lch habe mich gefragt, ob auch Moskau und Pe
king im geheimen eine iihnliche Entscheidung getroffen haben. 
Aber auf keiner meiner Reisen babe ich eine Bestiitigung fiir diese 
Vermutung gefunden. lch bin Alexander Kasnatschejew nach
gereist, der bis zum Sommer 1959 in der Sowjetbotschaft in Ran
gun gearbeitet und dann die Freiheit gesucht hatte, weil mir 
von ihm eine Aufierung bekannt geworden war, daB lndone
sien, Burma und Kambodscha zur chinesischen EinfluBsphiire, In
dien, Ceylon und Afghanistan dagegen zur russischen gehorten.81 

Aber auch ein langes Gespriich mit ihni ergab keine konkreten 
Anhaltspunkte fiir seine Vermutung. Heute neige ich zu der An
nahme, daB eine Vereinbarung iiber eine Trennungslinie zwi
schen den EinfluBbereichen der beiden roten Zentren nicht 
besteht. 
Statt dessen deutet sich eine nichtvereinbarte "Linie von Torde
sillas" an; sie folgt nicht den Liingegraden, sondern verlauft zwi
schen den armen, unterentwickelten Volkern auf der einen Seite, 
den schon industrialisierten, zu einem gewissen W ohlstand ge
langten Staaten - in West und Ost- auf der anderen. Und "inner
halb der Kommunistischen Parteien der unterentwickelten Vol
ker liiBt sich eine zweite Trennungslinie erkennen: die zwischen 
den iilteren Funktioniiren, die noch starke persi:inliche Bindungen 
an Moskau haben, und den jiingeren, bei denen diese fehlt. 

4. VON CAMP DAVID NACH PEKING 

In der Zeit, da Chruschtschow und Mao in bezug auf die Entwick
lungsliinder so verschiedene Wege zu geheii begannen, traten 
Meinungs- und Klimaunterschiede in Moskau und Peking noch 
aus anderem AnlaB deutlicher ans Licht; dies zeigten die unmit
telbar aufeinander folgenden Reisen Chruschtschows nach Ame-
rika und China. • 
Von einem Besuch Chruschtschows in Amerika war schon seit 
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einiger Zeit die Rede gewesen; offiziell wurd~ .er .am 3. August 
I 959 angekiindigt, als erster Schritt, dem als zweiter ein Gegen
besuch des US-Priisidenten in die Sowjetunion folgen sollte. 
Moskau triurnphierte: der seit langem angestrebte Gipfel aller 
Gipfel, das Zweiertreffen Chruschtschows mit Eisenhower, war 
in Sicht. In seiner Erkliirung an die Presse bezeichnete Chru
schtschow im Oberschwang dieses Erfolges die Sowjetunion und 
die Vereinigten Staaten als "die beiden grcifHen Staaten der 
Welt", von deren Verhiiltnis Krieg un_d Frieden auf der Ertle 
abhiinge, und.zitierte das russische Sprichwort: "Wenn die Her
ren streiten, zittern die Knechte." 82 

Von Moskau aus gesehen war das Bild viillig klar: Das Treffen 
der beiden Herren der Welt stand bevor, das erste Ereignis die- ., 
ser Art seit 1807, als Napoleon und der Zar 1807 auf einem in 
der Memel verankerten FloB Europa unter sich teilten. Die iibri
gen Volker - Knechte allzumal - sollten sich dariiber freuen ... 
Die chinesische Presse "freute sich" natiirlich, allerdings mit 
einem warnenden Unterton: Man miisse bezweifeln, daB die 
Amerikaner es aufrichtig meinten. Zur Bekriiftigung dieses Ver
dachtes zitierte die Zeitschrift der Partei das Gegenstiick zu unse
rem "Die Katze liiBt das Mausen nicht" .83 

Wiihrend in Moskau die Attacken auf Amerika und seinen Prii
sidenten in den nun folgenden Monaten fast viillig eingestellt 
wurden, tiinten sie aus Peking pausenlos weiter;. eine schrille Be
gleitmusik lieferte p eking auch in seinen schroffen antiamerika
nischen Erkliirungen iiber Laos, wo damals gerade <lurch den 
Staatsstreich des Fallschirmjiigerhauptmanns Kong Le eine fiir 
die Kommunisten giinstige Lage entstanden t ar. Trotzdem be
handelte Peking die Amerikareise Chruschtschows als Erfolg der 
nsowjetischen Friedenspolitik" und der "Erstarkung der Frie
denskriifte in der Welt". · 
Der Amerikabesuch endete, wie erinnerlich, mit den Zwiegesprii
che? von Camp David; die im ganzen optimistisch gehaltene ge
me1nsame Erkliirung vom 27. September kiindigte auch den Ge
genbesuch Eisenhowers fiir das folgende Friihjahr an. Ein neuer 
Gi~fel unter Zuziehung anderer Regierungschefs (nicht jedoch 
Chinas) wurde in Aussicht genommen. In seinem Rechenschafts
bericht, den Chruschtschow bereits am folgenden Tag in Moskau 
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vor einer .. Massenversammlung abstattete, war er voll des Lobes 
fiir Priisident· Eisenhower, dessen "staatsmiinnische Weisheit in 
der -Beurteilung der gegenwiirtigen internationalen_ Lag< tind 
<lessen "I-4ut und Willen" er. pries.s4 . 

Die chinesische Presse blieb auf der alten Linie: Sie gratulierte 
Chruschtscbow zu seinein Erfolg in den Vereinigten Staaten, at
.tackierte diese aber nach wie vor als boswillig und unaufrichtig,85 

In diesem Verhalten lag die Frage an Chruschtschow: W elchen Sinn 
·• soll es haben, mit Feinden des Fried ens iiber Frieden zu red en? 

Am Tage nach seinem Eintreffen in Moskau flog der unermiid
liche Chruschtschow zur Feier des z~hnten Jahrestages der Chine
sischen Volksrepublik nach Peking weiter. DaB den Sowjets sein 
Aufenthalt in USA weit wichtiger schien als der dann folgende 
Besuch in China, wurde auch darin sichtbar, daB in den beiden 
Heften der meistgelesenen Illustrierten Ogonj6k, die sich mit 
dem Jubiliium Rotchinas befaBtenso, im wesentlichen Aufnah
men vom USA-Besuch gezeigt wurden. Dieser dritte Besuch 
Chruschtschows in China (der erste hatte fiinf Jahre zuvor, zum 
fiinften Jahrestag, stattgefunden; der zweite wiihrend der Nah
ost-Krise des Sommers 1958) verlief nicht im Zeichen besonderer 
Herzlichkeit. Der Mann, der am 30. September in Peking eintraf, 
stand noch unter dem Eindruc:k seiner W ochen in Amerika, eines 
der stiirksten Erlebnisse also, die ein Nichtamerikaner .haben 
kann. Die <lurch ihre turbulente Herzlichkeit entwaffnende Nai
vitiit der Amerikaner, der ungeheure Reichtum und die geballte 
Macht des Landes, die menschliche War.me des Priisidenten -
das alles hatte auch einen Chruschtschow nicht unberiihrt gelas
sen. Zugleich konnte er - durchaus mit Recht - seine Reise als 
einen starken personlichen Erfolg empfinden. Auch diirfte er das 
Gefiihl heimgebracht haben, daB er sich nun besser als zuvor in 

- der Mentalitiit - auch in den Schwiichen - dieses groBen Volkes 
auskenne, vor allem aber doch, daB er durch den Eindruck, den 
er in Amerika hinterlassen hatte, dem Ziel der kommunistischen 
W eltherrschaft ein Stiic:k niiher gekommen sei. 

Und Mao schweigt 

Ein also eingestellfer, fast konnte man sagen: festlich gestimmter 
Chruschtschow sah sich nunmehr drei Tage lang den skeptisch-
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kalten Fischaugen Maos und der anderen chinesischen Fuhrer 
ausgesetzt. Aber er ware nicht Chruschtschow gewesen, wenn er 
sich dadurch hatte in Verwirrung bringen lassen. Gleich nach 
dern Verlassen des Flugzeugs erklarte er rnit Nachdruck und 
nicht ohne Stolz, er kornrne nach kurzern Flugzeugwechsel in 
Moskau direkt ausArnerika.87 Mao schwieg; er trat gar nicht erst 
ans Mikrophon. Auf dem Festbankett stellte Chruschtschow fest, 
.daB der Priisident der Vereinigten Staaten die Notwendigkeit 
einer internationalen Bntspannung erkannt hat und daB ihn da
bei nicht wenige Manner unterstiitzen"; und fiigte hinzu, selbst 
eine so groBa~tige Sache wie der Sozialismus diirfe den Volkern 
nicht rnit Waffengewalt aufgezwungen werden. Er warnte davor, 
.die Fes.tigkeit des kapitalistischen Systems <lurch Starke zu -
testen~. Das ware falsch, denn: .Die Volker wiirden das nicht 
verstehen und iiiemals diejenigen stiitzen, die so handelten." 88 

Mao schwieg, und keine chinesische Zeitung kommentierte diese 
Siitze des Moskauer Gastes. Auch beim Abschied auf dem Flug
platz war es wieder der Sowjetfiihrer, der sprach (. Wir Korri
munisten der Sow jetunion", sagte er pointiert, wollen "den Kalten 
Krieg liquidieren." 89) - Mao schwieg. Ein Kommunique iiber die 
chinesisch-sowjetischen Gespriiche wurde entgegen dem Brauch 
nicht veroffentlicht. Auf der Riickreise durch Sowjetfernost und 
Sibirien riihrnte Chruschtschow in rnehreren Reden die Ergeb
nisse seiner Arnerikareise und die verbesserten Friedensaussich-
ten. Mao schwieg noch irnrner. · 
Nicht nur durch Schweigen hatte Mao seine Kritik zum Ausdruck 
gebracht; er hatte auch sonst jede besondere Ehrung des Gastes 
im New Yorker Anzug vermieden. Nicht ~ inmal der iibliche 
.spontane Empfang" war ihm bewilligt worden; <lurch leere 
StraBen hatte man ihn vom. und zum Flugplatz gebracht. Zu 
einem amerikanischen Journalisten sagte Nehru einige Wochen 
spiiter: .Unser Botschafter schickte uns einen Bericht aus Peking, 
aus dern hervorgeht, daB die Chinesen Chruschtschow recht iibel 
hehandelt haben." 98 Der Mann, der eben noch einige W ochen 
hindurch sich selbst und Eisenhower als die beiden Herren der 
Welt gesehen hatte, fand sich nun irn Kreis der Ostblockpromi
nenz als einen unter vielen wieder und obendrein einer iiberwiil
tigenden Machtentfaltung des roten Bruders ausgesetzt. 
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Ober die Griinde fiir die urifreundliche Reaktion Maos auf Chru
schtschows Drang nach Washington braucht man kaum zu riitseln. 
Wenn die zweJ-"GroBen", die Fuhrer des ostlic'lien und des ~e'st
lichen La~rs, die Welt zwischen sich aufteilten wie einst Napo·
leon und Alexander oder Antonius und Octavian, dann wiirden 
die chinesischen lnteressen bald zu Handelsobjekten zwischen 
Moskau und Washingto_n abgewertet sein. Dazu wiirde in einer 
entspannten Weltsituation die - nach seiner Meinung ohnehin 
unzureichende - Hilfsbereitschaft der dann nicht mehr so stark 
auf die Blodcgenossen angewiesenen Sowjetunion noch weiter 
schrumpfen. Schon jetzt schien dieser neue Chruschtschow nichts 
anderes im Sinn zu haben, als den amerikanischen Lebensstan
dard einzuholen, Arbeitszeiten zu veckiirzen, Privatkiichen mit 
Gasanschliissen zu versehen, statt mit aller Macht China beim 
Aufbau seiner Wirtschaft zu helfen. Wenn die Russen gar den 
Sinn der Koexistenz in einem W ohlstandswettbewerb mit den 
Amerikanern sahen und damit zum Beispiel Milliardenausgaben 
fiir den Wohnungsbau rechtfertigen wollten91, wiihrend bei den 
Chinesen iiuBerster Mangel an allem herrschte, dann wurde die
sen dadurch weder das russische W ohlstandsstreben noch die Ko
existenz a la russe sympathischer. 
So hatten sich zahlreiche Meinungsverschiedenheiten angesam
melt, als die in diesem Kapitel geschilderte Asienreise Chru
schtschows zu Anfang 1960 das FaB der chinesischen Geduld zum 
Oberlaufen brachte und eine neue Epoche der Beziehungen zwi
schen Peking und Moskau eroffnete. 



16. Kapi tel 

SCHEIBENSCHIESSEN - AUF LEBENDE ZIELE 

Anfang der dreifiiger Jahre sah ich in der Niihe von 
Moskau einen Schiefiwettkampf besonderer Art. Die 

. /dee war, ihn dem Ernst/all dadurch anzugleichen, 
daft die eine Mannschafl, die Sdziitzen der anderen 

... nicht etwa durdz hohere Punktzahlen aus dem Rennen 
werfen, sondern selbst »abschiefien" konnte - im Bilde 
·wenigstens. Zu diesem Zweck waren gegeniiber den 
beiden aus je sedis Schiitzen bestehenden Mannscha~en ,, 
A und B, die nebeneinander auf der Erde Zagen, hun
dert Meter entfernt und gleichfalls in einer Lime, 
zweimal sechs Schiefischeiben in Form liegender Schiit
zen aufgestellt. Traf nun ein Schutze der Mannschafl,A 
beispielsweise die Scheibe 4, so galt damit der Schutze 4 
der Gruppe B als getrof/en und mufite ausscheiden. 
Nur die nichtgetrof/enen Schiitzen durfl,en weiterschie
fien, und die Mannschafl, war Sieger, welche als erste 
alle Gegner abgeschossen hatte. Man schofi also au/ 
Scheiben aus totem Holz, die nur mit anonymen Zah
len bezeichnet waren, »traf" aber den durchaus leben
digen und keineswegs namenlosen ,.Feind". An dies 
Erlebnis erinnerte mich Z!lnehmend· das seltsame Spiel, 
dem ich die ldeologen und Oberideologen Moskaus 
und Pekings seit Anfang 1960 hingegeben sah. 

ft( 
Die Scheiben, auf die Peking und Moskau seitAnfang 1960 schos
sen, trugen nicht simple Ziffern, sondern Bezeichnungen aus dem 
kommunistischen Schlagworterschatz wie Revisionismus, Refor
mismus, Opportunismus, Dogmatismus, Sektierertum und der
gleichen mehr; aber auch hier galten die Schiisse in Wahrheit 
nicht den toten Scheiben, sondern den Rivalen, mit denen man 
zwar in ein und derselben Schiitzenkette, gleichzeitig aber in 
heftigem Kugelwechsel lag. 
Eine von der rotchinesischen Mannschaft hin und wieder bevor
zugte Scheibe war nicht einmal anonym: sie trug den N amen Titos, 

515 



des Erzrevisionisten. Unci was dem einen recht war, mtillte 
spater dem andern billig sein; so fand auch Moskau einen nicht
anoriymen Prugelknaben: er wohnte auch au{ dem Balkan. u·nd 
hid~ Enver Hodscha. 
Eine andere, von den Wissenden mit nicht weniger Vergniigen 
genossene Form der chii::tesischen Kritik bestand darin, die tussi
schen Genossen laut zu loben - aber stets bei Lenin, spiitestens 
Stalin, damit aufzuhoren; wie jemand etwa eines anderen Vater 
und GroBvater mit demonstrativem Lob bedenkt: "Ja, das waren 
noch Kerle!" - ihn selbst aber mit mitleidigem Schweigen aus
spart, bis jeder merkt, wie weit es mit der einst so ehrenwerten 
Familie leider gekommen ist ... 

I. DIE UHREN SIND NICHT GLEICHZUSTELLEN 

Zurn erstenmal wurde ich auf etwas ungewohnliche Weise mit 
diesem Spiel bekannt gemacht. Ich erfuhr in Neu-Delhi wiihrend 
des lndienbesuch's Chruschtschows, also Anfang Februar 1960, 
auf der eben in Moskau abgeschlossenen Tagung des Warschauer 
Paktes habe der Chinese Kang Scheng eine bemerkenswerte Rede 
gehalten. In der auch in Neu-Delhi erhaltlichen Prawda jedoch 
hatte ich wohl die abschlieBende Deklaration der Tagung, nicht 
aber eine Erwahnung dieser Rede, geschweige denn ihren Text 
gefunden.1 Also fuhr ich in die rotchinesische Botschaft. Dort 
war man auf meine Frage gut vorbereitet (ich war also nicht 
der erste, der sie stellte) und driickte mir prompt den Text in 
die Hand.2 Und dieser Text stand, als ich ihn in meinem Zim
mer im Janpath-Hotel mit der Prawda verglich, zu der darin 

~ veroffentlichten Deklaration in einem nicht mehr zu iibersehen
den Widerspruch. Was war hier vorgegangen? 

