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Ideologic und Diplomatic: 

Grundziige der chinesischen AuBenpolitik der revolutionaren Ara 

am Beispiel Albanien

Peter Kupfer

Albanien, flachenmaBig nicht einmal so groB wie Nordrhein-Westfalen und mit 

weniger Einwohnern als Gesamt-Berlin, sorgt seit wenigen Jahren erstmals fiir 

Schlagzeilen in der internationalen Presse. Uber Jahrzehnte blieb der Kleinstaat 

aufgrund seiner selbst gewahlten Isolationspolitik von den zeitgeschichtlichen 

Entwicklungen nahezu unberiihrt und wurde von der Welt off entlichkeit weitge- 

hend ignoriert. Seit den Wahlen am 22. Marz 1992 steht endgiiltig fest, daB die 

letzte kommunistische Regierung Europas aufgeben muBte und Albanien nun- 

mehr nach dem Beispiel der Staaten des ehemaligen Ostblocks eine parlamen- 

tarische Demokratie etabliert und sich auch sonst in jeder Hinsicht in die euro- 

paische Gesamtentwicklung eingliedert.

Der Umbruch in der vormaligen Volksrepublik verlief schneller und drama- 

tischer als in den iibrigen kommunistisch regierten Staaten, so rasch, daB der 

friihere Staats- und Parteichef Ramiz Alia trotz seiner bekundeten Bereitschaft 

zu Reformen keine Chancen mehr hatte, als "Gorbatschow" seines Landes zu 

wirken. In der zweiten Halfte der achtziger Jahre deutete zunachst noch vieles 

darauf hin, daB die albanischen Kommunisten - gerade auch angesichts der 

Fehlentwicklungen und des Zusammenbruchs des Sozialismus in Osteuropa - 

nun erst recht an den marxistisch-leninistischen Prinzipien festhalten wiirden. 

Noch im Oktober 1989 bekraftigte Aha: "Keinerlei Zugestandnisse durfen der 

burgerlichen Ideologic gemacht werden, auf welchem Gebiet auch immer."1 

Zwar waren schon seit dem Beginn der achtziger Jahren vorsichtige Reforman- 

satze und Offnungsversuche auf auBenpolitischem und wirtschaftlichem Gebiet 

erkennbar, die vor allem nach dem Tod von Enver Hoxha 1985 wirksam wurden 

und fiir die maBgeblich sein pragmatischer Nachfolger Alia verantwortlich war - 

dies zeitigte sich u.a. in der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit der 

Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1987. In ideologischen Fragen aller- 

dings waren bis zum Ausbruch der Protest- und Fluchtbewegung Mitte 1990 

keinerlei Kompromisse erkennbar. Offensichtlich war die albanische Fiihrung 

noch bis zuletzt iiberzeugt, daB sie, anders als in den ehemaligen Ostblocklan- 

dern, tatsachlich eine iiberzeugte Volksmehrheit vertrat. Und nicht nur in innen- 

pohtisch-ideologischer, sondern auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht gab es 

grundsatzliche Unterschiede zu alien anderen Systemen, die sich jiingst noch als 

"sozialistisch" bezeichneten bzw. dies, wie die VR China, noch heute tun.

Das Schisma der kommunistischen Weltbewegung

AnlaB zu einer der merkwurdigsten Allianzen derjiingeren Weltgeschichte, dem 

rund eineinhalb Jahrzehnte wahrenden Trutzbiindnis zwischen der chinesischen 

und der albanischen Volksrepublik, war der erste, folgenschwere RiB in der 

monolithischen sozialistischen Welt und der Beginn ihrer polyzentrischen Zer- 

gliederung.2 Den historischen Wendepunkt fiir die kommunistische Weltbewe

gung markierte der im November 1960 in Moskau einberufene KongreB von 81
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kommunistischen und Arbeiterparteien, auf dem das ideologische Schisma sank- 

tioniert wurde. Nachdem es zwischen dem Gastgeber Chruschtschow einerseits 

und der chinesischen sowie der albanischen Delegation andererseits zur heftigen 

Auseinandersetzung gekommen war, besiegelten die ungleichen Partner China 

und Albanien offiziell ihre selbst alle Stiirme der Kulturrevolution iiberdauernde 

Freundschaft.

Leiter der chinesischen Delegation auf dem Moskauer KongrcB waren Liu 

Shaoqi, in seiner Funktion als Stellvertretender Vorsitzender des ZK der KP 

Chinas - er hatte auBerdem 1959 Mao Zedong vom Amt des Staatsprasidenten 

abgelbst und Deng Xiaoping, damals Generalsekretar der Partei. Chrusch- 

tschows Plane, die chinesische Politik und die einstige Bruderpartei in MiBkredit 

zu bringen und die kommunistische Welt wieder unter der Fiihrung der KPdSU 

zu vereinen, waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. In gleichem MaBe, 

wie sich die chinesisch-sowjetische Entfremdung seit 1957 unaufhaltsam vertieft 

und im Sommer 1960 mit dem plotzlichen Abzug der sowjetischen Wirtschafts- 

helfer in China ihren vorlaufigen Hbhepunkt erreicht hatte, war Chinas Ansehen 

in der Weltpolitik gestiegen, vor allem unter den neu gebildeten oder noch um 

ihre Unabhangigkeit kampfenden Nationen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.