Warschaupakt-Konferenz mit unklarem Protokoll 

Schon die Vorgeschichte war, nach den sonstigen Erfahrungen 
mit Ostblock-Veranstaltungen, ein Hinweis darauf, daB irgend 
etwas nicht nach. PJan verlief. Zunachst war in Moskau namlich. 
nur von einer Agrarkonferenz, und zwar lediglich der euro
piiischen Ostblockstaaten, die Rede gewesen, die am I. Februar 
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zusammentreten sollte. Zwei Tage darauf hieE es, es· seien auch 
Delegierte aus der Mongolischen und der Koreanischen Volks
republik eingetroffen, und zwar "auf Einladung"; eben dies 
wurde, wieder zwei Tage spiiter, korrigiert: die beiden asiati
schen Delegationen seien "auf eigenen Wunsch" erschienen. Fer
ner erfuhr man, daE am 2 . . Februar Chinesen mit Kang Scheng 
an der Spitze als "Beobachter" eintrafen, um in dieser Eigenschaft 
an der Konferenz der W arschaupakt-Staaten teilzunehmen, die 
schlieBlich am 4. Februar in der Tat begann. Mit den Chine
sen im gleichen Flugzeug kam eine Delegation aus Nordvietnam 
nauf Einladurig". Das SchluBkommunique der Warschaupakt
Konferenz nannte drei Beobachterdelegationen (Chinesen, Mon
golen, Koreaner), ohne die Vietnamer zu erwiihnen.3 · 

Ein stark°es Durcheinander, ungewohnlich fiir die so auf Proto- -~ 
koll bedachte Sowjethauptstadt. Vielleicht wollte man urspriing
lich ohne Chinesen und Vietnamer tagen, dementierte die Ein
ladung an die Mongolei und Nordkorea, als sich die Chinesen 
zu interessieren begannen, und lieE schlieBlich die Chinesen 
(samt Vietnamern) zu. Deren Chefbeobachter jedoch war kein 
Mann der zweiten Garnitur, sondern gehorte - seit 1924 in der 
Partei und lange Zeit "Gauleiter" seiner wichtigen Heimatpro
vinz Schantung - zu den fiihrenden Parteitheoretikern. 
Wahrend die Deklaration der Warschaupakt-Staaten getreulich 
die Linie wiedergab, die Moskau zwischen Camp David und dem 
U 2-Zwischenfall verfolgte (vor allem Moskaus Optimismus iiber 
die Moglichkeiten ·einer Koexistenz mit Amerika, wo es auch 
verniinftige Leute gebe, mit denen sich reden lasse), hielt Kang _ 
geniaB der Pekinger Linie - an der unaband,l}!l"lichen Bosheit der 
Vereinigten Staaten und ihrer gesamten Fiihrung fest. W er die 
Verlautbarungen Pekings UI1d Moskaus in den vorausgegangenen 
Monaten gelesen hatte, dem sagten also die beiden Dokumente 
nichts Neues; ihre Bedeutung Iiegt darin, daE sie - zum Ab
sch!ua einer die Ostblockstaaten umfassenden Konferenz, eines 
kl_emen roten Konzils sozusagen, vorgelegt - praktisch zwei sich 
'":'

1dersprechende Erkliirungen zum gleichen Thema darstellten: 
em~al di~ von Kang verlesene chinesische Stellungnahme und 
zwe1tens die SchluBerklarung der acht Paktstaaten, die Kang als 
bloBer Beobachter nicht unterzeichnet hatte und von der er sich 
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auch dadi,.rch distanzierte, daE er nicht - wie der chinesische Be
obachter bei der Konferenz des Warschauer Paktes im Jahre zu
vor ~ zusammen mit den Vertretern der adit Paktstaaten als 
"Teilnehmer"·· gefiihrt, sondern als Beobachter an gesoncferter 
Stelle erw1hnt wurde. Seine Rede veroffentlichte auch keiner der 
Paktstaaten. 
Zum erstenmal in der jiingeren Geschichte der kommunistischen 
Bewegung (wenn man von Tito absieht; der nicht mehr dem 
Lager angehorte) hatte es sich als unmoglich herausgestellt, den 
gemeinsamen Nenner fiir eine einzige Deklaration zu finden. 
Selbstverstiindlich wurde - gemiiB dem Reglement dieses Schei
benschieBens - weder in dem einen noch in dem anderen Doku
ment der andere, mit dem man polemisierte, bei Namen ge
nannt.4 

Geburtstagsfeier mit Mifitonen 

Den niichsten "Kugelwechsel" leiteten die Chinesen im April 
ein; es waren Warnschiisse, denn gerade in jenen Tagen bereitete 
sich Chruschtschow auf die Pariser Gipfelkonferenz vor. Zurn 
iiuBeren AnlaB nahm Peking die neunzigste Wiederkehr des Ge
burtstags Lenins (22. April) . Die kriiftigsten Salven lieferten: je 
ein ungewohnlich langer Leitartikel in der Pekinger Roten 
Fahne5 und in der Volkszeitung6, denen beiden durch den. Ver
merk, sie stammten von der Redaktion selbst, besondere Bedeu
tung verliehen wurde, sowie die Festrede des Propagandachefs 
der Partei Lu Ting-yi. 
Bald darauf prangten in Hongkong, wo ich mich damals gerade 
aufhielt, alle kommunistischen Buchliiden in Rot, da sie ihre 
Schaufenster von oben bis unten mit einem eben in groBen Men
gen und mehreren Sprachen aus Peking eingetroffenen, rot ein
geschlagenen Buch ausgelegt hatten, das den Kopf Lenins zeigte 
und in goldenen Buchstaben den Titel "Lang lebe der Leninis
mus" trug.7 In ihm waren die nach Ansicht · Pekings besonders 
wichtigen chinesischen AuBerungen zum Leninjubiliium wieder
gegeben. 
Diese Verlautbarungen waren siimtlich erfiillt von einer unge
duldigen revolutioniiren Aggressivitiit und riefen - gespickt 
mit zahlreichen Leninzitaten - zum Kampf auf gegen alle "Op-
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portunisten und Revisionisten im eigenen Lager", die "von Kom
promissen mit dem Feind schwatzten, der schamlosen Illusion hul
digten, dieser konne sich mausem, und die Kriegsgefahr in naiver 
Weise unterschatzten". 
1hr eigentliqies Profil erhielten diese chinesischen Dokumente 
<lurch ihr G<;gendokument, die Festrede niimlich, die einige Stun
den spiiter auf der Moskauer Leninfeier gehalten wurde. Schon 
der Redner war ganz eindeutig im Hinblick auf Peking gewiihlt 
Worden: Es war der damals 79jiihrige Otto Kuusinen, der schon 
zu Lenins Zeiten eine Rolle in der kommunistischen Bewegung 
gespielt hatte und allein daraus die Berechtigung ableiten konnte, 
die Lehren des Meisters besser zu kennen als die Chinesen, die 
Lenin nur als Mumie auf dem Roten Platz gesehen hatten. An
ders als .. die duster wamenden Chinesen sprach Kuusinen voll 
Optimismus; seine Schiisse richtete er auf die Dogmatiker, die 
nicht sehen wollten, daB sich die Aussichten fiir den Aufbau des 
Sozialismus bei Vermeidung eines W eltkrieges bedeutend verbes
sert hiitten. Eines an dieser Rede muBte die ungeduldigen Chine
sen vor allem erbittem: bei seinem Vorausblick auf den Rest des 
Jahrhunderts (immerhin noch vierzig Jahre!) stellte Kuusinen 
keineErweiterung des "sozialistischen Lagers" durchNeuzugiinge 
von zusiitzlichen Staaten in Aussicht.8 

Wie bei der Konferenz der Staaten des Warschauer Paktes traten 
also auch zu Lenins Geburtstag Chinesen und Russen mit ab
weichenden und deutlich gegeneinander gerichteten Thesen auf 
den Plan. Dies war die Situation in den Tagen, in denen sich 
Chruschtschow auf den Vierergipfel in Paris vorbereitete. 

Pk' . . /if 
e mg: Wir haben es euch schon immer gesagt! (U 2) 

Den niichsten SchuB feuerten die Russen; ich meine jenen sowje
tischen SchuB von weltpolitischer Bedeutung, der am I. Mai 
1960 das US-Flugzeug vom Typ U 2 iiber dem Ural herunter
holte. Dieser Treffer war insofern fiir Chruschtschow ein Bume
rang, als nun die ganze Welt den auch fiir die Sowjetunion 
hochst peinlichen Tatbestand erfuhr, daB amerikanische Beobach
tungsflugzeuge die Sowjetunion schon seit langem photographiert 
~atten, und zwar aus einer so groBen Hohe, daB die Sowjets 
1hnen bis dahin nichts anzuhaben vermochten. 
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Den Chinesen konnte nichts gel~gener kommen. lhre Emporung 
iiber <las · amerikanische V orgehen stand - unausgesprochen -
ganz im Zeichen der ironischen Frage an die .Russen: Habt ihr 
nun endlich kapiert, was fiir Schurken die Amerikaner sind? 0 

Aber Pekings groBer Tag kam erst, als sich entgegen den Erwar
tungen Chruschtschows (und nicht nur Chruschtschows) der Prii
sident der Vereinigten Staaten entschloB, personlich die Verant
wortung fiir die U-2-Fliige zu iibernehmen.10 In diesemAugen
blick verdunstete, was vom .Geist von Camp David" noch ver
blieben war, und alles, was Chruschtschow seinen Kollegen in 
Peking zur Verteidigung seiner Bemiihungen um Eisenhower ge
sagt hatte, muBte diesen nun noch absurder klingen. .Manche 
Menschen", sagte Mao sarkastisch zu einer Gruppe ausliindischer 
Giiste, hiitten Eisenhower fiir einen Freund des Friedens gehal
ten; er hoffe, ihnen sei nun ein Licht aufgegangen. 11 Chru
schtschows Forderung in Paris, Eisenhower miisse sich entschul
digen, nahm man in Peking mit Zustimmung auf.12 DreiBig Mil
lionen Chinesen wurden zu antiamerikanischen Demonstrationen 
mobilisiert.13 

Um so iirgerlicher muBte es fiir Peking sein, daB Chruschtschow 
nach der W eigerung Eisenhowers dennoch die Linie seiner Ame
rikapolitik nicht grundsiitzlich iinderte, daB er vielmehr noch in 
Paris zu verstehen gab, er werde zwar nie wieder mit Eisen
hower verhandeln, wohl aber mit <lessen Nachfolger14 , und · daB 
er auf der Riickreise von Paris bei seinem Aufenthalt in Pankow 
mit Ulbricht keinen Friedensvertrag unterzeichnete. Also wurde 
<las ScheibenschieBen wacker fortgesetzt. 
Auf einer Tagung des (kommunistischen) Weltgewerkschaftsbun
des in Peking, wenige Wochen nach dem groBen Krach von Pa
ris, standen wieder die von der Unvermeidbarkeit des Krieges 

_redenden Chinesen15 den ihre Version von Koexistenz bekriif
tigenden Russen gegeniiber. Aus veroffentlichten Berichten von 
Tagungsteilnehmern wissen wir, daB es dort zu heftigen Ausein
andersetzungen kam, wobei sich ein Teil der Anwesenden - eine 
Minderheit - auf die Seite der Chinesen stellte, darunter die 
Delegierten aus Japan, Nordvietnam, Indonesien, Burma, Ceylon, 
Somalia, dem Sudan und Argentinien.18 Die SchluBresolution lag 
im wesentlichen auf der russischen Linie. 
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Die damals in Moskau vertretene Auffassung war insbesondere 
in einem ausfiihrlichen Prawda-Artikel zu findeil, der - auch 
Moskau kannte den Kalender der Lenin-Feiertage! - zum vier
zigsten Jahrestag von Lenins Schrift .Linksradikalismus, Kin
derkrankheit. des Kommunismus" erschien und auf die Scheibe 
,.Linksabweichung" (d. h. Oberstiirzung auf dem Wege zum 
Kommunismus) gerichtet war.17 Dagegen ist die Existenz eines 
Briefes mit Klagen gegen China, den Chruschtschow Geriichten 
zufolge in jenen Wochen an die K.Ps versandt haben sollte18, von 
Tschou En-lai bestritten worden.19 

Die Uhren von Bukarest 

Das nachste Rededuell erfolgte auf dem KongreB der KP Ru-,, 
maniens ·in Bukarest, dem griiBten Treff en kommunistischer Ver
treter· seit 1957. Offenbar war es Moskaus Absicht gewesen, bei 
dieser Gelegenheit endlich wieder - um mit Chruschtschow zu 
sprechen20 - .die Uhren gleichzustellen". Aber obgleich er in 
Bukarest eine seiner interessantesten Reden hielt und seine durch 
das Gipfelfiasko nur wenig beeintriichtigte Linie mit Nachdruck 
verfocht 21 , gelang es ihm nicht, die diesmal von dem aggressiven 
Biirgermeister Pekings und Politbiiromitglied Peng Tschen22 
gefiihrten Chinesen zum vollen Einschwenken zu bringen. Die 
Bedeutung der Rede Peng Tschens wurde dem Sowjetleser vor
enthalten23 und die der Rede Chruschtschows - wie der Konfe
renz iiberhaupt - den Chinesen.24 Das Tagungskommunique 
selbst war kurz mid nichtssagend. 25 Um so mehr fie! es auf, daB 
die Chinesen in der Volkszeitung daneben die Moskauer Dekla
ration (samt Friedensappell) vom NovembQi 1957 jetzt erneut 
abdruckten. Durchweg haben sie das Dokument von 1957 weit 
eifriger zitiert als die Russen26, nicht zuletzt weil dort ganz 
eindeutig der Revisionismus als Hauptfeind innerhalb des Kom
munismus bezeichnet worden war. 
Die Uhren gingen also immer noch verschieden. Das kaum ab
reiBende Geplankel der Monate nach Bukarest zeigte, daB dort 
keine die Luft reinigende Entscheidung gefallen war. Bald ver
dichteten sich die Geriichte iiber den Abzug sowjetischer Experten 
aus China; dieser wurde von Tschou En-lai nicht geleugnet, wenn 
auch als normale Routinesache dargestellt.27 Die Chinesen be-
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niitzten das Erscheinen des 4. Bandes der W erke Maos (Septem
ber 1960; · die Jahre 1945-1949 umfassend) zu erneutem Trom
melfeuer, bei elem sie alles an Mao-Zitaten herausstellten, was 
in ihre aggressive Linie von 1960 paBte2s, und die Russen schwie.
gen auch nicht.29 So muBte sich der Gedanke eines "roten Kon
zils" zur Klarung der strittigen Fragen aufdrangen. 

Das "rote Konzil" - geheim 1md langwierig 

Auf wessen Anregung die Wahl des Zeitpunktes (des 43. Jahres
tages der russischen Revolution) und der Teilnehmer (Vertreter 
aller kommunistischen Parteien der Welt) zuriickgeht, ist nicht 
bekannt geworden. Eine offentliche Ankiindigung der Zusam
menkunft ist nie erfolgt. So erfuhr die Welt zwar von dem Ein
treffen zahlreicher kommunistischer Delegationen in Moskau 
und der Anwesenheit von Vertretern aller Parteifiihrungen des 
Ostblocks auf der Festsitzung am 6. November (dem Vorabend 
des Jubilaums) sowie tags darauf bei der Parade auf dem Roten 
Platz - danach aber nichts mehr. Woche um Woche verging mit 
zahlreichen Geriichten; diese wurden genahrt durch einen neuen 
- wie immer indirekten - Kugelwechsel in der zweiten Novem
berhalfte, bei dem sich die chinesischen und russischen Ansichten 
iiber die Frage von Krieg und Frieden immer noch deutlich ent
gegenstanden.so 
Erst einen Monat nach der Jubilaumssitzung im Kreml wurde 
das Geheimnis geliiftet: Die kommunistischen Zeitungen aller 
Welt veroffentlichten eine Deklaration, die das Ergebnis der 
wochenlangen Beratungen der Vertreter von einundachtzig kom
munistischen Parteien darstellte.s1 In den Wochen danach sind 
in der westlichen Welt verschiedentlich angebliche lnterna des 
Treffens und seiner Folgen veroffentlicht worden.s2 Doch wurde 
in keinem Fall eine Garantie fiir die Echtheit dieser Enthiillun
gen iibernommen; es besteht sogar die Moglichkeit, daB diese 
von Kommunisten fabriziert und in den Westen lanciert wur
den, sei es, um bestimmte Effekte bei anderen Kommunisten 
zu erreichen, sei es, um den spekulationsfreudigen Wes ten noch 
mehr zu verwirren. Ich werde mich dieser Quellen daher nicht 
bedienen; auch die _unbestreitbaren Tatsachen sprechen deutlich 
genug. 
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Drei Fakten ·sind es vor allem, die dem Beobaclt~er ins Auge 
springen: Erstens die Lange der Tagung. (Se_it den Komintern
Konferenzen, deren letzte, die VII., im Sommer 1935 zusammen
trat und einen Monat dauerte, hat es dergleichen nicht gegeben.) 
Zweitens die Geheimniskriimerei, mit der man die Tagung um
gab, indem inan sie weder ankiindigte, noch wiihrend ihres Ver
lauf s bestiitigte. (Auclt das im Gegensatz zum Brauclt der Kom
intern, deren Kongresse nicltt verheimlicltt und deren stenogra
phisclt aufgenommene Reden groBenteils veroffentlicht wurden.) 
Und drittens .. die Zusammensetzung der Delegationen, wobei uns 
hier nur die sowjetische und die cltinesische zu bescltiiftigen 
brauchen. 
Wer der Sowjetdelegation angehorte, ist nicht ausdriicklich ge
sagt worden, weil alle prominenten Sowjetfiihrer ohnehin iff 
Moskau waren. Die Bilder, welche die Prawda von der Konferenz 
brachte33, zeigten u. a. Chruschtschow, Koslow, Mikojan, Breshnew, 
Suslow, Pospelow und Frau Furzewa. 
Die chinesische Delegation bestand aus elf Person en. 34 Liu Schao
tschi, der erste Mann nach Mao, ist dem Leser ebenso bekannt ~ie 
Peng Tschen, der streitbare Biirgermeister von Peking, Kang 
Scheng, der im Februar auf der Warschaupakt-Konferenz gespro
chen hatte, und Lu Ting-yi, der Redner zu Lenins Geburtstag. 
Unter den iibrigen sieben befanden sich Teng Hsiao-ping, derGe
neralsekretiir der KPCh, und zwei Fachleute fiir Propaganda im 
Ausland, vor all em in den Entwicklungsliindern. Fiinf der elf hat ten 
sich im Laufe ihres Lebens liingere Zeit in der Sowjetunion auf
gehalten. Von der ersten Garnitur fehlten Mao, da Peking offen
bar nicht das stiirkste Geschiitz auffahren,7fvielleicht aber auch 
weil es sich den letzten EntschluB vorbehaltgn wollte, und Tsclto~ 
En-lai; es fehlte auch - aus unbekannten Grunden - der Ideologe
und Chefredakteur der Roten Fahne Tschen Po-ta. Von ihm und 
Tschou abgesehen, war die chinesische Mannschaft politisch und 
ideologisch so ziemlich die stiirkste, die Mao schicken konnte. 
Aus dieser dritten Beobachtung, der Zusammensetzung der Mos
kauer und der Pekinger Delegation also, konnen wir schlieBen 
daB beide Seiten dem Treffen hohe Bedeutung beimaBen, und 
aus den beiden ersten, daB die Auseinandersetzung hart ge
wesen sein muB, da sie so lange dauerte, und daB ihr Ausgang 
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bis zuletzt ungewiB .war, cia ma~ sie geheim hielt, um sie, falls 
eine Einigiing nicht zustande kommen sollte, gar nicht erst zuzu
geben ·und das weltpolitisch folgenschwere Eingestiindnis eines 
tiefen Bruches i~ roten Lager zu vermeiden. -
Man hat sitli. dann schlieBlich doch geeinigt und zwei gemeinsame 
Dokumente veroffentlicht, eine Deklaration und einen "Appell 
an die Volker aller Welt" 35, die-zusammen mit mehreren Kom
nientaren in Peking und Moskau36, vor allem einer langen Rede 
Chruschtschows Anfang J anuar 196137 - den bis dahin ernstesten 
Versuch eines durchdiskutierten Ausgleichs darstellten. 