Ungewohnlich scharfe Angriffe gegen die unter Chruschtschow erfolgte neue 

ideologische Ausrichtung der KPdSU und die sowjetische AuBenpolitik richtete 

der Erste Sekretar des ZK der Partei der Arbeit Albaniens Enver Hoxha in 

seiner Rede auf dem Moskauer KongreB. Schon unter ideologischen Aspekten 

waren Differenzen dieses kompromiBlosen Stalin-Schulers mit der sowjetischen 

Fiihrung unter Chruschtschow nicht verwunderlich, insbesondere seit dem XX. 

Parteitag der KPdSU 1956, auf dem das Entstalinisierungprogramm und die 

neue sowjetische Generallinie der "friedlichen Koexistenz", des "friedlichen 

Wettbewerbs zwischen dem kapitalistischen und sozialistischen System" und der 

Moglichkeit des "friedlichen Ubergangs" zum Sozialismus auf dem "parlamentari- 

schen Weg" verabschiedet worden waren.3 Hinzu kam eine Reihe von auBenpoli- 

tischen und wirtschaftlichen Beweggriinden, die den kleinsten der Balkanstaaten 

veranlaBt hatten, aus dem Ostblock auszuscheren und eigene Wege zu suchen. 

Insofern war der albanisch-sowjetische Konflikt schon seit der Mitte der fiinfzi- 

ger Jahre vorprogrammiert.

Grundziige der albanischen und chinesischen AuBenpolitik

Griinde fur den Moskau gegeniiber provokativen und wegen seiner Prazedenz- 

wirkung keineswegs ungefahrlichen Alleingang der Albaner in Osteuropa sind 

uberdies in den Demiitigungen der Vergangenheit zu finden. Fiinf Jahrhunderte 

lang stand das kleine, aber strategisch nicht unbedeutende Mittelmeerland unter 

osmanischer Herrschaft, um nach seiner vorlaufigen Unabhangigkeitserklarung 

1912 wahrend und nach dem Ersten Weltkrieg zum Spielball der Entente- 

Machte zu werden. Als Konigreich war es ab 1928 dem aggressiven politischen 

und wirtschaftlichen EinfluB des faschistischen Italien und im Zweiten Weltkrieg 

der Besatzung italienischer und deutscher Truppen ausgesetzt.4

1941 griindeten verschiedene Gruppierungen in Tirana die "Kommunistische 

Partei Albaniens", die damals schon von Enver Hoxha gefuhrt und 1948 in "Partei 

der Arbeit Albaniens" (PAA) umbenannt wurde. Nach der Kapitulation der
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Okkupatoren 1944 und der anschlieBenden erfolgreichen Abwehr britisch-ameri- 

kanischer Einmischungsversuche5 sowie jugoslawischer Annektionsbestrebungen 

brachte die PAA die 1946 proklamierte Volksrepublik auf sowjetisch-stalinisti- 

schen Kurs. Bis zu seinem Tod 1985 blieb sie unter der straff ideologischen und 

wirtschaftlich durchaus auch erfolgreichen Fiihrung Enver Hoxhas.6 Zunachst 

war die junge Volksrepublik auf dem besten Weg, ein fester Bestandteil des 

Ostblocks zu werden und ein verlaBlicher Partner der Sowjetunion bei der Ver- 

folgung ihrer Sicherheitsinteressen auf dem Balkan. Nach dem Bruch Stalins mit 

Tito 1948 baute Moskau verstarkt auf den AuBenposten Albanien. Die Sowjets 

begannen mit einer umfassenden Kredit- und Wirtschaftshilfe und erhielten 

dafur den strategisch interessanten Marinestiitzpunkt Vlora.

Nach dem Tod von Stalin 1953 und mit Chruschtschows neuer politischer 

Ausrichtung kiihlten die Beziehungen deutlich ab. Entscheidend fur die wach- 

sende Unzufriedenheit der Albaner uber die sowjetische AuBenpolitik waren vor 

allem die Wiederannaherungsversuche Chruschtschows gegenuber dem als 

"revisionistisch" gebrandmarkten Jugoslawien und in Verbindung damit offen- 

sichtliche Komplotte von Chruschtschow und Tito zum Sturz Enver Hoxhas.7 

Dariiber hinaus lieB die sowjetische Wirtschaftshilfe fur Albanien gegen Ende 

der fiinfziger Jahre merklich nach. Schwerwiegend war dabei der sowjetische 

Boykott der albanischen Industrialisierungsbestrebungen und die ausbleibende 

Lebensmittelhilfe wahrend einer Diirreperiode 1960.

Ausgehend von den bitteren Erfahrungen der Geschichte war die auBeror- 

dentliche Sensibilitat gegenuber Einmischungsversuchen von auBen und die 

militante Abwehr gegen alle derartigen Bestrebungen der unmittelbaren Nach- 

barstaaten und der GroBmachte immer schon ein grundlegender und konstanter 

Faktor der albanischen AuBenpolitik. Mit permanenter Wachsamkeit richtete 

Albanien dabei sein besonderes Augenmerk auf die Politik des Nachbarn Jugo

slawien, von dem es schon einmal einverleibt zu werden drohte. Diese xeno- 

phob-defensive Militanz ging einher mit einem unerschutterlichen Nationa- 

lismus, in dem der Marxismus-Leninismus wie kaum in einem anderen Land 

tiefe Wurzeln geschlagen und das gesamte Leben beeinfluBt hat.8 Die Theorie 

von der "imperialistisch-revisionistischen Einkreisung"9 ist bis 1990 das Leitmotiv 

der albanischen AuBenpolitik geblieben und verbunden mit der kompromiBlosen 

Aufrechterhaltung totaler nationaler Unabhangigkeit.10 Ungeachtet der mit 

seiner Ubernahme der Staats- und Regierungsgeschafte ab 1985 eingeleiteten 

vorsichtigen Westoffnung bemerkte Ramiz Alia noch im Oktober 1989 mit opti- 

mistischem Stolz: "GewiB schwimmen wir nicht im UberfluB. Aber glucklich sind 

wir. Gegenuber niemandem haben wir Schulden. Alles, was wir verbrauchen, 

sichern wir durch unseren eigenen SchweiB, unsere eigene Arbeit."11

Riickblickend laBt sich die AuBenpolitik der Volksrepublik Albanien in den 

Jahrzehnten ihres Bestehens insgesamt als relativ konstant und ideologisch kon- 

sequent, im Sinne des nicht nur verbalen Festhaltens an marxistisch-leninisti- 

schen Prinzipien, charakterisieren.

Im Kontrast dazu zeichnet sich die AuBenpolitik der VR China seit ihrer 

Griindung, insbesondere aber in den sechziger und siebziger Jahren, immer 

wieder durch iiberraschende Szeneneffekte, durch sich phasenweise abwechseln- 

de und jeweils auch recht spektakular vertretene weltpolitische Strategiemodelle 

sowie durch ein oft scheinbar irrationales Manovrieren zwischen zweckopportu-
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nistischer Diplomatic und ideologisch-revolutionarem Utopismus aus. Erst seit 

den achtziger Jahren, insbesondere seit dem Pekinger Massaker 1989 und der 

nachfolgenden diplomatischen Isolation, genieBt die innen- und auBenpolitische 

Stabilitat oberste Prioritat. Die heutige AuBenpolitik der VR China schlieBlich 

ist "nicht nur durch Ideologieverfall, sondern auch durch Theorieverlust gekenn- 

zeichnet" und laBt jeglichen "revolutionaren Impetus" vermissen.12

Zweifellos lassen sich, vor allem heute wieder, einzelne spezielle Charakter- 

ziige der chinesischen AuBenpolitik auf historische Traditionen zuruckfuhren.13 

Gewisse Gemeinsamkeiten mit den Albanern fmden sich im stark ausgepragten 

Nationalismus, der zu bestimmten Epochen auch negative Erscheinungen von 

der selbstzufriedenen Nabelschau bis hin zur weitgehenden Selbstisolation zeitig- 

te, sich unter Mao Zedong in der Suche nach einem eigenen Weg zum Sozialis- 

mus auBerte und sich heute mit einem starken Hang zum Konservatismus und 

Traditionalismus verbramt.14

Im engen Zusammenhang damit charakterisiert die chinesische AuBenpolitik 

ein immer wieder durchdringendes kulturell-zivilisatorisches Sendungs- und 

UberlegenheitsbewuBtsein, insbesondere im Verhaltnis zu den asiatischen Nach- 

barstaaten. In der revolutionaren Variante ist es etwa erkermbar in der missio- 

narischen Vorbildrolle gegeniiber den Landern der Dritten Welt und teils auch 

gegeniiber Albanien, das sich seinerseits der "kultur-revolutionaren" Ausstrah- 

lungswirkung des maoistischen China nicht entziehen konnte. Die positive Kehr- 

seite dieses sinozentrischen Weltbildes war bislang allerdings eine vbllige Absti- 

nenz in bezug auf hegemoniale oder expansionistische Ambitionen, was bei- 

spielsweise in der standig wiederholten Beteuerung Chinas, niemals eine "Su- 

permacht" werden zu wollen, zum Ausdruck kam und bei der Partnerwahl Alba- 

niens sicher mit ausschlaggebend war.

Ahnlich wie in Albanien hat auch die jimgere chinesische Geschichte sehr 

nachhaltig auf die AuBenpolitik der VR China eingewirkt, in erster Linie die 

etwa ein Jahrhundert wahrenden schweren Demutigungen Chinas durch die 

imperialistische Politik der westlichen Machte und Japans. Die auBenpolitische 

Praxis war bis zum Ende der maoistischen Politik 1979 unverkennbar gepragt 

von militarisch-strategischen Erfahrungsmerkmalen der jahrzehntelangen Be- 

freiungskriege und des antijapanischen Widerstandskampfes, hierbei insbesonde

re vom Konzept des "Volkskrieges", d.h. der erfolgreichen Bezwingung eines 

quantitativ und technisch tiberlegenen Feindes in einem gerechten Kampf mittels 

flexibler Taktiken und einer mbglichst breiten Unterstiitzungfront im Volk sowie 

durch Zweckbiindnisse mit verschieden orientierten politischen Gruppierungen. 

In Verbindung damit spielt die von Mao Zedong auf der Basis traditionellen 

philosophischen Gedankenguts und des Marxismus-Leninismus entwickelte 

Lehre von den Widerspriichen als ideologisches Grundgeriist fur alle spateren 

auBenpolitischen Strategiekonzepte eine grundlegende Rolle.