4 : 1 {iir Moskau 

Das Ergebnis war ein Sieg der Russen. In der von allen KPs der 
Welt unterzeichneten Deklaration dominierten die an friihere 
sowjetische Formulierungen anklingenden Siitze im Verhiiltnis 
von etwa 4 : 1 iiber die, welche den chinesischen Ansichten ent
sprachen. 
Weder die Volkskommunen, die gestern erst Rotchinas Stolz ge
wesen, noch andere Aspekte des GroBen Sprunges wurden auch nur 
mit einem Wort erwiihnt. Nichts in der Erkliirung deutete darauf 
hin, daB Peking seit dem Spiitsommer 1958 unter ungeheuren 
Anstrengungen und Opfern versuchte, einen Kurzweg zum Kom
munismus fiir Entwicklungsliinder zu bahnen. Die Moskauer 
These, der "Obergang zum Kommunismus" sei ausschlieBlich 
iiber einen - selbst in der Sowjetunion noch Hingst nicht erreich
ten - Zustand der Hochindustrialisierung und des Oberflusses 
moglich, wurde im Kapitel II fest verankert. Dieser Zustand 
wiederum sei nur - gleichfalls eine Zentralthese Moskaus - iiber 
die Stimulierung der "materiellen lnteressiertheit" erreichbar. 
In dem China gewidmeten kurzen Abschnitt (ebenfalls im Kapi-

- tel II) ist - der Leser erinnert sich - lediglich davon die Rede, 
daB er dem lmperialismus in Asien einen vernichtenden Schlag 
versetzte und der nationalen Befreiungsbewegµng des Kontinents 
einen miichtigen AnstoB gab. China erscheint - an seinem alpha
betischen Platz-im Abschnitt iiber die "volksdemokratischen Re
publiken" als ein Staat unter elf; die Sowjetunion dagegen bildet 
eine eigene Kategorie; ihr allein wird attestiert, daB sie "in ra
schem Tempo die materielle und technische Basis des Kommunis-
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mus baut", womit sie allen iibrigen Staaten des Lagers, einschlieB
lich Chinas, weit voraus ist. Ausdriicklich wird ·auch von dem 
Gesetz der ,,planmiiGigen, proportionalen Entwicklung" der so
zialistischen Wirtschaft gesprochen (II), wiihrend China im Ge
genteil in seinem GroBen Sprung den Beweis zu erbringen suchte, 
daB es auch anders geht. 
In den iibrigen umstrittenen Fragen gab die Deklaration, wie 
wir sehen werden, auch mehr den russischen als den chinesischen 
Standpunkt wieder. Als Erfolg fiir sich konnten die Chinesen den 
scharfen Angriff auf den ,,Revisionismus", insbesondere auf 
J ugoslawien (K.apitel VI) buchen, der wohl heftiger ausge
fallen war, als die Russen ihn damals von sich aus formuliert 
batten. Die alte Formel der Moskauer Deklaration von 1951 
iiber de:'~ Revisionismus als Hauptgefahr wurde wiederaufge~, 
nommen, jedoch - wie 1957 - hinzugefiigt, daB auch der Dog
matismus in der einen oder anderen KP zur Hauptgefahr werden 
konne. 

Erst Beruhigung und 66mal Friede, dann die . Pariser Kommune" 

Wie erhitzt auch immer die Gemiiter wahrend der Moskauer 
Konferenz gewesen sein mogen - nach deren AbschluB beruhig
ten sie sich zuniichst. Das Thema der "unerschiitterlichen Einheit 
des sozialistischen Lagers" beherrschte die kommunistische Presse 
in all er Welt. Der wochenlange Disput schien die Beteiligten er
schopft und erniichtert zu haben. Auch Peking war offenbar be
reit, gewisse Lehren aus dem Widerstand zu ziehen, auf den 
seine Aggressivitat bei den meisten Genossen gestoBen war: Im 
Leitartikel der Volkszeitung, der den ApJi(ell der 81 Parteien 
kommentierte, waren die Worte Friede und friedlich, die im 
Moskauer .Appell " 36maJ- vorgekommen waren, 66mal zu fin
den! 38 Von den Mitte Januar gefaBten Resolutionen der beiden 
ZKs iiber die Moskauer Deklaration war die des chinesischen 
ZK erwartungsgemiiB die aggressivere.so 
In der niichsten Zeit, so im Februar 1961 bei den Feiern zum 
elften Jahrestag des ersten Vertragswerks zwischen Peking und 
Moskau, waren beide Seiten offensichtlich bemiiht, sich der Welt 
als eintrachtige Bruder zu priisentieren. In den J ubilaumsreden 
und Artikeln waren weder kontroverse Themen noch Sticheleien 
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zu finden. Ja, die Volkszeitung veriiffentlichte eine voile Seite, 
die in der Redaktion der Prawda zusammengestellt war, un~ 
umgekehrt die _Prawda eine, die von der Redalttion der Vo!ks
zeitung staqµnte.4o 
DaB die Verschiedenheit der Auffassungen geblieben war, zeigte 
sich freilich von Zeit zu Zeit. Wiihrend Moskau die Regierungs
iibernahme durch Kennedy mit allerlei Hoffnungen begriiBte, 
wie aus dem immerhin versiihnlich gehaltenen Telegramm 
Chruschtschows zur Amtseinfiihrung des neuen US-Priisidenten 
hervorging41, fand Peking fiir Kennedy kein freundliches Wort; 
erst Mao, dann Liu Schao-tschi verkiindeten, Kennedy sei noch 
gefiihrlicher als Eisenhower42 , und eine der Pekinger Zeitungen 
nannte ihn einen .hundertprozentigen imperialistischen Gang
ster" .43 

Eine gewisse Reprise des Duells, das ein Jahr zuvor aus AnlaB 
des 90. Geburtstages Lenins ausgefochten worden war (jedoch in 
bedeutend milderer Form), brachten die beiderseitigen AuBerun
gen zu Ehren eines gleichfalls 90 Jahre zuriickliegenden Ereig
nisses: der Bildung der .Pariser Kommune" beim Aufstand von 
1871. Die Chinesen schilderten in ihren Gedenkartikeln ganz ein
deutig die Entwicklung der modernen Revolution in drei Stu
fen: die erste hieB Pariser Kommune und stand im Zeichen von 
Marx und Engels, die zweite bestand aus den von Lenin gef:iihr
ten russischen Revolutionen von 1905 und 1917, die dritte aus 
der chinesischen Revolution unter Mao. Was in der Sowjetunion 
seit Lenin geschah, wurde nicht eriirtert, erst recht war von 
Chruschtschow keine Rede. Es wurde also, jedenfalls beim chine
sischen Leser, der Eindruck begiinstigt, daB die chinesische Re
volution den modernsten Stand der Revolution darstelle.44 Um
gekehrt legten die sowjetischen Kommentatoren den ganzen 

'Nachdruck auf die Weiterentwicklung des Gedankengutes der 
Pariser Kommune durch die Sowjetunion. In ihren Aufsiitzen 
kam Mao iiberhaupt nicht vor. 45 

Die folgenden Monate brachten keine Sensationen. In Fragen 
wie Laos, Kuba, Berlin, Kongo, Belgrader Konferenz stimmten 
die iiffentlichen AuBerungen der beiden Regierungen im wesent
lichen iiberein, auch wenn die chinesischen durchweg eine schiir
fere Tonart anschlugen. Moskaus EntschluB, wieder Atombom-

526 



ben zu ziinden, wurde in Peking noch am selben Tag applau
diert 46, wie denn iiberhaupt die Chinesen mit Beifall nicht spa
ren, wann immer die Sow jets aggressiv werden. 

'Wiedersehen in Moska11 

Inzwischen bereitete sich die kommunistische Welt auf den 
XXII. KongreB der KPdSU vor. Ende Juli hatte Moskau den 
Entwurf des neuen Parteiprogramms veroffentlicht 47 und damit 
zur Diskussion-gestellt. In Peking wurde er kommentarlos abge
druckt. 48 Mao war sicher nicht erfreut, daB in dem umfangrei
chen Dokumeiit China mit zehn Worten abgefertigt wurde ("Der 
Sieg der Revolution in China war von besonderer Bedeutung") 
und er selbst iiberhaupt keine Erwiihnung fand . Distanz, aber 
keine off~e Feindseligkeit, das war die Situation am Vorabend , 
des Parteitages. 
Aber gleich die ersten Tage des Kongresses (er begann ·am 
17. Oktober) IieBen die Meinungsverschiedenheiten zwischen Pe
king und Moskau wieder voll zutage treten - mit einer Scharfe 
und in einer Offentlichkeit wie noch nie zuvor. Wir erinnern uns : 
Noch nachdemChruschtschow und mit ihm diegesamteSowjetpro
minenz Stalin als biisartigen Tyrannen, ja als Morder dargestellt 
hatten, legte Tschou En-lai jenen beriihmt gewordenen Kranz 
mit der Schleife "Dem groBen Marxisten/Leninisten" vor Stalins 
Glassarg nieder. Und nachdem Chruschtschow und mit ihm die 
gesamte Sowjetprominenz schwere Angriffe gegen die - dem 
Parteitag in Moskau ferngebliebene - kommunistische Fiihrung 
Albaniens gerichtet hatten, setzte prompt in Peking eine sich 
geradezu iiberschlagende Kampagne des Lolr,ts und der Freund
schaft fiir Albanien ein. Tschou aber verkiindete, ehe er vorzeitig 
abreiste, von der Tribune des Parteitags, die von den sowjeti
schen Parteifiihrern ausgesprochene offentliche und einseitige 
Riige gegen eine Bruderpartei entspredie nicht der marxistisdi/ 
leninistischen Einstellung und erfreue die Feinde.49 Als Ausweg 
a~s d_ieser bisher ernstesten Krise des Ostblocks nannte Peking 
die Emberufung einer neuen kommunistischen Konferenz; es ver
wies darauf, daB ein Jahr zuvor in der Deklaration der 81 Par
teien fiir den Fall von Meinungsverschiedenheiten ausdriicklich 
klarende Zusammenkiinfte vorgesehen worden seien.so 
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V or einer grofien Redeschlacht? . 
Zu einer solchen Konferenz ist es bis zum AbschluB dieses Buches 

. . · d bl" · t· ch f .. hrte Streit mcht gekommen. Statt dessen gmg er pu 1z1s !JI ge u • 
weiter, einmaf, indem Moskau die Albaner stiindig auf .. da_s 
schiirfste angriff s1 und von den Comecon-Tagungen i~ Deze~
ber 1961 und im Juni 1_962 fernhielt, wiihrend die Chmesen m 
jeder Weise ihre Sympathie und Solidaritiit mit Tirana bekun
deten und albanische Angriffe gegen Moskau in ihrer P~~ss~ ab
drudcten; zum zweiten durch zahlreiche Aufsiitze grundsatzhcher 
Art, die in Moskau und Peking iiber die strittigen Punkte, vor 
allem iiber die unterschiedliche Beurteilung des Problems der 
Koexistenz erschienen. 52 
Als dann Moskau eine Sitzung des ZK der KPdSU auf den 5. Marz 
1962 einberief und etwa gleichzeitig aus Peking verlautete, zum 
selben Datum werde der Nationale VolkskongreB zu seiner seit 
einem Jahr iiberfiilligen Tagung zusammentreten, da vermutete 
man vielfach schon, es werde zu einer homerischen Wortschlacht 
zwischen den beiden roten Zentren kommen. Aber dann wurde 
der Zusammentritt des Pekinger Kongresses vertagt. Und wie bei 
dem ,,Spiel" amerikanischer Halbstarker, die mit Autos aufein
ander zurasen, der verliert, der als erster vor dem Zusammenprall 
zuriidczuckt und den Wagen zur Seite reiBt, so bedeutete die Ver
schiebung der Tagung des Volkskongresses fiir Peking ein Ein-
gestiindnis der Schwiiche und den Verlust dieser Runde. ' 
Also hatte Chruschtschow das Feld fiir sich, als er am 5. Marz im 
Kreml das Podium betrat. Obgleich das ZK dringende landwirt
schaftliche Probleme behandeln sollte, befaBte er sich zu Beginn 
seiner Rede fast eine halbe Stunde lang mit politisch-ideologi
schen Fragen, und zwar ausschlieBlich mit solchen, iiber die er 
und Mao verschiedener Meinung waren. Mit allem Nachdruck, 

_ mit zahlreichen Zitaten aus den Klassikern, mehrfach von lebhaf
tem Beifall unterbrochen, legte der Sowjetfiihrer seinen Stand
punkt dar.53 
Wie im Herbst 1957, als in Peking die Ungestiimen siegten; wie 
Ende 1958, als (in Wuhan) die GemiiBigten wieder etwas Boden 
gewannen; wie wiihrend des ScheibenschieBens von 1960, als die 
Ungestiimen das FeL:l beherrschten, und wie vor der Konferenz 
des ZK der KPCh im Januar 1961, wo sie infolge der Erniih-
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rungskrise einen Riickschlag erlitten, - so hat sich vermutlich auch 
in den W ochen vor und nach Chruschtschows Red<; vom 5. Marz 
1962 ein Ringen der beiden Fliigel in Peking. abgespielt. Noch 
im Februar hatten chinesische Parteifunktioniire landau£, landab 
eirie miindliche Kampagne gegen Chruschtschow, den "Rechts
opportunisteri und modernen Revisionisten", veranstaltet, wobei 
sie jeweils hinzufiigten, lediglich ihre personliche Meinung aus
gesprochen zu haben. (Dies schrieb mir im April 1962 ein Fliicht
ling aus Rotchina, den ich seit Jahren kenne.) Doch waren den 
radikalen Kriiften in der Partei infolge der schlechten Wirtschafts
lage die Fliigel gestutzt. So wartete man mit Spannung auf den 
Verlauf des Nationalen Volkskongresses. 

Fruhjahr 1962: ,Peking steckt wieder ztm,ck 

Die Tagung, die am 27. Marz 1962 begann, war geheim; nicht 
einmal die Vertreter des Ostblocks hatte man zugelassen. Aber 
nach ihrem AbschluE (16.April) wurden ein langes Kommunique 
und der Text einer - natiirlich einstimmig gefaBten - Resolution 
bekanntgegeben.54 Diese beiden Dokumente enthielten das Ein
gestiindnis einer schweren wirtschaftlichen Krise. Auf welchen 
Sektor der Wirtschaft eine kommunistische Partei den Nachdruck 
legt, war schon immer ein Hinweis auf das jeweilige Kriiftever
hiiltnis in ihrer Fiihrung. Der Erfolg des gemiiBigten Fliigels in 
Peking lieB sich daher schon allein aus der fiir die niichste Zu
kunft festg~legten Reihenfolge der Prioritiiten ablesen: Erstens 
Landwirtschaft, zw,eitens Konsumgiiterindustrie·, drittens Schwer
industrie. DaB trotzdem die beiden fiihrenden Agrarfachleute der 
Partei unter den auf dem KongreB Anwesenden nicht vermerkt 
wurden, deutete auf Unzufriedenheit mit 6fhrer Leistung bin, 
ebenso wie das Fehlen von Lu Ting-yi als eine Distanzierung 
von der Tiitigkeit dieses Chefs der Parteipropaganda angesehen 
werden kann. 
Moskau siiumte nicht, seiner Genugtuung Ausdruck zu geben. Am 
auffallendsten feierte die von Chruschtschows Schwiegersohn re
digierte Iswestija das chinesische Einlenken. In derselben Aus
gabe, in der sie die Pekinger Dokumente abdruckte, veroffent
lichte sie erneut die Moskauer These zur Koexistenz und zitierte 
- in groBer Aufmachung auf der ersten Seite - eine Erkliirung 
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~ . k • ·t her diese 
Lenins aus dem Oktober 1922: "WJad1wosto 1st we1 , a . 

· 'ch l"t I' ch d1eses Stadt gehott uns." 55 W arum, so fragt man s1 , P o z 1 . 
Zitat? Ratte jemand gegen die Anwesenheit det, Russen in ~l;
diwostok Einwande erhoben? Und wenn ja, wer? Lenins Fem e 
von 1922, die Japaner, waren es sicher nicht. . 't 
Zwei Tage spiiter honorierte Moskau den Riickzug Pekmgs . mi 
der Unterzei-chnung eines neuen Handelsabkommens, dessen In
halt allerdings nur in recht vager Form und ohne Zahlen ~er 
Offentlichkeit mitgeteilt wurde.s& Dies war, wie der Leser ~ei~, 
nicht der erste Burgfriede in dem spannungsreichen Verh~ltms 
zwischen Peking und Moskau; es wird nicht der letzte bleiben. 

2. WO RUM GING DER STREIT? 

Versuchen wir nunmehr die Hintergriinde, die geistige und poli
tische Substanz dieses "ScheibenschieBens" seit 1960 zu verstehen, 
so bleibt zuniichst -festzuhalten, daB der Streit von beiden Seiten 
at.if derselben ideologischen Ebene ausgetragen wurde; es ging 
also vorwiegend um die Auslegung von Texten, sei es um die 
von gemeinsam verfaBten Dokumenten wie der Moskauer De
klaration von 1957, sei es urn die der "klassischen Schriften" von 
Marx, Engels und Lenin; Stalin wurde . in diesen Kontroversen 
von den Chinesen selten, von den Russen nie zitiert, Chru
schtschow nie von den Chinesen und Mao nie von den Russen -
man ignorierte also gegenseitig die Existenz des derzeitigen 
Hauptes der anderen Seite. Keinen Augenblidc aber stritt man 
urn die Frage, ob der Kornmunisrnus das Ziel bleiben oder aufge
geben werden sollte, sondern stets und ausschlieBlich darum, 
welches die richtige Auslegung der Lehre sei und wer sie richtiger 

.befolge und eifriger verwirkliche. 
Dieser Streit ist an sich nichts Ungewohnliches; wo immer eine 
Revolution, gleich welcher Art, in das Stadium der Interpreta
tion ihre"r Lehre eingetreten ist, zcigt sich, daB dieselben Texte 
stark voneinander abweichende Folgcrungen zulasscn, oder doch 
zuzulassen scheinen. Ebenso konnen, auf grundsiitzlich gleicher 
Basis, keine dramati~chen, einander ausschlieBenden Gegensiitze 
wie bei Feuer und Wasser, sondern nur unterschiedliche Nuancen 
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erwartet werden. Diese Nuancen zu erkunden und niichtern abzu
schiitzen, ist die Aufgabe - zumal wenn sie ;,iµi Beginn einer 
neuen Entwicklung zu liegen scheinen. Auch die Zunge der 
Weiche, wird sie umgestellt, riickt nur um Zentimeterbreite zur 
Seite; hinter ihr aber laufen die Geleise auseinander, um sich 
oft niemals w.1eder zu vereinigen. 
Die meisten ·Meinungsverschiedenheiten zwischen Peking und 
Moskau erhielten im Verlaufe des Jahres 1960 ihre klarste For
mulierung, manche erst 1961 oder 1962. Soweit sie nicht schon in 
anderen Zusi~menhiingen dargestellt wurden (wie bei den 
Volkskommunen oder der Politik gegeniiber den Entwicklungs
liindern), werden sie auf den folgenden Seiten behandelt. 

Lenin - veraltet oder ewig jung? 

Der Streit der Interpreten bezog sich vor allem auf Lenin. Hatten 
sich die russischen und die chinesischen Kommunisten unter nor
malen Verhiiltnissen in einer ruhigen, nicht vom Streit erhitzten 
Stunde zu einem verniinftigen Gespriich zusammengesetzt, so 
wiiren sie sich zweifellos rasch einig geworden, daB sich man~e 
Thesen Lenins aus den zwei ersten Dezennien unseres Jahrhun
derts nicht mehr auf die Verhiiltnisse in <lessen siebentem Jahr
zehnt anwenden lassen. Aber die Verhiiltnisse waren nicht nor
mal; es herrsc:hte Argwohn auf beiden Seiten, und auBerdem 
brauc:hte man die Lenin-Zitate alsArgumente in zentralenFragen 
der Gegenwartspolitik, in denen man verschiedener Meinung 
war. 