Der eigentliche Architekt des auBenpolitischen Gebaudes der VR China war 

Zhou Enlai, bis zu seinem Tod 1976 Ministerprasident und noch bis 1958 zu- 

gleich auch AuBenminister.15 Als einer der wenigen welterfahrenen und diplo- 

matisch geschulten chinesischen Politiker hat er alle inneren Stiirme von nahezu 

drei Jahrzehnten Volksrepublik schadlos iiberstanden und kann aus heutiger 

Sicht als der stabilisierende Faktor gelten. Ihm hat die VR China im wesentli-
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chen bis heute ihre bedeutsame Rolle in der Weltpolitik zu verdanken. Durch 

eine maBigende KompromiBpolitik im Inneren und eine geschickte Diplomatie 

auf den beiden grundlegenden auBenpohtischen Ebenen der zwischenstaatlichen 

Beziehungen einerseits und der ideologischen bzw. Parteibeziehungen anderer- 

seits hat Zhou Enlai, alien innenpolitischen Turbulenzen zum Trotz, eine gewisse 

Kontinuitat in der chinesischen AuBenpolitik iiberhaupt erst ermbglicht.

Wahrend die chinesische AuBenpolitik seit 1979 einen prinzipiellen Wandel 

vollzogen hat und als "reformerisch" bezeichnet werden kann, war sie in ihrer 

"revolutionaren" Phase zwischen 1949 und 1979 im wesentlichen durch das dia- 

lektische Verhaltnis zweier Extrempositionen charakterisiert, die manchmal als 

"ideologisch" und "pragmatisch" bezeichnet werden. Oskar Weggel (1977a, S.45- 

95) beschreibt sie treffender und wertfreier als "linke" und "rechte Strategic".

Dabei war die "linke Strategic" durch die Unterordnung eigener nationaler 

Interessen unter weltrevolutionare Ziele, durch die Ubertragung des Volks- 

kriegs-Modells auf den WeltmaBstab, einschlieBlich der ideellen und materiellen 

Unterstiitzung nationaler und kommunistischer Befreiungsbewegungen in ande- 

ren Landern, und iiberhaupt durch die vorrangige Berufung auf marxistisch-leni- 

nistische Prinzipien und den proletarischen Internationalismus gekennzeichnet.

Die "rechte Strategic" hingegen verfolgte einen pragmatischen und zweck- 

opportunistischen Weg, bei dem eigene nationale Zielsetzungen meist vorrangig 

waren. Im Vordergrund stand dabei die flexible dialektische Differenzierung von 

Haupt- und Nebenwiderspriichen in der gesamten weltpolitischen Konstellation 

und die Aussonderung von primaren und sekundaren Gegnern. Ziel war die 

Bekampfung, Isolierung und Bezwingung des jeweiligen Hauptgegners durch 

eine mbglichst breite Vereinigungsfront, in der sich die verschiedensten Krafte 

ungeachtet ihrer politischen Ausrichtung voriibergehend zu einem Zweckbiindnis 

zusammenschlossen.

Abgesehen von kurzen Zwischenspielen, etwa wahrend der Kulturrevolution 

1966-1969, dominierte in den rund drei Jahrzehnten revolutionarer AuBenpolitik 

der VR China im groBen und ganzen die "rechte Strategic", unter maBgeblichem 

EinfluB von Zhou Enlai. In den sechziger und siebziger Jahren lieB sich auf den 

unterschiedlichen Ebenen der zwischenstaatlichen und der Parteibeziehungen 

ein nahezu ungestbrtes Nebeneinander beider Strategien mit abwechselnder 

Gewichtung beobachten. Dies war auch die Voraussetzung fur eine von der 

Innenpolitik relativ unabhangige und im Vergleich dazu kontinuierliche Entwick

lung der chinesischen AuBenpolitik und ihrer Grundsatze. Wichtig sind in dem 

Zusammenhang die erstmals 1954 in einem chinesisch-indischen Vertrag formu- 

lierten, bis heute von China stets nachhaltig vertretenen und schlieBlich auch 

international allgemein anerkannten "Fiinf Beziehungen der friedlichen Koexi- 

stenz" im diplomatischen Verkehr zwischen den Staaten,16 die seit dem Beginn 

der Reform- und Offnungspolitik die nahezu alleinige Grundlage der chinesi

schen AuBenpolitik bilden und in einer heute relativ farblos gewordenen chinesi

schen Diplomatic fast formelhaft wiederholt werden.17

Der mehr oder weniger fur jedes sozialistische Land charakteristische Dua- 

lismus von "linker" und "rechter" auBenpolitischer Strategic fand in der VR China 

wohl seine markanteste Auspragung. Vor allem in den sechziger und siebziger 

Jahren gab es zahlreiche Beispiele dafiir, daB China mit der Regierung eines
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kapitalistischen Landes normale zwischenstaatliche Beziehungen pflegte, wah- 

rend es diese auf der Ebene der KP gleichzeitig mit propagandistischen Mitteln 

bekampfte und den Befreiungs- und Guerillaverbanden ideologische und oft 

auch materielle Hilfe zukommen lieB. Dies war die Politik, die China z.B. jahre- 

lang mit Birma, Thailand, Malaysia und den Philippinen betrieb. Auch die 

ehrenvollen Empfange durch Chinas Spitzenpolitiker, einschlieBlich Mao 

Zedong, die einmal Delegationen kommunistischer Splitterparteien aus westeu- 

ropaischen Landern, aus Kanada, Australien und Neuseeland, dann wieder kon- 

servativen Politikern, rechten Diktatoren und Feudalherrschern gleichermaBen 

bereitet wurden, waren typisch fur diese Art von "Doppelstrategie".