Die Russen haben seit 1956 einen eindeutigen Standpunkt be
zogen. Auf dem XX. Parteitag hatte Chrus9ltschow gesagt: nln 
jener Periode [in der Marx und Lenin lebteii) war die genannte 
These [iiber die Unvermeidlichkeit des Krieges] absolut richtig. 
J~tzt aber hat sich die Lage radikal veriindert .. . der Krieg ist 
n1cht mehr schicksalhaft unvermeidlich." 57 In Bukarest wurde 
Chruschtschow noch deutlicher. Er erkliirte: 

.Man darf nidit vergessen, dafi Lenins Thesen iiber den Imperialis
mus von ihm vor Jahrzehnten aufgestcllt und entwickelt worden 
waren, als es viele Ersdieinungen nodi nidit gab, die heute fiir die 
Entwicklung des historisdien Prozesses, fiir die ganze internationale 
Lage entsdieidend geworden sind .. . Man darf doch heute nicht ... 
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Il'.)echanisch wiederholen, was Wladimir Iljitsch Lenin vor vie_len 
Jahrzehnten iiber den Imperialismus gesagt hat ... Man darf mcht 
o_hne Beriic!csichtigung der konkreten Situation, des veranderten 
Krafteverhaltnisses in der Welt, das wiederholen, was der ·-groile 
Lenin unter viillig anderen historischen Bedingungen gesagt hat· · · 
Wir leben in einer Zeit, da Marx, Engels, Lenin nicht unter uns 
sind. Wenn wir uns wie Kinder benehmen werden, die beim Lemen 
des Alphabets Worter buchstabieren, werden wir nicht weit kom
men." 58 

Ebenso klar ist die chinesische Gegenposition, wie sie insbesondere 
.irn Lenin-Geburtstagsartikel in der Roten Fahne dargelegt 
wurde: 

.Die gegenwartige Weltsituation unterscheidet sich natiirlich ge
waltig von der zu Lenins Lebzeiten, aber diese Veranderungen be
deuten keineswegs, dafi der Leninismus veraltet ist; im Gegenteil • • · 
Die modernen Revisionisten behaupten, dail in ihter sogenannten 
,neuen Epoche' die ,alten Konzeptionen' von Marx und Lenin wegen 
des Fortschritts der Wissenschaft und Technik nicht mehr anwend
bar sind. Entgegen den Behauptungen der modernen Revisionisten 
hat keine der neuen Techniken (wie Atomenergie oder Raketen
technik) die grundlegenden Wesensmerkmale der von Lenin be
sdiriebenen Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revo
lution geandert. . . Die modernen Revisionisten verfalschen nicht 
nur die Lehren von Marx, sic verfalschen sogar die Lehren Le
nins . . . Als Schuler Lenins und als Leninisten miissen wir alle 
Versuche der modernen Revisionisten, die Lehren Lenins zu ver
falschen und zu zerstiickeln, ganz und gar zerschmettern." 59 

Den Chinesen karn es zugute, daB sie sich auf einen auch von den 
Russen erst vor wenigen Jahren unterschriebenen Text berufen 
konnten, auf die Deklaration von 195 7, in der sich der Satz fin
d et: "Der moderne Revisionismus ist berniiht, die groBe Lehre 
des Marxisrnus-Leninismus in Verruf zu bringen, er erkliirt sie 
fiir ,veraltet'." 80 Darnals war es vermutlich Chruschtschow selbst, 
der die Aufnahrne dieses gegen Tito, Nagy .und die antisowjeti
schen Polen gerichteten Satzes in das Dokurnent wiinschte, weil 
er auf Grund der Ereignisse seit dern Sommer 1956 vor seinem 
eigenen, auf dem XX. Parteitag gezeigten Mut, das Dogma zu 
modernisieren, An-gst bekommen hatte. Er hatte nicht voraus
gesehen, daB die Chinesen diesen Satz eines Tages gegen ihn 
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wenden wiirden. Die Chinesen leiteten nun niimlich .aus der Er
kliirung von 1957 <las Recht ab, alles als .modernen Revisionis
mus" zu bezeichnen, was ihrer Meinung nach nicht in eine ortho
doxe Auslegung des Dogmas paEte. In fast allen - sehr zahl
reichen - Fallen, in denen sie wahrend des Jahres 1960 diesen 
Begriff gebra.uchten, richtete er sich gi;gen Chruschtschow und <les
sen ideologische Eideshelfer. 
Der Leser erinnert sich an <las eisige Schweigen, mit dem die 
Chinesen im Herbst 1959 reagierten, als ihnen Chruschtschow 
seine Ansicht . iiber den, wie er sagte, durchaus verniinftigen Ei
senhower und iiber Verhandlungen mit ihm vortrug. Dieses 
Schweigen hielt an, bis Lu Ting-yi in seiner Lenin-Geburtstags
rede erklarte: 

.Die ·~odemen Revisionisten haben den revolutioniiren Geist det 
Marxismus-Leninismus und die Interessen der Volker der Welt 
viillig verraten; sie haben vor der Bourgeoisie und dem lmperialis
mus kapituliert. Sie behaupten, dafi der lmperialismus sein Wesen 
veriindert und aus eigenen Stiicken seine Kriegspolitik aufgegeben 
hat, dafi daher keine Notwendigkeit fiir antiimperialistische Kiimpfe 
und Revolutionen bestehe. Sie tun ihr Aufierstes, um die imperiali
stische Aggressions- und Kriegspolitik der USA zu verschleiern, den 
Imperialismus und Eisenhower, den Hiiuptling des lmperialismus, 
zu verniedlichen ... Mit einem Wort, den modernen Revisionisten 
zufolge . .. ist, wer immer den antiimperialistischen Kampf und die 
Revolution fordert, ein Feind des Friedens und der friedlichen Ko
existenz und ein ,starrer Dogmatiker'." 61 

Bose und gute lmperialiste~? 

Auch iiber die w~stli~en Fiihrer ins?es_amt 
1
~eriet man in Streit. 

Nach Camp David te1lte Moskau s1e m biS'se und gute ein, so 
Chruschtschow in seiner Ei:kliirung in Peking62 und Kuusinen in 
der Lenin-Gedenkrede.63 Nach dem Gipfelkrach von Paris er
kliirte Chruschtschow (in Bukarest): 

.Leute mit unbeschiidigtem Geisteszustand - und selbst unter den 
Erzfeinden des Kommunismus sind diese in der Mehrheit - kiinnen 
nicht umhin, sich iiber die verhiingnisvollen Folgen eines neuen 
Krieges Rechenschaft abzulegen." 

Zugleich bezeichnete er Macmillan und de Gaulle als relativ ver
niinftige Leute und fiigte hinzu, sogar die .Didcschiidel" unter 
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den Amerikanem wiirden noch verniinftig werden.64 Fiir Mao 
aber stand fest, daE der lmperialismus seine_ "agg_ressive u1.1d 
rauberische Natur" nie und nimmer andern wiirde.65 

Peking nennt die Ansichten der Russen »naiv" ... 

Bei ihrer Einschii.tzung der US-Fiihrung hatten die Chiriesen 
kein Verstii.ndnis fiir den Eifer, den Moskau fiir Verhandlungen 
mit dem Gegner an den Tag legte. Die sowjetische Sprachrege
lung hierfiir war in Kuusinens Rede enthalten. Lenins ganze 
Politik seit der Errichtung des Sowjetstaates, so hatte er doziert, 
sei auf niichtern-geschiiftliche Zusammenarbeit mit den kapita
listisc:hen Staaten abgestellt gewesen. (Der russische Ausdruck 
delow6j = sac:hlic:h, den die Angelsachsen mit businesslike iiber
setzen, hat im Deutschen kein ganz entsprechendes Pendant; die 
Verbindung "niichtern-geschiiftlich" kommt ihm wohl am niich
sten.) Kuusinen fuhr fort: 

"Niichtern-geschaftliche Beziehungen, einsch!ieillich kultureller Kon
takte, spielen sich [auf Initiative Moskaus] zwischen Staaten mit 
verschiedenen Sozialsystemen ein. Die brennendsten Fragen der 
internationalen Lage sind endlich Gegenstand ernstlicher 0st
West-Verhandlungen geworden." 

Die Sowjetregierung sei zu loben, weil sie "personlic:he Kontakte 
sowohl mit Staatsmiinnern als auch mit Personlichkeiten des· of
fentlichen Lebens der biirgerlic:hen Lander herstellte" .66 

Die Chinesen griffen Meinungen wie diese als "naiv" an und 
forderten (in Fettdruck), man miisse in erster Linie auf den 
Kampf der Volker, erst in zweiter auf diplomatische Verhand
lungen abstellen.67 Die Russen wiederum nannten die Abnei
gung gegen Verhandlungen mit dem Gegner "linkssektiererisch" 
und wandten sich gegen Leute, welche "fiilschlicherweise den 
'Kurs auf die Herstellung einer friedlichen Koexistenz zwischen 
Liindern mit verschiedenen politischen Systemen ... und Ver
handlungen zwisc:hen den fiihrenden Politikern der sozialistischen 
und kapitalistisc:hen Lander als eine Art von Abgehen von den 
Positionen des Marxismus-Leninismus betrac:hten" . Lenin habe 
gelehrt, daE man beim Kampf mit der internationalen Bour
geoisie nicht im voraus auf Obe_reinkommen und Kompromisse 
verzichten diirfe.es 
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. . . und ihre These vom friedlichen Obergang ein »leeres Gereae« 
Ober die Frage, ob ein kapitalistischer Staat auf friedlichem 
Wege, ohne revolutionaren Krieg, zum Sozialismus iibergehen 
kiinne, kam es zu einem ahnlichen Streit. Chruschtschow hatte sie 
seit dern XX:. Parteitag unter gewissen Voraussetzungen bejaht. 
Die Chinesen aber schrii:ben zu Lenins Geburtstag, nur Oppor
tunisten und Revisionisten konnten davon sprechen, die Staats
rnacht lasse ~.ich ohne Revolution erringen, und bezeichneten -
rnit Hilfe passender Lenin-Zitate - die Lehre von der Moglich
keit eines friedlichen Obergangs vorn Kapitalisrnus zurn Sozialis
mus als "durnrnes Zeug", "leeres Gerede", "auBer~te Stupiditat", 
"Betrug der Arbeiter" und die Chance fiir einen solchen Proze!i 
als "auBerordentlich selten" .69 

Die Russen erwiderten mit anderen Zitaten Lenins und schrie
ben, seit seinen Tagen sei - vor allern dank der Existenz von 
Sowjetunion und Ostblock - in einer Reihe von Staaten d.ie 
Eroberung der Macht ohne Biirgerkrieg und bewaffneten Auf
stand "noch wahrscheinlicher" geworden.70 Hier waren die Rus
sen insofern taktisch irn Vorteil, als die von Mao rnitunterschrie
bene Deklaration von 1957 den Erwerb der Macht ohne Biirger
krieg in "einer Anzahl kapitalistischer Lander" als rnoglich be
zeichnet hatte und diese Formel auf ihr Driingen auch in das 
Bukarester Kommunique aufgenommen worden war. Die De
klaration von 1960 sieht (in ihrem Abschnitt Ill) beide Moglich
keiten vor, die friedliche und die nichtfriedliche. 
In ihren Festartikeln zurn Jubilaurn der Pariser Kornrnune zogen 
die Chinesen in zahlreichen Wiederholungei;y die Lehre aus den 
Ereignissen von l 8 7 l : nur die gewaltsarne Zerschlagung des be
stehenden Staates konne den Sieg des Proletariats bringen; wiih
rend man in Moskau sogar aus diesern historischen Vorgang die 
Moglichkeit des friedlichen und parlarnentarischen Dbergangs 
zurn Sozialismus ableitete.71 

Chruschtschow blieb denn auch auf seinem W eg der Anpassung 
der ldeologie an die veriinderten Bedingungen der Gegenwart 
und scheute sich nicht, noch weitere Tabus zu brechen: Das neue 
Parteiprogramm von 1961 stellte fest, daB die Diktatur des Pro
letariats nicht erst mit dern Absterben des Staates ihre Existenz
berechtigung verlieren werde (zweiter Teil, III) und daB die 
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KPdSU sich von der Avantga~de des Proletariats zu einer "Par
tei des ganzen Volkes" entwickelt habe (zweite.r Teil, VII).72 . 

lndem clie Chinesen diese neueste Moskauer ldee· ignorierten, 
gaben sie zugleich zu verstehen, daB sie von dem ldeologen 
Chruschtschow nicht viel hielten .• Schreibt's zum iibrigen", moch
ten sie sagen, als Materi~l fiir ideologisches ScheibenschieBen 
konnte es auch noch spiiter von Nutzen sein. 
In Anbetracht der so offen zur Schau getragenen Ungeduld der 

-Chinesen mochte es auffallen, daB sich unter den vielen Streit
punkten einer nicht findet: die Atombombe. Dieses Thema war 
vermutlich - im doppelten Sinne - zu explosiv. Aber es brauchte 
gar nicht erwiihnt zu werden: Ohnehin war es klar (spiitestens 
seit dem Interview mit zwei deutschen Journalisten 1958 73), daB 
die Chinesen Atombomben wollten, und es war ebenso klar, daB 
die Russen, die sich mit ihrem gewaltigen Vorrat an Atombom
ben aller GroBen und Arten zu briisten lieben, den Chinesen 
keine einzige gegeben hatten, was die Liebe Pekings zu Moskau 
sicher nicht gefordert hat. 
Ober diese allgemeine Feststellung hinaus habe ich bei einer 
Oberpriifung der beiderseitigen A.uBerungen zur Frage der 
Nuklearwaffen nichts gefunden, was ein hilfreiches Licht au£ die 
chinesisch-sowjetischen Beziehungen geworfen hiitte74 , iibrigens 
auch nicht bei einer Durchsicht der Stellungnahmen (und was die 
Sowjetunion betrifft: der Handlungen), die sich auf die Abrii
stung bezogen. Die Chinesen haben in ihren offiziellen Verlaut
barungen durchweg die sowjetische Nuklear- und Abriistungs
politik unterstiitzt. 75 DaB sie ausdriicklich erkliirten, selbst an 
keine internationalen Abriistungsabmachungen gebunden zu 
sein, die ohne China zustande kommen wiirden76, wird niemand 
VJ:rwundern. 

Wie vermeidbar ist der unvermeidbare Krieg? 
Aber wiihrend man iiber die Frage sowjetischer Atombomben fiir 
Rotchina schwieg, stritt man um so offener iiber jene mit ihr eng 
verbundene andere Frage, niimlich, ob ein neuer Krieg vermeid
bar sei. Auch hier hatte der XX. Parteitag Anfang 1956 den 
Ausgangspunkt abgegebe_n. In demselben Abschnitt seiner Rede, 
in dem er Lenin als zum Teil iiberholt hinstellte, gebrauchte 
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Chruschtschow zum erstenmal den Ausdrudc von · dem "nicht 
mehr schidcsalhaft unvermeidlichen Krieg". Seine These fand 
mit folgenden beiden Si.itzen Aufnahme in die Deklaration von 
195i: "Solange_ der Imperialismus besteht, wird auch der Boden 
fiir Aggressionskriege erhalten bleiben. Gegenwiirtig [aber] sind 
die Kriifte des Friedens dermaBen gewachsen, daB die reale Mog
lichkeit besteht, einen Krieg zu verhiiten." 77 

Auf dem XXL_Parteitag ging Chruschtschow einen Schritt wei
ter. Man habe nun noch mehr Grund als drei Jahre zuvor, von 
der Vermeidbarkeit des Krieges zu sprechen, sagte er. "Noch 
vor dem vollstiindigen Sieg des Sozialismus auf de~ Erde, noch 
wi.ihrend der Kapitalismus in einem Tei! der Welt weiterbesteht, 
entsteht die·reale Moglichkeit, den W eltkrieg aus dem Leben der Ge
sellschaft zu verbannen." 78 U nd einige Monate spiiter: "N ur ein un
verniinftiger Mensch kann heute den Krieg nicht fiirchten." 79 

Wiihrend sich also die Russen auf den zweiten Satz aus dem 
Zitat von 1957 beriefen, griindeten die Chinesen ihre Beweis
fiihrung auf den ersten. lhre Verlautbarungen zu Lenins Ge
burtstag enthielten die Feststellung: "Kriege in der einen oder 
anderen Art wird es immer [Hervorhebung vom Verfasser] ge
ben, bis das imperialistische System und die Ausbeuterklassen ihr 
Ende linden." 80 Ja, i.ihnlich wie sich Stalin in den Tagen seiner 
blutri.instigen Si.iuberungen darauf berufen hatte, daB sich der 
Klassenkampf um so mehr verschiirfe, je ni.iher der Sieg des 
Sozialismus riidce, erkliirten die Chinesen: "Mit zunehmender 
Dekadenz wird der Imperialismus immer bosartiger." 81 Eine 
Vorliebe fiir kriegerische Formulierungen hatt;r, Mao schon im
mer gehabt; aus dem Jahre 1938 stammt sein beriihmtes Dic
tum, daB "das Gewehr die Macht gebiert ... und daB man die 
Welt nur mit Hilfe des Gewehrs umgestalten kann".82 Und die 
Chinesen erkliirten - auch hierin dem Beispiel Stalins folgend, 
aber im Widerspruch zu Chruschtschow - , die Grundprinzipien 
des Krieges seien <lurch das Auftreten der Nuklearwaffen nicht 
veri.indert worden.8 3 Die Russen wiederum zitierten zwar nicht 
Lenin, weil sich bei ihm ein solches Zitat nicht linden lieB, aber 
doch wenigstens seine Witwe; Lenin habe, so berichtete diese, von 
dem Tag gesprochen, da der Krieg infolge seiner Vernichtungs
kraft sich selbst unmoglich machen wiirde.84 

537 



So standen sich also zwei Ansichten gegeniiber: die russische (seit 
dem XXL Parteitag), Kriege seien schon vor dem Ende des 
Imperialismus yermeidbar, und die chinesische; daB sie bis zi.J 
diesem unv,ermeidbar seien . . Um den chinesischen, auf Le;in
Zitate gestiitzten Einwiinden die Spitze zu nehmen, erkliirte 
Chruschtschow, daB der Imperialismus zwar in der Tat sein 
hoses Wesen nicht iindere, daB er aber im Verhiiltnis zum .sozia
listischen Lager" immer schwiicher und damit immer weniger 
gefiihrlich werde. In Bukarest driickte er dies mit einem Tier
vergleich aus: 

.Bekanntlidi ist der Wolf ein ebenso blutgieriges Raubtier wie der 
Lowe oder der Tiger, obgleich er unermeBlidi schwacher ist. Daher 
fiirditet sidi der Mensch viel weniger, wenn er einem Wolf als 
wenn er einem Tiger oder einem Lowen begegnet. Natiirlich kiin
ilen auch kleine Raubtiere ebenso beiBen; ihrer Natur nach sind sie 
alle gleich. Aber ihre Miiglichkeiten sind andere; sie besitzen keine 
solchen Kriifte, und es ist leichter, sie unschiidlich zu machen." 85 

Die Prawda fiihrte diesen Gedanken einige Wochen spiiter wei
ter: Raubtiere unterniihmen, so hieB es dort, ihre Kriege, um 
Beute zu machen, nicht, um sich die Ziihne zu brechen; diese Ein
sicht gehore zum ABC des Marxismus.86 Mit anderen Worten: 
Die - an sich kriegs!iisternen - lmperialisten werden den Krieg 
nicht mehr wagen; daher ist er vermeidbar. , 
Im Laufe des Jahres lieB sich Peking jedoch auf eine Differen
zierung im Gebrauch des Wortes Krieg ein. Auf der Pekinger 
Konferenz des Weltgewerkschaftsbundes, die Anfang Juni 1960 
in Peking stattfand, erkliirte der chinesische Delegierte, man miisse 
verschiedene Arten von Kriegen unterscheiden. Was den (nicht 
niiher definierten) W eltkrieg betreffe, so bestehe die Moglichkeit, 

_ ihn zu verhindern, obgleich die Gefahr, daB die lmperialisten 
ihn verursachen, stets im Auge behalten werden miisse. Was je
doch andere Kriege angehe, vor allem zwischen den Unterdriick
ten und den Imperialisten, so sei es falsch, von deren Vermeid
barkeit zu sprechen.s1 
Die Griinde fiir diese Meinungsverschiedenheit sind leicht zu fin
den. In dem schon zitierten Aufsatz der Prawda iiber Probleme 
von Krieg und Frielen war zu lesen : Erstens wiirden kriegerische 
Reden aus dem Munde von Kommunisten den lmperialisten hel-
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£en, Liigen iiber die angebliche Aggressivitat des Kommunismus 
zu verbreiten und damit seiner Sache zu schaden. 'Zweitens miiB
ten solche "Iinkssektiererischen Ansichten einen demoralisieren
den . EinfluB auf die Erbauer der neuen Gesellschaft ausiiben"; 
diesewiirden sich dann namlich fragen: "Wofiir aufbauen, _ arbei
ten, schaffen, wenn schon im voraus feststeht, daB alle Friichte 
der Arbeit durch den Wirbelsturm eines Krieges vernichtet wer
den?" 88 Mit anderen Worten: Die "Erbauer des Sozialismus", 
die Bewohner der Sowjetunion also, wiirden in ihrer Arbeits
willigkeit und ihrer Loyalitat zum Staat ungiinstig beeinfluBt 
werden, wenn ·ernstliche Kriegsgefahr drohte. Man ~olle also das 
Volk nicht unnotig in Unruhe versetzen. 