Die Beziehungen auf Parteiebene waren bis zum Beginn der Reformpolitik 

ausschlieBliche Domane der "linken Strategen". Erst mit der Aufnahme von 

Beziehungen zwischen der KP Chinas und friiher von ihr als "biirgerlich-reaktio- 

nar" oder "revisionistisch" verschrienen sozialdemokratischen Parteien hat sich 

Anfang der achtziger Jahre auch auf dieser Ebene die "rechte Strategic" durchge- 

setzt. Dies fiihrte zu einer weitgehenden Konvergenz und Harmonisierung der 

auBenpolitischen Strategien beider Ebenen bis zur Aufhebung dieses Dualismus. 

Insbesondere seit 1989, als die chinesische Fiihrung einen weltweiten Prestigever

lust hinnehmen muBte und seither unter groBem Legitimationsdruck steht, ord- 

net sich die AuBenpolitik der VR China nunmehr ganzlich den weltweit iiblichen 

Gepflogenheiten internationaler Beziehungen unter und spielt, unbeeinfluBt 

durch die innenpolitische Reideologisierung, eine bisher nicht gekannte defen- 

siv-konstruktive und friedensfbrdernde Rolle in der WeltpolitikA

Das prinzipienfeste Albanien hat China gegeniiber allerdings nie einen Hehl 

daraus gemacht, daB es den vollen Konsens mit seinem Partner nur wahren 

kbnne, solange die chinesisch-albanischen Beziehungen an der "linken Strategic" 

orientiert seien. Mit MiBtrauen und schlieBlich mit offenem MiBfallen begleitete 

es die von Zhou Enlai lancierte Doppelstrategie sowie das allmahliche Vordrin- 

gen der "rechten Strategic" in alle Bereiche der chinesischen AuBenpolitik ab 

dem Beginn der siebziger Jahre.

Ungleiche Partner

Welche Beweggrunde aber veranlaBten 1960/61 die beiden Volksr epub liken 

China und Albanien zu ihrer seltsamen Allianz? Abgesehen von den bereits 

genannten schien es keine weiteren Beriihrungspunkte zwischen beiden Staaten 

zu geben. Im Gegenteil, innerhalb des damahgen sozialistischen Blocks stellten 

sie Extreme in zweifacher Hinsicht dar. Zum einen standen sich hier der bevbl- 

kerungsmaBig grbBte Staat und einer der kleinsten Staaten gegeniiber, dessen 

Einwohnerzahl damals gerade nur ein Fiinftel von der Shanghais ausmachte. 

Zum anderen lagen China und Albanien an den extremen Peripherien der dama- 

ligen sozialistischen Welt und umspannten damit ihre grbBtmbgliche Ost-West- 

Entfernung.19 Auch zahlte Albanien zu den wenigen europaischen Landern, die 

keinerlei historische Verbindungen zu China hatten.

Zweifellos war auf beiden Seiten wahrend des unaufhaltsamen Ablbsungs- 

prozesses von Moskau die gleichzeitige Suche nach einem verlaBlichen Partner 

ausschlaggebend. Bei Albanien spielte dabei wesentlich der Bedarf fur eine 

starke Schutzmacht mit, die einerseits bereit war, wirtschaftlich anstelle der fast
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auf Null sinkenden Handelskontakte mit der Sowjetunion und Osteuropa einzu- 

springen, sowie politische und militarische Garantien gegen die spatestens seit 

dem Eingreifen in Ungarn 1956 offenbare sowjetische Bedrohung bieten 

konnte,20 die andererseits selbst wiederum geniigend machtpolitische und geo- 

graphische Distanz gewahrleistete, um nicht die albanische Souveranitat gefahr- 

den zu kbnnen. China geriet ebenfalls durch die Entflechtung seiner einseitig und 

auf nahezu alien Gebieten nach Moskau ausgerichteten Beziehungen in die erste 

groBere Isolation seiner jiingeren Geschichte. Allerdings waren die wirtschaftli- 

chen Verluste bei weitem nicht so existentiell wie im Faile des Kleinstaates 

Albanien.

In ideologischer Hinsicht vertraten beide Staaten vbllig konforme 

Meinungen.21 Keiner von ihnen war bereit, den stalinistischen Kurs aufzugeben 

und Chruschtschows neuer Politik zu folgen. Wahrend Albanien hierin schlicht- 

weg prinzipientreu blieb und auch mit stetem wachsamen Blick auf Jugoslawien 

keinerlei innere "revisionistische" Ansatze duldete, sah China seine groBe Chan

ce, besonders fur die unterentwickelten Lander die ideologische Musterrolle zu 

ubernehmen. Grundsatzlich bestarkten sich also China und Albanien gegenseitig 

in ihrem revolutionaren Elan, was sich natiirlich auch stimulierend auf das bei- 

derseitige innenpolitische Klima auswirkte.

Die neuen Partner waren sich im Zusammenhang damit in ihren zunehmen- 

den antisowjetischen auBenpolitischen Aktivitaten einig. Abgesehen von den rein 

"linksstrategischen" Motiven im Sinne der internationalistischen Solidaritat nutzte 

China Albanien allerdings immer mehr als einen der ersten Mosaiksteine seines 

"rechtsstrategischen" Globalkonzepts, das wahrend der sechziger Jahre rasch 

Konturen annahm.