Peking: Ohne Kriegsgefahr keine schij,pferisdie Spannung 

Den en.tgegengesetzten Standpunkt vertraten die Chinesen. Vor 
dem Weltgewerkschaftsbund erklarte ihr Redner, es sei gefahr
lich, imrner wieder so optimistisch iiber die Verrneidbarkeit des 
Krieges zu sprechen, weil man sich damit in Schlaf wiege und 
im Augenblick der Gefahr der Verwirrung anheirnfallen miisse. 
nDie Verbreitung von Illusionen iiber den lmperialisrnus ... 
wird hose Folgen von ernster Natur haben; tatsachlich konnen 
wir heute schon solche Folgen feststellen." 89 

Noch deutlicher wurde eine chinesische Jugend-Zeitschrift in der 
Auseinandersetzung mit einem Leserbrief, in dem es geheiBen 
hatte: Das sozialistische Lager werde immer starker, das impe
rialistische immer schwacher, es werde also keinen Krieg geben; 
wozu dann aber die dauernde Spannung und das iibermaBige 
Arbeitsternpo? Das Blatt nannte den Verfasstft dieser Zuschrift 
einen Revisionisten und fragte ihn ernport, wie er es wagen 
konnte, die Behauptung aufaustellen, daB es keinen Krieg rnehr 
geben werde, wo er <loch nicht der amerikanische Stabschef sei. 
In dern Aufsatz heiBt es: "Was Sie ,Spannung' nennen, ist nichts 
anderes als das normale Entwicklungsgesetz einer Revolution 
von Millionenmassen." 00 Auch hier wieder der Gedanke von der 
npermanenten Revolution". 
Fiir Peking waren also Beruhigung und nachlassende Spannung 
schon soviel wie Einschlaferung, ja Verrat an der chinesischen 
Revolution; ihm lag im Gegenteil daran, die zur Hochspannung 
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fiihrende kdegerische Stimmung - im eigenen Land wie in der 
iibrigen Welt - noch kriiftig anzuheizen. 
Dieser .Gegensati; wiirde sich trefflich als Lehrfatl der marxisti• 
schenThese iiberdieAbhiingigkeit des Denkens von der soziafen 
Situation de; Menschen eignen; denn er beherrscht ebenso diese 
beiden Volker wie ihre politischen Fiihrer. Die Menschen in der 
Sowjetunion, die in zunehmendem MaBe die Freuden des Wohl
standes zu genieBen begonnen haben und zum Beispiel zu Mil
lionen in die lange erhofften Wohnungen eingezogen sind, ste
hen der Aussicht eines vernichtenden Krieges ganz anders gegen
iiber als die Chinesen, die in ihrer uberwiiltigenden Mehrheit 
auBer ihrem gehetzten und entbehrungsreichen Leben kaum 
etwas zu verlieren haben. 

Anniiherung der Standpunkte: drei Arlen von Krieg 
In der Moskauer Deklaration vom Dezember 1960 91 zeigen auch 
die Ausfiihrungen iiber Krieg und Frieden deutlich die Ober
legenheit der sowjetischen Position. Zwar gibt es Siitze, die Pe
king als Zugestiindnisse werten konnte: .Solange der lmperia
lismus besteht, wird auch der Boden fiir Aggressionskriege [na
tiirlich von seiten des Westens!] erhalten bleiben", oder •.. . daB 
die Gefahr eines neuen Weltkrieges noch nicht vorbei ist", ja 
sogar: .Die Kriegsgefahr ist groBer geworden." Aber sie wurden 
vollig iiberdeckt von einer sehr ausfiihrlichen Wiedergabe · der 
aus den Reden Chruschtschows und den sowjetischen Veroffent
lichungen der vorausgegangenen Zeit bekannten Gedanken
giinge: 

.Die Besonderheit dieser Etappe [d. h. der gegenwiirtigen, die nach 
Ansicht der Deklaration durch eine allgemeine Krise des Kapita
lismus gekennzeichnet wird] besteht darin, daB sie nicht im Zu
sammenhang mit einem Weltkrieg entstanden ist, sondern unter 
den Bedingungen des [friedlichen] Wettbewerbs. (Abschnitt I) ... 
ldeologischer und politischer Streit zwischen . Staaten darf nicht 
durch Krieg ausgctragcn werdcn (III) ... Die Marxisten-Leninistcn 
waren niemals der Ansicht, daB der Weg zur sozialcn Revolution 
iiber Kriege zwischen den Staaten fiihrt (V)." 

Der seit dem XX. P'arteitag zum Vokabular Chruschtschows ge
horende Kernsatz vom .nicht mehr schicksalhaft unvermeidlichen 
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Krieg" wurde wiirtlich iibernommen (III). Der durch Fettdruck 
hervorgehobene SchluBsatz des Abschnitts II erkliirte, daB sich 
nunmehr .die wichtigsten Probleme der Gegenwart auf neue Art 
im Interesse des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus 
liisen !assen" .. Worin diese .neue Art" bestehe, wurde in zahl
reichen Formulierungen ausgesprochen: "' .. daB die Lander des 
siegreichen Sozialismus ihren HaupteinfluB auf die Entwicklung 
der Weltrevolution durch den wirtscha/Uichen Auf bau ausiiben ... 
Durch die Krafl, seines Beispiels revolutioniert das sozialistische 
Weltsystem das Denken der Werktatigen in der kapitalistischen 
Welt (I) ... Irii. Frieden off en hart die sozialistische Gesellschafts
ordnung immer umfassender ihre Oberlegenheit." (III) (Hervor
hebungen vom Verfasser.) Es wurde sogar zum erstenmal in ,, 
einem fiir· alle Kommunisten der Welt giiltigen Dokument fest
gestellt, daB die Miiglichkeit bestehe, den Weltkrieg bereits zu 
einem Zeitpunkt auszuschlieBen, in dem es noch kapitalistische 
Staaten gebe. (III) 
Die .friedliche Koexistenz" wurde haufig beschworen, zum Bei
spiel: .Friedliche Koexistenz der Staaten unterschiedlicher Ge
sellschaftsordnung oder verheerender Krieg - nur so steht heute 
die Frage. Einen anderen Weg gibt es nicht." (III) Und wenn 
die gleiche Koexistenz als .eine Form des Klassenkampfes zwi
schen Sozialismus und Kapitalismus" bezeichnet wurde (III), so 
entsprach auch das durchaus der Auffassung, die Chruschtschow 
seit Jahren mehr oder weniger deutlich ausgesprochen hatte. 
Den jiingsten Stand· der Ansichten Chruschtschows iiber die Frage 
des Krieges zeigt die Rede, die er Anfang 1961 vor einer Ver
sammlung hiiherer Parteiideologen hielt. Er i.w,terschied drei Ar
ten von Kriegen. Erstens Weltkriege; von ihnen sagte er: "Wir 
kiinnen sie verhindern." Zweitens lokale Kriege; diese kiinnten 
ZWar auch kiinftig ausbrechen, doch verfiige das .sozialistische 
Lager" iiber die Miiglichkeit, Brande dieser Art gleich zu liischen 
wie das Beispiel des Suezkrieges gezeigt habe. (Chruschtschow~ 
Behauptung iiber die Bedeutung der Moskauer Warnung fiir die 
r~sche Beendigung des Suezkrieges steht auf schwachen FiiBen· 
~1er ist nur wichtig, daB er mit ihr argumentierte.) Drittens na~ 
honale Befreiungskriege; in diesem Punkt kam Chruschtschow 
den chinesischen Ansichten sehr nahe: Solche Kriege seien unver-
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meidbar, s_olange es die lmperialisten gebe, da diese ihre Kolo
nien nicht freiwillig herausriickten; nationale Befreiungskriege 
seien . berechtigt, so zum Beispiel der Krieg cier Algerier, den 
Chruschtschow ·einen ~heiligen Krieg" nannte; Kriege dieset Art 
habe die Sowjetunion unterstiitzt, und sie werde dies auch wei
terhin tun.92 

In der Theorie also waren Peking lind Moskau nun gar nicht 
mehr so weit auseinander. Aber die Akzente blieben verschieden: 
Den Chinesen erschien die Vermeidbarkeit eines Weltkrieges kei
neswegs so gesichert wie den Russen, und vor allem fanden sie, 
daB die Sowjetunion den "nationalen Befreiungskriegen" in der 
Praxis eben doch beiweitem nicht dievon Peking gewiinschteUn
terstiitzung angedeihen lieB. Durchweg waren sie bereit, weit gro
Bere Risiken in der Weltpolitik einzugehen. Im Zeitalter des 
nuklearen Gleichgewichtes konnen sich Staaten, die keine Atom
waffen haben, groBeren Dbermut leisten als solche, die sie be
sitzen und im Ernstfall einsetzen miissen. 

V emichtung ganzer Volker - oder schone Zukunfi auf Atomtriimmem? 

Auch die Vernichtungsgewalt eines neuen Krieges sahen Moskau 
und Peking in verschiedenem Licht. Die Russen malten sie in 
schwiirzeren Farben. Schon Malenkow hatte gesagt, ein neuer 
W eltkrieg bedeutete "die Zerstorung der W eltzivilisation" 93, und 
in diesem Punkt dachte sein Rivale Chruschtschow nicht viel an
ders, wenn er zum Beispiel sagte: "In der Flamme der Wasser
stoffexplosionen konnen Millionen Menschen verbrennen." 94 In 
der Moskauer Zeitschrift Kommunist las man im Herbst 1960: 

"Ein Weltkrieg mit Kernwaffen wiirde praktisch keinen Unterschied 
zwischen Front und Hinterland kennen; er wiirde zur vollen Zer
stiirung der wichtigsten Zivilisationszentren und zur Vernichtung 
ganzer Volker fiihren und der ganzen Menschheit maBloses Unheil 
bringen." 05 

Und im Januar 1961 sagte Chruschtschow: "Wir wissen, daB im 
Kriegsfall in erster Linie die Werktiitigen und ihre Vorhut, die 
Arbeiterklasse, leiden werden." Bezugnehmend auf die Schiitzung 
eines amerikanischen Gelehrten erkliirte er, daB von der Milliarde 
Menschen., die in derr vermutlich besonders betroffenen Gebieten 
leben, die Hiilfte bis drei Viertel binnen sechzig Tagen umkom-
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men konnten.96 Also keine Rede davon, daB nur die Bewohner 
der westlichen Welt sterben, wiihrend die des Ostblcicks frohlich 
deren Erbe antreten. 
Auch.hier waren die Chinesen anderer Meinung: Schon im Som
mer 1958 berichtete Tito in einer Rede von einem (in China nie 
zugegebenen) Aµsspruch eines (ungenannten) chinesischen Staats
mannes, daB die Chinesische Volksrepublik, auch wenn ein Atom
krieg dreihundert Millionen Menschen vernichten sollte, immer 
noch dreihundert Millionen Einwohner hiitte.97 Offentlich spra
chen die rotchinesischen Parteiideologen fiir den Fall eines Atom
krieges immer ri"i.1r von der Vernichtung des Gegners, etwa so: 

"Wenn die Vereinigten Staaten oder andere lmperialisten ... einen 
Krieg beginnen und Atom- und Kernwaffen verwenden, so wird 
das Erg~i:mis lediglich die sehr rasche Zerstiirung dieser Unge
heuer . . . sein und sicher nicht die sogenannte Vernichtung der 
Menschheit." 98 

Schon die - eindeutig gegen die Moskauer Erkliirung gerichtete 
- zynische Wendung .sogenannte Vernichtung der Menschheit" 
ist bemerkenswert und zeugt von einer Gefiihlsroheit, die zwar 
auch bei russischen Kommunisten anzutreffen ist, von diesen aber 
meist weniger off en gezeigt wird. 
Mit offensichtlicher Anspielung auf Moskauer Wamungen vor 
einem neuen Krieg sagte Lu Ting-yi in seiner Lenin-Gedenk
rede: 

"Die modernen Revisionisten sind infolge der imperialistischen 
Politik der Erpressung mit Atomkrieg von Panik ergriffen. Aus 
Angst vor dem Krieg entsteht bei ihnen Angst vor der Revolution, 
aus fehlender Bereitschaft zur eigenen RevolutiH,P der Widerstand 
dagegen, daB andere Volker Revolutionen ausfiihren." 09 

Und nach Bukarest attackierte ein chinesischer General die mo
dernen Revisionisten, welche die zerstorerischen Folgen des 
Atomkrieges iibertreiben und bei den Imperialisten um jeden 
Preis um Frieden betteln.100 DaB man vor einem Kriege keine 
Angst haben diirfe, das war die Lehre, die immer wieder in den 
Artikeln zu Ehren des neuerschienenen viertenBandes derWerke 
Maos hervorgehoben wurde.101 Der Kreml dagegen, das war die 
Tendenz dieser ganzen Polemik,habe ausAngst vor einem Krieg 
die Sache der Revolution verraten. Der bisherige Hohe- (oder 
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besser Tief-)punkt der chinesischen Erorterung iiber Krieg und 
Frieden war die Vision von den her:rlichen Folgen eines Atom-
weltkrieges: . · - · 

.Auf d<!n Triimmern des lmperialismus wiirde das siegreidte Volk 
eine Zivilisation, tausendmal hoher als das kapitalistische System, 
und eine-wahrhaft schone Zukunft fiir sich schaffen." 102 

Das entsetzte Echo, das dieser geradezu perverse Satz jenes un
genannten Autors in der Roten Fahne in der Welt hervorrief, 
veranlafite die Russen zu Gegenerklarungen: "Nur Narren und 
Wahnsinnige", sagte Chruschtschow in Bukarest, "konnen jetzt 
zu einem neuen W eltkrieg aufrufen." 103 Prawda und Kommunist 
schrieben: 

.Die Mensdtheit wiirde auf gewaltige Sdtwierigkeiten stoBen, 
wollte sie das neue Gesellschaftssystem auf den Ruinen einer mili
tarischen Katastrophe errichten." 104 

.Die Arbeiterklasse denkt nicht an den Aufbau der kommunisti
schen Zivilisation auf den Triimmern der Weltkulturzentren, auf 
der verwiisteten, von thermonuklearen Niederschlagen verseuchten 
Ertle." 105 

In den Moskauer Dokumenten vom Dezember 1960 findet sich z.u 
diesem Punkt ein Sowohl-Als-auch. In der "Deklaration" 100 hiefi es: 
"Sollten die imperialistischen Tollhausler den Krieg entfesseln, 
so werden die Volker den Kapitalismus hinwegfegen und zu,Grabe 
tragen." (Kapitel III) Hier wurde also fiir den Kriegsfall ledig
lich das Ende des Kapitalismus prophezeit, auf das Schicksal der 
Volker auf beiden Seiten aber nicht eingegangen. Dagegen sprach 
der "Appell" in Anlehnung an Xufierungen Chruschtschows von 
der "Gefahr einer militarischen Katastrophe, die ungeheure Op
fer und den Untergang von Hunderten von Millionen Menschen 
verursachen, die Hauptzentren der Weltzivilisation in Ruinen 
verwandeln wiirde." 101 

Peking diimpfl, den Trommelschlag 

Der nachste, alle vorausgegangenen an Heftigkeit iibertreffende 
Kugelwechsel, der im Herbst 1961 auf dem XXII. Parteitag in 
Moskau einsetzte, betraf im wesentlichen solche Themen, die uns 
schon aus dem Streit des Jahres 1960 vertraut sind. Ein neuer 
Konflikt, der das Lager zu sprengen drohte, der iiber Albanien, 
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ebbte im Friihjahr 1962 ab; offenbar hatten die . beiden Seiten 
beschlossen, diesen Zankapfel zuniichst aus der iiffentlichen Dis

· kussion herauszunehmen: der Name des balkanischen Zwergstaa
tes wurde weder in dem veriiffentlichten Text der Chruschtschow
Rede ~om 5. Miirz noch in den Verlautbarungen iiber die Tagung 
des Nationalen Volkskongresses in Peking im April erwiihnt, so 
Wenig wie der Name Jugoslawiens; auch die Frage, ob das .so
zialistische Lager" aus zwiilf oder elf Mitgliedern bestand, wurde 
offentlich nicht ventiliert. In dieser Hinsicht also kam es zu einem 
Remis. Ein freu~dliches Wort freilich fiir das neue Programm der 
KPdSU, das Chruschtschow als das .Komrnunistische Manifest 
unserer Epoche", also als eine fiir alle komrnunistischen Parteien 
giiltige Marschroute, bezeichnet hatte108, brachte man in Peking 
nicht iiber die Lippen. 
Auf anderen Gebieten dokumentierten die iiffentlichen Erklii
rungen Pekings einen klaren Sieg Moskaus. Behauptungen, wel
che die Chinesen sonst bei jeder Gelegenheit aufzustellen liebten, 
fehlten in ihren Veriiffentlichungen iiber den VolkskongreB vom 
April 1962: die .geringe Wahrscheinlichkeit der Verrneidung von 
Kriegen", die Dringlichkeit der .Fiirderung von Revolutionen in 
Entwicklungsliindern", der .MiBbrauch der Koexistenz durch die 
amerikanischen Kriegshetzer"; auch der .Papiertiger" wurde 
nicht vorgefiihrt. Die chinesischen Kommunisten batten ihre An
sichten in diesen Punkten schwerlich aufgegeben und gewiB nicht 
widerrufen. Aber zur Besiinftigung Moskaus verzichteten sie 
darauf, sie erneut zu verkiinden; sie rangen sich sogar dazu durch, 
den Grundsatz der Regelung internationaler Konflikte durch 
Verhandlungen ausdriicklich anzuerkennen. rrf 
Auch ihre Abneigung gegen die .materielle lnteressiertheit" kam 
nicht mehr zu Wort. Gerade in dieser Frage war Chruschtschow 
noch am 5. Miirz 1962 so deutlich geworden, daB man annehmen 
muB, er habe sich iiber sie bis kurz zuvor rnit den chinesischen 
Genossen gestritten. Gleich zu Beginn seiner RedetOD hatte er sich 
gegen diejenigen Auslander gewandt, die der KPdSU den Vor
wurf machten, allzu groBen Wert auf das materielle Wohlbefin
den der Sowjetbevolkerung zu legen. Da es keine Nichtkommu
nisten gibt, die dem Kreml jemals ausgerechnet diesen Vorwurf 
gemacht haben, rniissen die von Chruschtschow apostrophierten 
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Auslander im komniunistisch~ Lager zu suchen sein. Kein· Zwei
fel, daB sic:h Chrusc:htsc:how an seine Genossen in Peking wandte, 
als er den materiellen Leistungsanreiz, wie er in der Sowjetunion 
seit · drei Jahrzehnten iiblic:h ist, heftig vert;idigte und ausrief, 
der Kommu~ismus •erstrebe nicht die .Gleichheit von Armen" -
fiirwahreine treffende Definition der Volkskommunen! 

.Der wjssenschaftliche Kommunismus kennt nicht die Verkiindigung 
der G!eichberechtigung im Geiste der ersten christlichen Gemeinden 
mit ihrem niedrigen Lebensstandard, ihre~ Asketentum. Den Kom
munismus darf man sich nidit wie einen Tisdi mit leeren Tellern 
vorstellen, an dem Leute ,mit hohem Bewuiltsein' und ,voller Gleich
bereditigung' sitzen. Die Mensdien ·in einen solchen ,Kommunismus' 
einzuladen, kiime der Aufforderung gleich, Milch mit der Gabel zu 
essen. Das ware eine Karikatur des Kommunismus ... Je mehr sich 
der Sozialismus entwickelt, desto mehr materielle und kulturelle 
Wohltaten kann und muil er dem Volke geben." 

Wer das nicht verstehe, sei ein .Subjektivist"; die materielle ln
teressiertheit stelle keineswegs ein Zugestiindnis an die biirger
liche ldeologie dar. Es sei ja gut und schon, die Begeisterung und 
den revolutioniiren Willen der Massen zu wecken, <loch .Schlag
worte allein tun es nicht." uo Sic:her hat der ungestiime Fliigel der 
KPCh seine Verac:htung des zu .bourgeoisem Denken" verfiih
renden Leistungslohns nicht aufgegeben, aber er war nicht in der 
Lage, sie i:iffentlich zu bekunden, nachdem seine Politik zu einer 
so ernsten Krise in China beigetragen hatte. Also schwieg man 
iiber diesen Punkt. 

Das Zwisdzenergebnis im Friihjahr 1962 hei/lt 5 : 1 fiir Moskau 

In einer verwandten Frage muBten die Chinesen ihre Niederlage 
jedoch deutlicher aussprechen. Bei der Betrachtung ihrer Wirt
schaftsbeziehungen mit der Sowjetunion hatten wir gesehen, daB 
§ie auf langfristige Planung eingestellte Sowjetfiihrung nicht 
eben gliicklich sein konnte iiber das Chaos, das in China <lurch 
den Glauben an die .Initiative der Massen", das Fortleben des 
Guerilla-Kommunismus, die Vernachliissigung der .objektiven 
Mi:iglichkeiten" zugunsten der .subjektivenDynamik" 111, vor al
lem die UnmiiBigkeit des Tempos verursacht worden war. Seinen 
Riickzug auf diesem Felde vollzog Peking in einer Form, die ein 
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erheiterndes Beispiel liefert fiir die verschliisse~te, auf verschlun
genen W egen wandelnde, geradezu mit Fabeln arbeitende chine
sisch-russische Diskussion der letzten Jahre. Der fragliche Leit
artikel der Pekinger Volkszeitung handelt auf den ersten Blick 
von nichts anderem als von der Regulierung des Flusses Urum
tschi in Sinkiang. Vielleicht wiire n1emand auf den Gedanken 
gekommen, diesen Leitartikel mit dem Verhaltnis Peking-Mos
kau in Zusammenhang zu bringen, hiitte ihn nicht einige Tage 
spiiter die Prawda nachgedruckt.112 

Da das Moskauer Parteiorgan seit 1959 nur noch selten, seit 1960 
iiberhaupt kaum mehr Aufsiitze aus der chinesischen Presse ge
bracht hat, muEte es auffallen, daE es gerade diesen Artikel, der 
fast ein A,_chtel jener Ausgabe der Prawda einnahm, dem russi- ., 
schen Publikum zur Kenntnis brachte. Was war an der Regulie
rung des Flusses Urumtschi so--wichtig? Nichts. Es ging iiberhaupt 
nicht um diesen FluB; der Urumtschi war nur ein Vorwand, um 
grundsiitzliche Bemerkungen zu der im Streit zwischen Peking 
und Moskau so entscheidenden Frage des Tempos zu machen; 
nunmehr in dem Sinne, daB dieses bedeutend vermindert werden 
miisse. lnnerhalb von zwei Absiitzen kommen die W endungen 
"Schritt fiir Schritt" und "schrittweise" neunmal vor, das so heiB 
geliebte Wort "Sprung" dagegen iiberhaupt nicht. Ein Schritt 
und ein Sprung sind aber zwei verschiedene Formen der Fort
bewegung. Auch die Tugend der Geduld wurde .jetzt gepriesen; 
groEe Leistungen, so hieE es in dem Leitartikel, lieEen sich nicht 
von einem Tag zu~ andern vollbringen. "Kinder und Kindes
kinder, Generation um Generation" miiBten sich miihen, dann 
werde schliemich das Werk gelirigen. Jeder .A1'Cpell an die "sub
jektive Dynamik" wurde unt_erdriickt und dafiir die Bedeutung 
der "objektiven Gesetze" mehrfach hervorgehoben. 
Hatte die kommunistische Konferenz im Dezember 1960 in Mos
kau mit einem 4 : 1 fiir Chruschtschow abgeschlossen, so stand die 
Partie im Friihjahr 1962, als die Wirtschaftslage Chinas noch 
schlechter geworden war, fiir ihn etwa 5 : 1. 

Der f, er so11lid1e F aktor 

Dieses Buch hat durchweg auf die Methode des Riitselratens ver
zichtet ; statt Fragen, iiber die wir nichts wissen, durch Spekula-
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tionen zu beantworten, hat es sie•Jieber ciffengelassen. Zu den 
offenen Fragen gehort auch die nach dem personlichen Verhaltnis 
zwischen den beiden Diktatoren - zwischen Mao und Chru
schtschow. Die kommunistische Publizistik enthatf sich bekannt- · 
lich jeglicher Aufierung iiber die Gefiihle ihrer Fiihrer; auch iin 
heftigsten F.;er des .ScheibenschieBens" sind von ihnen keine 
Ausspriiche be,kanntgeworden, die einen direkten Hinweis dar
auf gaben, was sie voneinander halten. DaB Mao nach Stalins 
Tod dem hart zupackenden Chruschtschow den Vorzug vor dem 
weniger scharf profilierten Malenkow gegeben haben soll, daB er 
umgekehrt 1957 zu Chruschtschow, der mit einem neuen Kurs 
nicht sehr iiberzeugend herumexperimentierte, weniger Vertrauen 
hatte als zu dem Altstalinisten Molotow, das mag wohl zutreffen, 
nur - wir wissen es nicht. 
Vieles freilich deutet darauf hin, daE die beiden Manner, vor 
allem seit Chruschtschows Peking-Besuch im Herbst 1959, weit 
mehr von miBtrauischer Abneigung gegeneinander als von ge
genseitiger Liebe und Hochachtung erfiillt sind. Von den Stan
dardphrasen zu Festtagen abgesehen, hat Chruschtschow iiber Mao 
kein gutes Wort iiber die Lippen gebracht und umgekehrt. 
Haben die Gegner Chruschtschows innerhalb der Sowjetunion, 
haben die Molotow und Genossen insgeheim Faden nach Peking 
gesponnen? Das Zusammenfallen der wiitenden Angriffe Chru
schtschows gegen diese .Parteifeinde" im Oktober 1961 mit einc,:m 
Hohepunkt des sowjetisch-chinesischen Streites konnte darauf 
hindeuten. Hat umgekehrt die innerparteiliche Opposition in Pe
king mit dem Kreml intrigiert? Der Sturz des Marschalls Peng 
Te-huai im Spatsommer 1959 ist als Folge allzu enger Beziehun
gen zu Moskau ausgC;legt worden.113 Da umgekehrt auch die 
Gegner Chruschtschows in Albanien Verbindung mit Mao auf
genommen hatten und Chruschtschow - ohne Erfolg - in die inne
re n Auseinandersetzungen der albanischen Kommunisten einzu
greifen versuchte, ware es nicht weiter verwunderlich, wenn solche 
Vermutungen iiber Querverbindungen der Oppositionellen in der 
einen KP zur Fiihrung der anderen zutrafen. Doch auch hier ist 
es bisher bei Vermutungen geblieben, so sehr man auch annehmen 
muB, daB die Einstellung der beiden Fiihrer zueinander das Ver
haltnis zwisdien Peking und Moskau beeinfluEt hat. 
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3. MAOS WELT ALS WILLE UNO VORSTELLUNG 

Kein Zweifel, daB Chruschtschow das tatsiichliche Kriifteverhiilt
nis niichterner und richtiger einschiitzte als Mao. Der Sohn des 
chinesischen Volkes, dem man wie keinem anderen die Fiihigkeit 
zur Geduld nachsagt, war ungleich weniger geduldig als Chru
schtschow, ja sogar, als Stalin es gewesen war. Zwar hatten schon 
die Bolschewiken die marxistische Lehre auf deri Kopf gestellt, 
indem sie in einem der technisch riickstiindigsten Lander Euro
pas, in dem erst friihkapitalistischen RuBland, die Diktatur des 
Proletariats v_<>rwegnahmen und nachtriiglich mit Hilfe zwangs
mobilisierter Handarbeit und groBer, durch Konsumverzicht des 
Volkes finanzierter Maschinenimporte eine ausreichende . indu
strielle Basis aufbauten (wobei an Stelle des freiheitlichen So
zialismus der Superzwangsstaat erstand). Mao aber iibertraf " 
noch diesen Gewaltakt, indem er in einem der technisch riick
stiindigsten Lander der Welt noch rascher als in RuBland und 
unter noch krasserer Ausbeutung der Bauernschaft die wirtschaft
lichen Grundlagen fiir den Kommunismus aus dem Boden zu 
stampfen versuchte. Der vielberufene "Maoismus" kann, wie mir 
scheint, am besten als ein verschiirfter Stalinismus begriffen wer
den: ein noch iirmeres Volk als das russische soll durch noch gro
Bere Anstrengung noch rascher industrialisiert werden. 
So stoBen wir also im Resiimee des Konfliktes der Jahre seit dem 
Februar 1960 auf eine iihnliche Einsicht, wie wir sie bei Betrach
tung des GroBen _Sprungs und der Volkskouimunen gefunden 
hatten: Stalin hatte seine Abweichung von der Doktrin durch die 
Lehre von der "Revolution von oben" verbriimt, indem er fiir 
sich als den Kenner und Vollstrecker der Ent#icklungsgesetze das 
Recht in Anspruch nahm, von oben auf dem Befehlswege das 
nachzuvollziehen, was von unten noch nicht gereift war; Maos 
Abweichung ging noch weiter: sie kulrninierte in der Tendenz, 
dem subjektiven Willen den Vorrang vorden objektiven Moglich
keiten zu geben; Sein und BewuBtsein hatten den Platz getauscht. 
Den Russen fiel es offensichtlich immer schwerer, sich aus der 
Sputnik- und Gagarinhohe ihres Entwicklungsstandes noch der 
eigenen zwanziger Jahre zu erinnern und in die Lage der Chi
nesen hineinzuversetzen. Oberdies glaubten sie auf Grund dieser 
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Erfolge nun wirklich, auf dem "Wege der wirtschaftlichen Macht
entfaltung (plus Atomwaften im Hintergrund) den Obergang 
zum Sozialismi.Is in der iibrigen Welt "gewaltlos" erzwingen zu 
konnen mindestens aber ihrer und des Kommunismus' Sache zu 
niitzen,' wenn ;ie der iibrigen Welt im Gewande der "friedlichen 
Koexistenz" gegeniibertraten. Sie hatten auch nichts dagegen, 
von Zeit zu-Zeit die Fa~st oder gar den Schuh auf den Tisch zu 
knallen, aber sie wollten selbst bestimmen, wann gelachelt und 
wann geknallt wird. Es storte sie, daB auf einmal ein anderer da 
war, der von sich aus zu knallen begann - in der StraBe von For
mosa zum Beispiel oder im Himalaya; und sie sagten das nun 
auch - in der durchsichtigen Form des anonymen "Scheibenschie
Eens" - vor aller Offentlichkeit. 

Kein abgekartetes Spiel 

Diese offentliche Auseinandersetzung haben manche westlichen 
Beobachter als ein abgekartetes Spiel mit verteilten Rollen, mit 
dem Ziel der totalen Verwirrung des eigentlichen Gegners, des 
Westens also, erkliiren wollen; mich hat das Studium der Doku
mente, vor allem derjenigen des Herbstes 1961, davon iiberzeugt, 
daB die Gegenstiinde dieser Auseinandersetzung zwischen Peking 
und Moskau fiir ein Schattenboxen zu ernst sind. 
Hatte man wirklich nur die Absicht verfolgt, den Westen durch 
die Vortauschung von Spannungen im eigenen Lager zu ver
wirren und in Sicherheit zu wiegen, so hatten bei der schnellen 
Bereitschaft westlicher Publizisten, sich verwirren zu !assen, drei 
oder vier ins Ausland lancierte lndiskretionen iiber Meinungs
verschiedenheiten zwischen den beiden roten Grofimiichten ge
niigt, in kiirzester Frist die den Abwehrwillen des Westens 
schwiichende Vorstellung zu verbreiten, ein vollstiindiger Bruch 
zwischen den beiden roten Bundesgenossen stehe unmittelbar be
vor. Dazu bedurfte es nicht eines jahrelangen ideologischen 
Ringens vor der eigenen Offentlichkeit, das bei den millionen
starken Auflagen der Ostblockpresse eine mlndestens ebenso 
gro:Be Verwirrung im "sozialistischen Lager" selbst hervorrufen 
mu:Bte. Man darf nicht glauben, da:B nur die westlichen Sowjeto
logen im Laufe der l~tzten Jahrzehnte gelernt haben, die kom
munistische Presse "zwischen den Zeilen" zu lesen; diese Kunst 

550 



beherrschen die intelligenten Russen und Chiriesen (Polen, Al
baner und so weiter) noch viel besser. Jedes im Ostblock offiziell 
publizierte Wort wiegt daher fiir unsere Oberlegungen ungleich 
schwerer als ganze Schreibmaschinenseiten von lndiskretionen, 
die nur im Ausland kursieren. 
Es ist auch da.rauf hingewiesen worden114, daB nur ungewohnlich 
gut harmonisierende Ehegatten sich den Scherz erlauben konn
ten, Jahr fiir Jahr · in der Offentlichkeit zu streiten, wiihrend 
sie sich in Wirklichkeit iiber die kontroversen Punkte vollig 
einig sind. So harmonisch sind die Beziehungen zwischen Mos
kau und Peking gewill nicht. Nein, die Theorie, . da.B hier ein 
liebendes Paar, um uns zu verwirren, ein Theater des Zankes 
vorfiihrt, braucht ernsthaft nicht diskutiert zu werden. 

Warum die sdimutzige Wiisdie vor aller Welt? 

DaB den Chinesen selbst allmiihlich die Geduld ausging, kann 
man verstehen, denn alle ihre Bemiihungen, Chruschtschow zu 
einer anderen Politik zu bewegen - zum Beispiel bei seinem 
Peking-Besuch auf dem Riickweg von Camp David -, waren ver
geblich gewesen. Was also blieb ihnen, dem zur Zeit schwiicheren 
Partner der Allianz, anderes iibrig, als die Flucht in die Offent
lichkeit? Im Februar 1960 (auf der Konferenz der Warschaupakt
Staaten) unternahmen sie diese noch mit einiger Diskretion, aber 
als auch das nichts half und Chruschtschow ganz ungeriihrt dem 
neuen - Pariser - Gipfel zusteuerte, beschlossen sie, Lenins neun
zigsten Geburtstag ·zu einer offentlichen Kanonade auf die ideo
logischen Positionen ihres Partners zu beniitzen. 
Ein aus Polen stammender amerikanischer f)stforscher hat fiir 
diesen Sachverhalt eine plausible Erkliirung vorgeschlagen: Die 
Einheit des Lagers ist <lessen hochstes Gut, deren Bruch also fiir 
alle seine Angehorigen eine groBe Gefahr. W enn nun der schwii
chere Partner in aller Offentlichkeit deutlich macht, da.B es Dinge 
gibt, die fiir ihn noch wichtiger sind als die Einheit und denen 
er notfalls die Einheit zu opfern bereit ist, so setzt er damit den 
starkeren Partner aufs allerschwerste unter Druck, wie ein Er
presser, wenn er das Leben einer Geisel bedroht, die dem ErpreB
ten besonders nahesteht.115 
Seit jenen Kundgebungen zum Lenin-Jubiliium hatte Peking 
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offen den Moskauer Gehossen das Monopol der Auslegung der 
reinen Lehre streitig gemacht. Das war schon an sich eine Ge
fahr, denn im kommunistischen Bereich sind,~ seit Lenins Aufstieg 
zur Ma~t, ·Auseinandersetzungen um fragen der ldeologie zu
gleich Auseinandersetzungen um die Fiihrung und also um die 
Macht g~wesen. Diesen Rivalen aber muBte man in Moskau ern
ster nehmen als jeden anderen, hatte er <loch mit seinem GroBen 
Sprung den Anspruch angemeldet, dem ganzen Lager einen kiir
zeren W eg zum Endsieg weisen zu konnen. In einer chiliastischen 
Weltbewegung aber muB die ideologische Fiihrung demjenigen 
zufallen, der glaubhaft machen kann, dafi er den Schlussel zu 
ihrem Paradies besitzt; er allein verleiht heute innerhalb des 
roten Blocks seinem Besitzer eine Legitimitat, die mit derjenigen 
der rechtmaBigen Erbfolge in Fiirstenhausern vergleichbar ist. 
Moskaus bis vor kurzem unangefochtener Fiihrerstellung drohte 
damit hochste Gefahr; es muBte befiirchten, daB sich noch andere 
Blockgenossen von ihm ab- und dem jiingeren, radikaleren Riva
len zuwenden, daB seine Anhanger in den kommunistischen Par
teien- innerhalb wie auBerhalb des Lagers-von "Maoisten" ver
drangt wiirden. Darum muBte Chruschtschow, gern oder ungern, 
den Handschuh aufnehmen und von der noch sehr diskreten Kri
tik an den Volkskommunen zu einer immer offeneren iibergehen; 
seine Sprache mufite so unmiBverstandlich sein, daB jeder-wufite: 
Ein Flirt mit Mao und dessen ldeen wird vom Kreml als schwe
rer Affront betrachtet werden.116 Daher die Wut, mit der Chru
schtschow auf die Albaner einschlug, daher auch die kalte Ent
schlossenheit, mit der er die Chinesen jahrelang hungern lieB, 
ohne ihnen eine Tonne Getreide zu liefern. 