Nach 1949 war China noch vom einfachen Widerspruchsmodell Sozialismus 

versus Imperialismus bzw. unterdriickte Nationen versus Imperialismus ausge- 

gangen, wobei die von Mao Zedong erstmals 1946 formulierte Papiertiger-These 

gegeniiber dem US-Imperialismus zum Tragen gekommen war 22 In den sechzi

ger Jahren verschob sich der Akzent der chinesischen AuBenpolitik immer mehr 

auf die Widerspruche innerhalb des ehemaligen sozialistischen Lagers, dessen 

eine Halfte unter dem EinfluB Moskaus nunmehr als "revisionistisch", somit dem 

Charakter nach ebenfalls als kapitalistisch und imperialistisch und als Gefahr fiir 

den Weltfrieden gait.

Bis hierhin war Albanien noch bereit, in voller Loyalitat China zur Seite zu 

stehen. Die normalen Solidaritatsbeziehungen ab 1949, die sich am Ende der 

fiinfziger Jahre in ein Liebesverhaltnis und 1960/61 in einen festen Ehebund mit 

einer folgenden "honey-moon"-Phase23 verwandelt hatten, fanden ihren substan- 

tiellen Ausdruck in einer massiven Wirtschaftshilfe Chinas fiir Albanien, die alle 

bisherigen sowjetischen UnterstiitzungsmaBnahmen iibertraf und vor allem die 

Industrialisierungswiinsche Albaniens bevorzugt beriicksichtigte.24 Die damit 

verbundenen wirtschaftlichen Opfer Chinas in der Form von langfristigen und 

zinsbegiinstigten Darlehen und der Lief erung relativ hochwertiger Industriegiiter 

und -anlagen, die sogar in den "drei bitteren Jahren" 1959-62 und wahrend der 

Stagnation der Kulturrevolution ihre Hbhepunkte erreichten, sind in der Tat 

erstaunlich und lassen sich nur durch iibergeordnete auBenpolitische Interessen 

Chinas im WeltmaBstab erklaren. Dieser zunehmende "rechtsstrategische" Cha-
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rakter von Chinas Politik gegeniiber Albanien wurde erst gegen Ende der sech- 

ziger Jahre voll erkennbar und dann auch eigentlicher AnlaB fiir die Ehekrise 

zwischen den ungleichen Partnern. Vier globalstrategische Hauptmotive be- 

stimmten Chinas jahrelanges exklusives Verhaltnis zu Albanien:

(1) der Plan, die Sowjetunion, vor allem auch militarisch, im Westen zu binden 

und von hegemonistischen Bestrebungen in Asien so weit wie mbglich 

abzuhalten; Albanien war dafiir ein ideales Wirkungsfeld in empfindlicher 

Nahe zur sowjetischen EinfluBsphare;

(2) in diesem Zusammenhang eine schrittweise Aufweichungstaktik gegeniiber 

dem Ostblock, zunachst im Rahmen einer chinesischen Balkanpolitik mit 

Albanien als Sprungbrett, die sich nach dem Einmarsch der sowjetischen 

Truppen in der Tschechoslowakei 1968 in der Annaherung und Freund- 

schaft mit Jugoslawien und Rumanien auch als erfolgreich erwies;

(3) die Eindammung des Einflusses beider Supermachte im Mittelmeerraum, 

was z.B. auch das jahrelange chinesische Hofieren des winzigen Inselstaates 

Malta als potentiellen "Flugzeugtrager" der Supermachte erklart;

(4) die Mbglichkeit der propagandistischen EinfluBnahme uber das als "euro- 

paischer Leuchtturm des Sozialismus" gepriesene Albanien bis weit in den 

Westen hinein, wobei allerdings die Rolle des Balkanstaates als "chinesi

sche Bastion in Europa" oder "Chinas Sprachrohr"25 von westlichen Beob- 

achtern meist iibertrieben wurde, auch insofern, als man die trotz aller 

Solidaritat mit China nach wie vor eigenstandige Politik Albaniens dabei 

schlichtweg ignorierte.

Ein weiteres, eher sekundares Ziel Chinas war es, Albanien als Modellfall fiir 

seine weltweite Entwicklungshilfe zu prasentieren. Die damals schon einmalige 

Tatsache, daB ein Staat, der sich stets selbst als Entwicklungsland bezeichnete, 

anderen Landern, wenn auch insgesamt in beschranktem Umfang,26 Entwick

lungshilfe gewahrte, bekommt noch einen besonderen Akzent dadurch, daB 

Albanien in Europa liegt 27

Ein weiterer Grundsatz, dem die VR China in der Ara Zhou Enlai stets treu 

geblieben ist, ist die gleichberechtigte Behandlung kleiner und groBer Staaten. 

Sicher hat China mit dieser Grundhaltung auch bei Albanien zusatzliche Sympa- 

thien gewonnen. Seit der verstarkten Hinwendung zu den Industrielandern im 

Rahmen der Reform- und Offnungspolitik hat indessen auch dieser Grundsatz 

an Bedeutung verieren, abgesehen von einer kurzen Phase intensiver diplomat! - 

scher Umwerbung kleinerer Entwicklungsstaaten wiihrend der voriibergehenden 

Isolation nach dem Juni 1989.