AUSBLICKE UND FOLGERUNGEN 

Wir haben in unserer Darstellung die Schwelle erreicht, hinter 
der die unbekannten Weiten der Zukunft Iiegen. Die Entwick
Iungslinieri·, die bei der Analyse von Vergangenheit und Gegen
wart deutlich wurden, brechen an dieser Schwelle nicht ab; doch 
konnen wir sie fiir die Zukunft nur als Moglichkeifen, allenfalls 
als Tendenzen erkennen. Wie von einer Etappe zur anderen die 
durch ·ein vielfiiltig verschlungenes Kriiftespiel bestimmte Kui";e 
der Beziehungen zwischen Peking und Moskau verlaufen wird, 
welche noch verborgenen Faktoren zutage treten und diese Linie 
andern konnen, laBt sich heute kaum mit Sicherheit kalkulieren; 
die ganze Welt ist eine Schicksalsgemeinschaft geworden, in der 
alles auf alles zuriickwirkt. 
Der Leser wird nicht erwarten, daB eine um Besonnenheit und 
Niichternheit bemiihte Analyse am Ende doch noch in Kombina
tionen und Spekulationen einmiindet, die der weitverbreiteten 
Euphorie des Wohlstandsdenkens neue Nahrung geben oder um
gekehrt die diisteren Prognosen eines modischen Pessimismus be
stiitigen. So mochte etwa in der Stunde, da diese Zeilen geschrie
ben wurden, ein. ungeduldiges Wunschdenken den Ansturm der 
Hungernden gegen die Grenzen der britischen Kronkolonie Hong
kong als Vorboten der Auflosung des rotc:wnesischen Imperiums 
begriiBen. Wir diirfen die Moglichkeit einer solchen Entwicklung 
nicht ausschlieBen; aber .wer die Geschichte der letzten Jahr
zehnte miterlebte, kann nicht vergessen, daB der Sowjetstaat ahn
liche Krisen iiberwunden hat, ohne daB das - durch einen iiber
waltigenden Terrorapparat gesicherte - Regime zerfallen, das 
unbegrenzt leidensfiihige Volk zum Aufstand der Verzweiflung 
gedtiingt worden ware. Die Chinesen stehen in der passiven Tu
gend des Ertragens, des Sich-Neigens im Sturm hinter keinem 
Volk der Ertle zuriick, und es gibt auch keinen Hinweis darauf, 
daB Mao weichmiitiger ware als einst Stalin und sich durch Mil
lionen Hungertoter beirren lieBe. 
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GewiB, der GroBe Sprung des Jahres 1958 hat, statt unmittelbar 
in den Kommunismus, in eine noch nicht abzusehende Krise ge
fiihrt und Peking gezwungen, das iiberstiirzte Tempo zu maBJg·en. 
Aber wie<J.er ~uB uns das sowjetische Beispiel warnen, in der ta~
tischen Anpassung eines kommunistischen Regimes an die jewei
ligen Realitaten einen Wechsel der Strategie oder gar ein -Auf
geben des Zieles zu sehen, wie es einst westliche Beobachter taten, 
als Lenin nach dem Biirgerkrieg seine Neue Okonomische Politik 
verkiindete; ihr ist nach wenigen Jahren die totale Kollektivie
rung gefolgt. Es wird sich auch erst zeigen miissen, ob in Peking 
infolge der ungiinstigen Erfahrungen die Einsicht gesiegt hat, die 
Stalins Wirtschaftspolitik seit Beginn der dreiBiger Jahre be
herrschte und von seinem Erben Chruschtschow gegen alle Kritik 
aus Peking aufrechterhalten wird: daB der Aufbau auch einer 
Staatswirtschaft ohne den personlichen Anreiz durch Leistungs
lohn, ohne ein gewisses MindestmaB an Privatleben fiir den 
W erktatigen nicht zu schaffen und daB die Perspektive des Amei
senstaates schon gar nicht geeignet ist, die Massen zu freudiger 
Mitarbeit zu begeistern; wenn heute die Chinesen mit Ameisen 
verglichen werden, so spiegelt sich darin ihre Vergewaltigung 
durch den Kommunismus, nicht ihr eigentliches W esen. 
Die Sowjetunion hat sich dank dieser Erkenntnis auf den Weg 
einer Entwicklung begeben, die kaum noch umkehrbar i~t und 
auch fiir die Zukunft eine gewisse Kontinuitat erwarten Hillt. 
Die Zeichen stehen dort auf Evolution statt Revolution. Die neue, 
so stark gegliederte und differenzierte Oberschicht zumal hat kein 
lnteresse daran, ihre Privilegien aufs Spiel zu setzen, und selbst 
der dynamische Chruschtschow empfiehlt sich den Massen mit Be
dacht durch die Aussicht auf mehr Waren, mehr Wohnungen, 
mehr Freizeit und Urlaub, ja geradezu mit der westlichen Pa
role: Wohlstand fiir alle! Damit ist in der UdSSR zugleich eine 
tiefgehende Anderung des politischen Stils unumganglich gewor
den; ein hochindustrialisierter und damit hochkomplizierter Staat 
laBt sich nicht mehr mit primitiven Terrormethoden regieren. 
Aber China? Niemand wird glauben, daB der militante Geist 
des Guerilla-Kommunismus gestorben ist; auch der patriotische 
Schwung, der Mao als dem Befreier von Fremdherrschaft und 
Biirgerkrieg, dem Fiihrer zu neuer Macht und GroBe die Gefolg-
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schaft weiter Volksschichten zubrachte, ist noch nicht abgeebbt, 
so enttiiuscht die Masse der Chinesen iiber die Auswirkungen des 
Kommunismus auch sein, so sehr sie ihn heute in vielen seiner Er
scheinungen auch hassen mag. U nd der aus wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten stammende Zwang, der maBgebend an dem EntschluB 
zum GroBen.Sprung beteiligt war, ist in den letzten Jahren nur 
noch weiter gewachsen. Zwar kann man sich iiber die heutige 
wirtschaftliche Lage des Landes kein zuverliissiges Bild machen, 
denn in den letzten Jahren hat Peking kaum noch Produktions
zahlen veroffentlicht. Aber wenn man die Hungersnote in weiten 
Gebieten, die.Drosselung des Maschinenimportes, dk zwangsweise 
Riicksiedlung der in die Stiidte gestromten Bauern als Symptome 
nimmt und andererseits die lawinenartige Zunahme der Bevolke-,, 
rung um: .. jahrlich zehn Millionen in Rechnung stellt, wird klar, 
daB heute die Pro-Kopf-Produktion Chinas weit hinter den Min
destbediirfnissen zuriickgeblieben ist. 
Das Tempo-Problem ist also fiir die chinesische Fiihrung nur 
noch akuter, die Versuchung, erneut die Flucht nach vom zu er
greifen und durch den beschwerlichen EngpaB der Friihindustria
lisierung gewaltsam hindurchzustoBen, noch starker geworden. 
Und auch die Befiirworter einer maBvolleren Politik in Peking 
werden, denn sie sind Kommunisten, Bedenken tragen, den ein
zigen aussichtsreichen Weg aus der schlimmsten Not zu empfeh
len: die Befreiung des Bauern. Welche Richtung unter den Kom
munisten in Peking auch siegen mag, der Zeifpunkt ist noch in 
Weiter Ferne, da China den Entwicklungsstand erreichen wird, auf 
dem sich die Sowjetunion bei Stalins Tod befand, der Zeitpunkt 
also, da auch in China die Kriifte wirksam t,werden, welche den 
Sowjetstaat aus der Epoche des totalitiiren Absolutismus in die 
eines .aufgekliirten Absolutismus", in die Ara Chruschtschow, 
hiniiberwachsen lieBen . . Wir miissen daher annehmen, daB die 
weitere Entwicklung der chinesischen Revolution, ob sie nun in 
raschem oder langsamem Tempo erfolgt, Belastungen des Ver
hiiltnisses zwischen Peking und Moskau zur Folge haben wird. 
Auch iiber das Tempo der Entwicklung zur W eltrevolution sind 
die beiden roten Metropolen verschiedener Meinung. Es ist denk
bar, daB sie sich auf einer fiir beide annehmbaren Linie einigen; 
undenkbar aber ist, daB die Chinesen ihre in den letzten Jahren 
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immer. deutlicher gewoi:-denen Bemiihungen um die Schaffung 
einer Hausmacht in der kommunistischen Weltbewegung, um 
ei-ne Majo~tat auf kiinftigen kommunistisdien Weltkongressen 
aufgebsn, Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, daB Ver
kiinder desselben Glaubens wegen der Abgrenzung ihrer Mis
sionsgebiete miteinander in Streit geraten. Da eine Revolutionie
rung des industrialisierten Westens, fiir die sich Peking weniger 
direkt interessiert als Moskau, ohnehiri nicht aktuell ist, treff en 
sich die Missionsst6Be der beiden roten Rivalen in den Entwick
lungslandern. Die Chinesen machen sich dabei den taktischen Vor
teil zunutze, daB sie sich den Volkern Asiens und Afrikas, viel
leicht sogar den nichtweiBen Schichten in den lateinamerikani
schen Landero, leichter als Briider und Schicksalsgenossen vorstel
len konnen als die Abgesandten des Sowjetstaates, die weder den 
Geruch ihres europaischen Ursprungs noch, trotz allem propagan
distischen Bemiihen, das Odium einer imperialistischen Vergan
genheit (und Gegenwart!) ganz abzustreifen vermogen. 
Vor dem eigenen Volk hat sich Mao damit eine weitere, nicht zu 
unterschiitzende Legitimation zu sichern gewuBt: die Erneuerung 
des jahrtausendealten BewuBtseins, .Reich der Mitte", Ordnungs
macht der Welt zu sein. Man mag sich der Anekdote von dem 
Schuster erinnern, der seinem unter dem Motto .Bestes Schuh
geschaft in der ganzen Welt" werbenden starkeren Nachbarn den 
Rang ablief, indem er den eigenen Laden mit der bescheideneren 
Aufschrift empfahl: .Bestes Schuhgeschaft in dieser StraBe". Auch 
Peking versucht heute in seiner .StraBe" einen Vorsprung vor 
dem in der .ganzen Welt" wirkenden Moskau zu gewinnen, in
dem es mit betonter Hinwendung die Volker nichteuropiiischen 
Ursprungs anspricht. 
Welche Auswirkungen diese weltweite Rivalitiit noch haben wird, 
ist mit am schwierigsten abzusehen; eines aber demonstriert sie 
noch deutlicher als mancher andere Storungsfaktor, den wir ken
nen: Das Verhaltnis der zwei GroBen im• roten Lager ist dem 
Stadium entwachsen, in dem der Meister den Schuler zu lenken, 
der Starke den Schwachen durch den Druck seiner wirtschaftlichen, 
politischen, militarischen Oberlegenheit in dauernder Abhangig
keit zu halten ven:nag; es ist in seine dialektische Phase eingetre
ten - wie das Verhiiltnis der beiden politischen und geistigen 
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Zentren Rom und Byzanz in Spiitantike und Mittelalter oder das 
Englands zu seiner einstigen Kolonie Nordamerika. Peking und 
Moskau werden aber weiter bemiiht sein, nach auBen eine ge
meinsame Linie zu finden, um nicht durch einen Bruch das von 
beiden erstrebte Ziel zu gefiihrden. 
In unserer Familie erziihlt man sich· seit langem die Geschichte 
eines kleinen Jungen; nach eindringlichen Ermahiiungen versprad1 
er, den iilteren Vetter, mit dem er sich hiiufig stritt, liebzuhaben, 
jedoch mit dem Zusatz: "Ich liebe ihn nur, weil ich ihn lieben 
muB. " Ich wiifite keine treffendere Formulierung fiir das heutige 
und wohl auch das kiinftige Verhiiltnis Maos zu Chruschtschow _ 
und umgekehrt. Undialektisch und problemlos werden die Bezie
hungen zwischen den roten Nachbarn nie wieder sein; die meisten , 
der in di°esem Buch dargelegten Spannungsursachen werden wei
terwii-ken (sogar - und was die Grenzfragen betrifft: erst recht _ 
wenn Maos Regime vom Chaos verschlungen werden sollte). Mos
kau hat ebenso wie der Westen mit dieser neuen Lage zu rech
nen; sie wird um so mehr ein Hauptthema der Weltpolitik blei
hen, als die Vielzahl und Wandelbarkeit der Faktoren, die das 
Verhiiltnis der Partner bestimmen, das Einpendeln auf eine feste 
Linie unwahrscheinlich machen. 

* 
Wie also kann sich und soll sich der Westen in dieser Lage ver
halten? Soll man Chruschtschow - oder besser Mao? - einen Preis 
anbieten, der hoch genug ware, um ihn zur Treiinung von seinem 
Partner zu bewegen? Schon die Festlegung eines solchen Preises 
wiirde ernste Spannungen unter den westlichen Volkern erzeu
gen, und seine Bezahlung den Empfiinger aMfierordentlich stiir
ken, wiihrend umgekehrt eine sichere Gewiihr dafiir, daB der 
Bruch wirklich und endgiiltig vollzogen wird, schwer vorstellbar 
ist. Die ausgesetzte Belohnung allein wiirde sicher keinen der bei
den Alliierten zum Bruch veranlassen; allenfalls konnte sie als 
zusiitzliches Motiv bei einem ohnehin beschlossenen Bruch wir
ken. Bis zu einem solchen Entschlu.B aber ist es noch weit· er 
wiirde voraussetzen, da.B einer von ihnen das gemeinsame Ziel 
des Weltkommunismus insgeheim schon abgeschrieben hiitte und 
eher bereit wiire, die Welt mit den "Monopolkapitalisten" des 
Westens als mit dem kommunistischen Rivalen zu teilen. 
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Von den bisher sichtbar gewordenen Konflikten innerhalb der 
roten Allianz ist kein einziger durch das Verhalten dritter Machte 
hervorgerufen worden; sie erwuchsen alle aus inneren Wider
sp~iichen und Interessengegensiitzen im eigenen Lager. An sol
chen Kcihflikten wird es mit Sicherheit auch in Zukunft nicht feh
len. Einmal entstanden, konnen sie von auEen verstiirkt o.der ge
mindert werden - durch eine besonnene Politik des W estens, 
durch gezielte Handlungen und auch Unterlassungen - vor allem 
im Bereich der Entwicklungsliinder, wo sich die Interessen des 
Westens, Moskaus und Pekings iiberschneiden. Je mehr sich China 
dem Besitz eigener einsatzbereiter Atomwaffen niihert, desto hau
figer konnten sich Anzeichen einer Interessengemeinschaft zwi
schen der Sowjetunion und dem Westen, insbesondere Amerika, 
einstellen. 
Nachhaltiger aber als durch eine noch so aktive Politik vermag 
der Westen auf die Beziehungen der beiden roteriNachbarn durch 
die stetige Entfaltung seiner eigenen Starke einzuwirken. Zeigte 
er sich schwach, unentschlossen und uneinig, so wiirde er dadurch 
bestatigen, daE er von Mao zu Recht als "Papiertiger" einge
schatzt ist. Damit aber ware eine der ernstesten Meinungsver
schiedenheiten zwischen Peking und Moskau ausgeraumt und der 
Tag abzusehen, an dem sich beide gemeinsam zur Unterwerfung 
dieses "faulen Westens" und zur Aufteilung des Erbes zusam
menfiinden. An uns ist es, die Moskauer Machthaber auf der 
Bahn einer realistischen Einschiitzung w:estlicher Starke und da
mit einer echten Koexistenz zu halten und sie zu zwingen, ihre 
Verzerrung dieses Begriffs aufzugeben, wonach "Koexistenz" nur 
eine neue, besonders gefahrliche Form des kalten Krieges ist. 

* 
Ich habe gliickliche Jahre in RuEland und in China verlebt und 
mich unter Russen wie unter Chinesen wohlgefiihlt. Aber als 
Europiier wuEte ich mich dem alten RuEland niiher als dem alten 
China, und an dieser natiirlichen Verbundenheit konnte auch die 
Errichtung des gleichen Regimes iiber beide Volker nichts iindern. 
DaG sich die iiberwiiltigende Mehrheit der Sowjetbeviilkerung 
den nichtkommunistischen Europiiern und Amerikanern weit ver
wandter fiihlt als.den kommunistischen Chinesen, dessen bin ich 
sicher; vielleicht werden eines Tages auch die Manner im Kreml 
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einsehen, da£ sie mehr durch ihr Europaertum mit dem Westen 
als durch den Kommunismus mit China verbunden sind. 
Auf liingere Sicht aber ist die Bedeutung der rassischen und vol
kischen Scheidungen in der "einen Welt" von heute im Schwinden 
begriffen. Um so mehr kommt es darauf an, daB wir dem rus
sischen wie __ dem chinesischen Volk Alternativen bieten, ·damit sie 
sich nicht, jeder anderen vorstellbaren Perspektive beraubt, aus
schlie£lich und endgiiltig ihren roten Herrschern ausgeliefert 
glauben. 
Eine Alternative darf freilich nicht nur gepredigt, sie mu£ ge
lebt werden: Daher ist es im Falle Chinas so wichtig, ob Taiwan 
floriert oder stagniert, ob das benachbarte Japari den miichtigen 
Aufschwung der letzten Jahre (einen wirklich "Gro.Ben Sprung"D 
fortseti t odfr in Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger versinkt, 
ob a:uf den Philippinen, in lndien oder in Pakistan die Kurven 
der Zufriedenheit und inneren Ordnung nach oben oder nach 
unten weisen. 
Aber letzten En des hangt all es davon ab, ob es dem Wes ten _ 
auch dem Westen Deutschlands - gelingt, die eigenen Lebensfor
men so weit zu entwickeln, da£ eines Tages seine geistige Frei
heit und Vielfalt, seine soziale Gerechtigkeit, sein gesicherter 
W ohlstand, seine Hilfsbereitschaft fiir alle Menschen dieser Erde 
seine Sittlichkeit und Toleranz eine uniiberwindliche Anziehungs~ 
kraft auf die Volker der Welt ausiiben, auch auf die Volker Chinas 
und der Sowjetunion. Dafiir bleibt noch vie! zu tun. 
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Zcit bekannt gcwordcner Intellektucl
ler bci Chalmers A . Johnson · (wie An
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Ma Yin-ch'u, in: The China Quarter
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1957 (nach The China Quarterly, Nr 8 
(Okt.-Dez. 1961 ), S. 35) 

66 YeTu-ji, in : Kungmin-jipao, 8.Mai 1957 
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1961), s. 7 
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1 W en Hr,i Pao (Sdianghai), 20: Nov. 
1957 ; Tschang Tsdiou Kungjen-jipao, 
6. November 1957; Heilungkiang-jipao, 
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dall cine falsdic Politik aud, im So-

zu S.898-421 

zialismus zum Entstehen gefahrlidicr 
Widerspriidic fiihrcn kiinntc (!. Stalin, 
Okonomische l!robleme des Sozialis
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46 Jenmin-jipao, 18. ]uni 1958 
46 Zur~ Situation im- Ostblock im Zusam

mcnhang mit Uiigarn und Polen s. die 
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Bundcs dcr Kommuniatcn jugosla
wicns], in: Kommunist, 1958, Nr 6 
(April) , S. 89 

•• Prawda, 6. Mai 1958 
- 70 Prawda, 9. Mai 1958 
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20 Vgl. Art. 7-11 der Musterstatuten der 
Volkskommune .Sputnik", in : People's 
Communes in China. Peking 1958. S. 64 
bis 68 

21 Chinese Communes. S . 16-18; Hung
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27 fenmin-jipao, 3. Sept. 1958 (Leitartikel) 
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SI Dwishenije sa sosdanije narodnych 
kommun w Kita;, [Die Beweguog zur 
Schaffung von Volkakommuoeo in 
China] . Peking 1958. 101 S. 

•• Z . B. Fritz Stedc, Besuch cioer Volks
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as ]enmin-jipao, S. Sep!. 1958 (Lcitart.) 
39 Wuhan-Resolution (a. a . 0 .), Teil IV 
fO Wu Tschi-pu, in: Hung-tschi, 16. Sept. 
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fl Art. 20 dcr .Sputnik"-Muatcntatuteo 

(wic Aom. 20) . S. 74 f. 

'1 Rolf Gillhausen und Joachim · Heldt, 
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[Die K.PdSU in ihren Rcaolutiooen und 
Entscheidungen). Bd. II. Moskau 1953. 
S. 595; s. auch Robert G. WeHon , The 
Soviet Communes, in : Soviet Studies, 
XIII , Nr 4 (April 1962), S. 341-361 
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EINFOHRUNG.IN DAS SCHRIFrTUM 

Eine anniihernd vollstiindige Bibliographic iiber das Thema dieses 
Buches wiirde allein einen Band von zweihundert oder mehr Seiten 
fiillen. Die Kartei des Autors mit den zu Rate gezogenen Biichern und 
sonstigen selbstiindigen Veroffentlichungen enthiilt iiber 1200 'fitel; 
dazu kommen Tausende einschliigiger Aufsiitze in Zeitungen und Zeit
schriften. So kann im folgenden nur eine Auswahl gegeben, bei manchen 
Autoren nur das hier wichtigste Werk erwiihnt werden. Viele der auf
gefiihrten Bii<hcr bieten umfangrei<he eigcne Bibliographien; die ame? 
rikanis<hc Bibliography of Asian Studies verzei<hnet jedes Jahr mehrerc 
tausend Titel (vorwiegend, do<h ni<ht auss<hlicilli<h sol<he in englis<her 
Sprache); die sowjetische China-Bibliographie von P. Je. Skatsdzkow 
umfaBt fast 20 000 russische Titel. Das Schwergewicht der folgenden 
Auswahl liegt naturgemiiB bei der in Deutschland weniger bekannten 
China-Literatur. 
Unter den kommunistischen Periodic a di en ten die Moskauer Prawda 
und ihr Pekinger Gegenstiidc, die Jenmin-jipao (= Volkszeitung) als 
wichtigste Quell en, ferner die Moskauer Parteizeitschrift Kommunist und 
deren Gegenstiidc, die seit Juni 1958 erscheinende Hung-tsdzi (= Rote 
Fahne), sowie die Dienste der bciden amtli<hen Na<hri<htenagenturen 
TASS (Moskau) und NCNA (=NewChina NewsAgency, Peking). Bei 
den <hinesis<hen Publikationen stiitzt si<h der Verfasser vor all em auf die 
unschiitzbaren Obersetzungsdienste des US-Generalkonsulats und des 
Union Research Institute (beide Hongkong) sowie des Joint Publications 
Research Service (Washington, DC). Zitate und Belege, die der Verfas
ser diesen Obersetzungsdiensten entnahm, wurde!l( in der Mehrzahl der 
Fiille, d. h. wenn das Original erreichbar war, von seinen Mitarbeitern 
iiberpriift. In Peking erscheint seit 1958 wodlentlich in englischer Spra
che die den amtlidlen Stao,dpunkt wiedergebende Peking Review (zuvor 
- ab 1950, vierzehntiigig - People's China), ferner cine Anzahl weiterer 
fremdspradiiger, fiir das Ausland geschriebener Zeitschriften. 
Von westli<hen Periodica seien genannt : die aus intimer Sachkenntnis 
s<hiipfende und vorziigli<h intcrprcticrendc China News Analysis 
(Hongkong, wiidientlich, seit 195.3), fcrner Current Scene (Hongkong, 
14tiigig, erst verviclfiiltigt, scit Mai 1961 gedrudct). Die beste westliche 
Zeitschrift iiber das heutige China ist The China Quarterly (London, 
vierteljiihrlidl, seit Anfang 1960). Auch Problems of Communism 
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{Washington, DC, alle zwei Mona;~, seit 1952) enthiilt hiiufig Beitriige 
iiber China. In der Bundesrepublik bringen die Zeitschriften Ost-Pro
bleme·(Bonn, 1949-1956 wiichentlich, seitdem l 4tagig}-und Osteuropa (NF, 
Stuttgart, seit J951, zunachst sechsmal im Jahr, ab 1957 monatlich), 
letztere samt ihren Tochter:Zeitschriften, u. a. Beitrage iiber China; Ost
europa veriiffentlicht seit 1959 regelmiiBig Obersiditen iiber die diine
sisdi-sowjeti_sdien Beziehtingen. Seit 1962 ersdieint China-Analysen 
{Frankfurt a. M., monatlidi). 
Von den kommunistischen • KI ass i k er n" werden zitiert: Lenin nach 
der ersten vollstiindigen deutsdispradiigen Ostberliner Ausgabe, da je
doch noch nidit siimtlidie rund 40 Biinde vorliegen, zum Tei! audi nach 
der ihr zugrunde liegenden vierten, der letzten kompletten russisdien Aus
gabe; Stalin nadi der deutsdien Ausgabe; soweit diese nidit ·vollstiindig ist, 
nach amtlichen sowjetischen oder sowjctzonalcn Veriilfentlichungcn. -
Von Mao Tse-tung liegt auf deutsch bisher nur der Inhalt der ersten 
drei Biinde der diinesisdien Auswahlausgabe vor, verwirrenderweise in 
vier Biinden. Der erst 1960 ersdiienene 4. diinesische Band kann aber 
sdion auf englisch beniitzt werden; er fiihrt bis 1949. Aus den spiiteren 
Jahren sind viele Aufsiitze und Reden Maos in Brosdiiirenform erschie
nen. Biographisdies iiber Mao enthalten die Bucher von Snow, Payne, 
Paloczi-Horvarth, $medley. (Die vollstiindigen Titel dieser und der 
nadifolgend genannten Werke sind in alphabetischer Reihenfolge in der 
Auswahlbibliographie, S. 589 ff., aufgefiihrt.) 
Die Fa ch liter at u r iiber russisch-(bzw. sowjetisch-)diinesische Bezie
hungen ist in raschem Wachsen begrilfcn. Fiir die Zeit vor dem Auf
treten des Kommunismus siehe Yakhontoff (1240--1930), Dallin (19.Jh. 
bis 1930); ferner drei niditkommunistisdie Chinesen: Cheng Tien-fong 
(Mittelalterbis 1956), WuAitdien {1618-1950), Weih Ken Shen (17. Jh. 
bis 1924) sowie in russisdierSpradie die kommunistischenAutoren P. Je. 
Skatschkow {1689-1916), Sladkowskij (Mittelalter bis 1956; vorwiegend 
Wirtsdiaftsbeziehungen), Pyn Min (Mittelalter bis 1955; aus dem Chi
nesischen iibersetzt). Die undurchsidttigen zwanziger und dreiBiger Jahre 
behandeln in Amerika Whiting {1917-1924), Schwartz {1918-1933), North 

. (1919-1951), Eudin und North (1920--1927), Brandt {1924-1927), Dallin 
(Soviet Russia and the Far East, 1930--1948), ferner die niditkommuni
stisdien Chinesen Wei {1917-1954) und Hsiao Tso-liang {1930--1934) so
wie die Sowjetautoren Kapiza (1917-1958), Perewertajlo (1923-1927) 
und das rotchinesisc:he Werk von Din, In zt. a. (1917-1923). 
Analyscn und Darstellungen dcr Jahrc seit dem Ende des Zwcitcn 
Weltkrieges, insbesondere seit dcr Griindung der Chinesisc:hen Volks
republik linden sidi in -den in England oder Amerika ersdiienenen Wer
ken von Beloff {1944--1951), Boorman u. a. (vorwiegend die erste Hiilfte 
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der fiinfziger Jahre), Zagoria (1956-1961), Hudson_ u. a. (1957-1960) 
und des in Hongkong lebenden Chin Szu-k'ai (i949-1957). Eine um
fangreiche Dokumentensammlung iiber die sowjetisch-chinesischen Be
ziehungen (1917-1957) erschien in Moskau unter der Redaktion von 
Kurdjukow _u. a. Eine der hesten Arbeiten iiber die inneren Probleme 
des Ostblocks schrieb Brzezinski; Konst.antinow, Sanakoyev behandelten 
dasselbe Thema aus sowjetischer Sicht. 
Unter den Autoren von Biichern iiber das Thema Peking und Moskau 
dominieren also die Angelsachsen. In der Bundesrepublik befassen sich 
mit diesem Thema mehrere Publizisten und jiingere Gelehrte, unter 
ihnen Heinrich Bechtoldt (Stuttgarter Zeitung), Hans-Georg Glaser 
(W estdeutsch-e Allgemeine Zeitung), Joachim Glaubitz (Osteuropa), 
Harry Hamm (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Gottfried-Karl _Kin
dermann (Europa-Archiv), Wolfgang Leonhard (Die Zeit), Carl-Gusta] 
Strohm "(Christ und Welt). 
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412 f., 423, 425, 435, 549, (s. auch 
Entstalinisierung) 

Starlinger, W. 346 
Steck, F. 580 
Steininger, A. 562 
Stepanjan, Z. A. 470, 478 
Stolypin, P.A. 170 f. 
Studenten 94, 143, 160, 168, 186, 

200,221,229,238, 241-246, 248, 
253, 269-272,290, 355,386,391, 
400, 402, 415, 436 

Suche Bator 332 
Sukarno 490, 493, 506 
Sun Yat-sen 114£., 143£., 157,162, 

166, 181, 196, 266, 303, 306,312 
Sung-Dynastic {970-1279) 100,102 
Sung Tsching-ling (Witwe Sun 

Yat-sens) 288, 382 
Suslow, M.A. 339, 471, 523 

Taiping-Aufstand 70, 93, 101,135, 
137, 145, 156, 165 

Taiwan 260, 406, 459, 478 f., 483-
489, 559 Snecvlict (alias Maring) 303 

Snow, E. 307, 333 
Solowj6w, W . 169 

Tang-Dynastic (618-906) 62, 95 
Tataren 14 f., 74, 402 

604 



Tedmik 48-50, 55, 138 f., 156, 441, 
480, 532 

Teng Hsiao-ping 523 
Terror 20,171,180, 185,188, 213, 

219 f. , 234, 248, 256, 263, 553 f. 
Tibet 343-345, 478, 497 f., 502, 

505 
Ting Ling 259, 262 
Tito, J. B. (Titoismus) 310, 417, 

421--427, 429, 434--436, 460,462, 
491, 515, 518, 532, 543 

Togliatti, P. 434 
Tolst6j, Leo.16, 74, 79 f., 123, 231, 

291 
Tradition (Oberlieferung) 18, 20, 

67, 80--83, 85, 91, 96 f., 100, 105, 
ll8, 1'31, 139 f., 142, 157f., 164, 
167, 172 f. , 183, 266, 271, 276 f., 
281, 284, 289--291, 293 f., 411 

Trotzkij, L. 19, 191, 300, 305 
Truman, H. S. 309 
Tsao Hsiie-tsdiin 160 
Tsao Ming 265 
Tsdien Sdiao-yii s. Wang Ming 
Tsdiernysdiewskij, N. G. 74, 151, 

169 
Tsdierwonenko, S. W. 364, 472 
Tschoibalsan 332, 335 
Tse-hsi 141 
Tseng Kuo-fan 137, 138, 139, 141, 

156, 165 
Tschang Ai-ling ( =· Eileen Chang) 

259 
Tsdiang Po-tsdiiin 207, 239, 247 
Tsdiao Sdiu-li 265 
Tsdiang Tso-Jin 315 
Tsdiang Wen-lien 364 f. 
Tsdien-Po-ta 430, 523 
Tschen Tu-hsiu 39, 144, 271, 492 
Tschen Yi 272, 280, 381 , 506 
Tschen Yiin 273 
Tschiang Kai-schek 20, 31, 90, 92, 

115, 141 f., 144-146, 157, 162, 
167, 181, 189, 200--202, 206, 228, 
258, 260, 262, 274, 279, 299, 
303-313, 315-318, 323,333,339, 

605 

341, 345, 363, 405, 409, 418, 441 , 
447, 479,483; 488, 492, 494 

Tschiang Tsching-kuo 90 
Tschiang Wei-kuo 90 
Tschin Tschung-schu 264 
Tschou En-lai 181, 225,.237, 247 f., 
. 261, 211,274,306, 30·8, 325, 335, 

348-350, 352, 361-363, 367,369, 
377,379,384,401, 405,407, 415, 
420 f., 433, 438, 469, 479, 487-
490, 496,521,523,527 

Tsdiou Yang 262-264 
Tsdiu Ko-tsdien 322 
Tschu Te 189, 367, 369, 409 
Tschii Tschiu-pai 144, 271 
Turkestan s. Sinkiang, Zentral-

asien, Kasachstan 

Obergang zum Kommunismus 
(Weg zum Kommunismus) 94, 
364, 406, 431, 439, 442 f., 445, 
452,460,462,464, 466--470,474, 
475--477, 521 , 524 

Obergang zum Sozialismus (Auf
bau des Soz., Weg zurn Soz.) 
331, 334, 370, 425 f., 430 f., 435, 
447, 463, 469, 472, 509 f., 519, 
535, 550 (s. auch Besonderheiten, 
nationale) 

Uiguren 341, .343, 355, 358 
Ulanfu 333, 335, 339 
Ungaro 238 f., 244, 362, 367, 371, 

408, 412, 416--420, 422 f., 428, 
431, 497//f 

Ungern-Sternberg, R. v. 329 
Universitiiten s. Hochsdiulen 
Urumtsdii (FluB) 547 
USA I 7, 24, 153 f., 224, 226, 243, 

271, 308-312, 317,376,381,387, 
436, 478 f., 482 f., 487f., 499, 
511-514, 517,520, 534, 543,558 

Vietnam 507, 509,517, 520 
Volkskommunen 39, 194, 249, 267, 

292, 343, 348 f., 364, 369 f., 378, 
400, 406, 439 f., 446, 448 f., 451-



457, 459-466, 468 f., 47i-474, 
4 76 f., 486, 524, 546, 549, 552 

Vukmanovic-Tcmpo 424 
- -

Wagenlehner, G. 582 
Wang An-'~chi 93 
Wang Ming (alias Tschen Schao-

yii) 271, 307 . 
Wang Schi-tschie 310 
Wang Tschia-hsiang 364 f. 
Warschauer Pakt 418, 420, 488, 

516-518 
Weber, Max 46, 112 
Wei, F. C. M. 68f. 
Westler (Sapadniki) 149 f. 
Wickert, E. 564 
• Widerspriiche" (Lehre von den 

Widerspriichen) 238, 248, 411 f., 
416, 424, 442 

Wilhelm, Hellmut 45 
Wilhelm, Richard 41 
Wirtschaft 379,431,443 f., 448,450, 

465, 4 7 4, 480, 529, 550, 554 f. 

Wirtschaftshilfe 337, 362, 371 f., 
376f., 419, 428, 445, 447, 470, 
491, 493 f., 508 (s. auch Kredite, 
technische Hilfe) · 

Wissenschaft 16 f., 48-52, 55;·219 f ., 
237,243,249,264,532 

Wladiwostok 314, 324, 366 
Woitfnskij, G. 302 
Woroschilow, K. Je. 269, 274, 367, 

369, 389 
Wosnessenskij, N. A. 274 
Wu (Han-Kaiser) 93 
Wu Yun-to 288 

Yandschima (Witwe Suche Ba tors) 
332 

Yii Ta-fu 260 
Yiian Schi-kai 166 f. 

Zedenbal, Ju. 332, 335 f., 339 
Zensorat 115 
Zentralasien 15, 49, 351, 354 bis 

356 




	VORWORT
	ERSTER TEIL . VOLKER
	VORBEMERKUNG
	DER MENSCH
	2. KapiteI DAS ERBE
	3. Kapitel DIE GESELLSCHAFT
	4. KapiteI DER EINBRUCH DES WESTENS
	ZWEITER TEIL · REVOLUTIONXRE
	VORBEMERKUNG
	5. KapiteI PROLETARIER ODER BAUERN?
	6. Kapitel MIT ODER OHNE BOURGEOISIE?
	7. Kapitel DIE SCHWIERIGEN INTELLEKTUELLEN
	8. Kapitel DIE PARTEL UND IHR STIL
	DRITTER TEIL · NACHBARN
	VORBEMERKUNG
	9. Kapitel STALIN - TECHIANG - MAO
	1 0. KapiteI BEIDERSEITS DER LANGSTEN GRENZE 
	11. Kapitel VON STAAT ZU STAAT
	12. KapiteI VON VOLK ZU VOLK
	VIERTER TEIL · PARTNER UND RIVALEN
	VORBEMERKUNG
	13. KapiteI NACH STALINS ZWEITEM TOD
	14. Kapitel KURZWEG ZUM KOMMUNISMUS?
	15. KapiteI UM DIE WELTPOLITIK DES OSTBLOCKS
	16. Kapitel SCHEIBENSCHIESSEN - AUF LEBENDE ZIELE
	AUSBLICKE UND FOLGERUNGEN
	NACHWEISUNGEN
	EINFOHRUNGIN DAS SCHRIFTUM