Das Ende der Allianz

Bis zur chinesischen Kulturrevolution, die auch ihre spezifische Auspragung in 

Albanien fand, verliefen die ideologischen Aktionen beider Lander noch weit- 

gehend synchron 28 Ungeachtet der anhaltenden gegenseitigen Freundschafts- 

bezeugungen machten sich jedoch Ende der sechziger Jahre indirekt die ersten 

Differenzen in den chinesisch-albanischen Beziehungen bemerkbar. Ursache war 

der sich zuspitzende Machtkampf in der chinesischen Fiihrung und damit auch
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das Ringen um die Kontrolle uber die AuBenpolitik. In bis dahin beispielloser 

kontroverser Form standen sich die "rechten Strategen" um Zhou Enlai und die 

"linken Strategen" um Lin Biao gegeniiber, dem designierten Nachfolger Mao 

Zedongs. Den Hbhepunkt dieser heftigen Auseinandersetzungen und gleichzeitig 

den auBenpolitischen Wendepunkt stellte der IX. Parteitag der KPCh im April 

1969 dar. In den folgenden zwei Jahren gelang es Zhou Enlai endgiiltig, seine 

auBenpolitische Linie durchzusetzen. Als Mitte 1971 die Aufnahme der VR 

China in die UNO vorbereitet wurde und der amerikanische Prasidentenberater 

Kissinger zu seinen ersten Geheimverhandlungen in Peking landete, war Lin 

Biao schon aus der Offentlichkeit verschwunden. Wenig spater stiirzte er angeb- 

lich nach einem Putschversuch gegen Mao auf der Flucht mit dem Flugzeug in 

der Mongolei ab.29

Mit dieser Wende war der Keim fur die Krise und die spatere Feindschaft 

zwischen den beiden Volksr epub liken gesetzt. Albanien zeigte noch langere Zeit 

uber dessen Tod hinaus offene Sympathie fur Lin Biaos internationalistischen 

Standpunkt und seine These der Weltrevolution als "Einkreisung der Weltstadte" 

Nordamerika und Westeuropa dur ch die "Weltdbrfer" in Asien, Afrika und 

Lateinamerika, womit die auBenpolitische Ausrichtung der Kulturrevolution 

festgelegt war.30 Weiterhin fand der von den "linken Strategen" um Lin Biao 

propagierte "Zwei-Fronten-Kampf' sowohl gegen den US-Imperialismus als auch 

gegen den nach den Prager Ereignissen so benarmten sowjetischen "Sozialimpe- 

rialismus" den Applaus der Albaner.

In der Nachfolge Lin Biaos wurde von albanischer Seite der ab 1971 neu 

aufstrebenden "Viererbande" eindeutige Sympathie bezeugt. Dieser gelang es 

zwar nicht, Zhou Enlai die groBen auBenpolitischen Erfolge streitig zu machen. 

Sie konnte aber weitgehend die volksdiplomatischen und parteiideologischen 

Kanale in den AuBenbeziehungen unter Kontrolle bringen und fur ihre Zwecke 

nutzbar machen. So wurde beispielsweise der Besuch von Yao Wenyuan an der 

Spitze einer hochrangigen Partei- und Regierungsdelegation im November 1974 

in Tirana von der Presse beider Lander gefeiert.

Demgegeniiber muBte sich die AuBenpolitik der "Rechtsstrategen" in China 

zunachst noch indirekte Angriffe in albanischen Reden und Presseverbffentli- 

chungen gefallen lassen. Die Kritik richtete sich vor allem gegen deren These, 

daB der sowjetische Sozialimperialismus der Hauptfeind in der Welt und die 

Hauptbedrohung fur den Weltfrieden sei, wahrend der US-Imperialismus ohne- 

hin vor dem Untergang stehe und deshalb ein Zweckbundnis mit ihm gerechtfer- 

tigt sei. Weitere Ziele der Kritik waren die Annaherung Chinas an andere kapita- 

listische Staaten und sogar reaktionare Diktaturen und die chinesische Unter- 

stiitzung fur die EWG, die NATO, die Bewegung der blockfreien Staaten, den 

Nord-Sud-Dialog, die KSZE-Initiative und andere internationale Organisations- 

formen, die von Albanien seit jeher als Kristallisationen reaktionarer imperiali- 

stischer Politik eingeschatzt wurden.

Tiefgreifende Auswirkungen hatten vor allem Pekings diplomatische Aktivita- 

ten in Osteuropa nach dem sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei 

1968 und der Verkundung der Breshnew-Doktrin. Die Freundschaft mit der 

vormals heftig attackierten Tito-Clique und mit dem einst als "revisionistisch" 

bezeichneten Rumanien erregte in Albanien auBerstes MiBfallen und wurde dort
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auch als unmittelbare Provokation empfunden. Hinzu kam ein Kurzbesuch des 

sowjetischen Ministerprasidenten Kossygin in Peking im September 1969, bei 

dem er ein, allerdings ergebnisloses, Gesprach mit Zhou Enlai uber eine mbgli- 

che Wiederannaherung fiihrte.

Zwischen 1971 und 1976, als die auBenpolitische Doppelstrategie Chinas in 

der Gestalt zweier sich bekampfender Fraktionen in der Staats- und Parteispitze 

ihre pragnanteste Ausformung erfuhr, favorisierte Albanien in seinen Ver off ent - 

lichungen und in der wechselseitigen Besucherdiplomatie eindeutig die "Vierer- 

bande" und linke Militars, wahrend es gleichzeitig versteckte Seitenhiebe auf die 

"rechten Strategen" um Zhou Enlai und Deng Xiaoping verteilte und damit der 

"Viererbande" wiederum in die Hande spielte. Solange Tirana die Hoffnung 

hatte, auf die "Viererbande" und den bis zuletzt als "groBen Revolutions" und 

"hervorragenden Marxisten-Leninisten"31 bezeichneten Mao Zedong rechnen zu 

kbnnen, erreichte das chinesisch-albanische Verhaltnis in dieser Zeit wieder eine, 

zumindest oberflachliche, Normalitat. Die wahrend der Kulturrevolution begon- 

nenen industriellen chinesischen Hilfsprojekte in Albanien wurden fortgesetzt 

und neue in Angriff genommen. Ein Textilkombinat und ein Wasserkraftwerk 

trugen den Namen "Mao Zedong". Noch 1975 wurden langfristige Zahlungs- und 

Handelsabkommen unterzeichnet. Auch die wissenschaftliche und kulturelle 

Zusammenarbeit florierte 32

Die kurz zuvor noch beiderseits als unerschutterlich gepriesene Freundschaft 

schlug Mitte 1977 in offene Polemik und bis Mitte 1978 in erbitterte Feindschaft 

um. Die sich im Friihjahr 1977 in Tirana allmahlich durchsetzende Erkenntnis, 

daB in Peking die "rechten Strategen" mit Deng Xiaoping an der Spitze obsiegt 

hatten und von den ehemaligen ideologischen Favoriten Albaniens keiner poli- 

tisch iiberlebt hatte, fiihrte zunachst zu einer vehementen Kampagne gegen die 

"Drei-Welten-Theorie". Sie war 1974, unter Berufung auf Mao Zedongs "Zwi- 

schenzonen-Theorie", von Deng Xiaoping auf einer UNO-Sitzung formuliert 

worden. Tirana kritisierte sie als "antileninistisch" und als "im Gegensatz zu den 

Interessen der Revolution und des Proletariats" stehend, erhob also schlimmste 

Vorwiirfe gegen ein sozialistisches Bruderland.33

Die albanische Kampagne gegen die "Drei-Welten-Theorie" bewirkte rapide 

Verschlechterungen der Beziehungen zu China. Zum vblligen Bruch kam es 

Mitte 1978, als Peking seine mehrere hundert Spezialisten aus Albanien zuriick- 

beorderte und die Wirtschaftshilfe einstellte.34 Inbesondere nach der Aufwartung 

Titos in Peking im August 1977 und dem Gegenbesuch Hua Guofengs in Belgrad 

ein Jahr spater wurde China von Albanien in alien Bereichen seiner AuBenpoli- 

tik aufs heftigste angegriffen und als "revisionistisch" und "sozialimperialistisch" 

verurteilt 35

Wie kein anderer prominenter chinesischer Politiker wurde iibrigens Deng 

Xiaoping kompromiBlos verteufelt. Nach seiner Rehabilitation Anfang 1977 

beschimpfte ihn Enver Hoxha (1979b, Bd. II, S.738) als "Diktator Chinas" und 

"Faschisten".

Uber die Griinde des von Albanien offensichtlich gewollten und initiierten 

Bruches mit China ist viel spekuliert und verbffentlicht worden. Feststehen diirfte 

jedoch, daB keinerlei wirtschaftliche Griinde dafur ausschlaggebend waren. Im 

Gegenteil, aus dieser Sicht hat sich Albanien selbst Schaden zugefiigt, der offen- 

bar in den folgenden Jahren innenpolitische Krisen auslbste, man denke z.B. an
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den bisher ungeklarten Selbstmord des langjahrigen albanischen Ministerprasi- 

denten Mehmet Shehu 1981, der als prochinesisch gegolten hatte 36 "Auch ein 

aktueller auBen- oder innenpolitischer AnlaB fiir das Vorgehen der Albaner ist 

nicht ersichtlich."37 Somit ist der Riickzug Albaniens ausschlieBlich auf der Basis 

ideologischer Prinzipien erklarbar,38 Prinzipien, die ja in Albaniens AuBenpolitik 

seit jeher vorrangig galten und an denen gemessen sich die chinesische AuBenpo

litik tatsachlich kaum des Vorwurfs des "Opportunismus" entziehen kann.

Nachdem es voriibergehend sogar zur Unterbrechung der diplomatischen 

Beziehungen gekommen war und die albanischen Verbalattacken bis zum Beginn 

der achtziger Jahre unvermindert angehalten hatten, haben sich die zwischen- 

staatlichen Beziehungen in den achtziger Jahren wieder alhnahlich normalisiert. 

Auch neue Handels- und Wirtschaftsvereinbarungen wurden ab 1983 wieder 

regelmaBig abgeschlossen und fortgefiihrt. Noch im Januar 1991 war der letzte 

kommunistische AuBenminister Reis Malile in Peking.39 Allerdings hatten 

Wiederannaherungsversuche Chinas auf der Parteiebene bei den standfesten 

albanischen Genossen bis zuletzt keinerlei Erfolg.

Die politischen Veranderungen in der VR China und in Osteuropa seit der 

zweiten Jahreshalfte 1989 legten zunachst die Vermutung nahe, daB die letzten 

Bollwerke, die sich auf die marxistisch-leninistische Staatsideologie beriefen, zur 

Notgemeinschaft gezwungen waren und sich infolgedessen China und Albanien 

wieder ihrer einstigen "revolutionaren Freundschaft" erinnern wurden. Die fol- 

genden, sich uberstiirzenden Ereignisse haben jedoch jegliches Wiederaufflak- 

kern alter Sympathien unterbunden.
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