
CHINA aktuell - 944 - Dezember 1987

(11) Vorher hatte dieser Abschnitt gelautet: 

"Daa Sekretariat des Zentralkomitees 

erledigt unter der FUhrung des Politbu

ros und dessen StSndigen Ausschusses 

die laufende Arbeit des Zentralkomi

tees.- s. BRu, Nr.46, 17.11.1987.

(12) Li Yu, a.a.O.

(13) Chen Wenhong, "Die vom XIII. Partei- 

tag entfachte neue Lage und geheime 

Sorge", in: Mingbao Yuekan (Monats- 

zeitschrift "Klar"), Nr.264, Dezember 

1987, S.28f.

(14) a.a.O., S.28.

(15) Siehe "Sicherheitschef Qiao Shi nun 

auch stellvertretender Ministerpr&si- 

dent", a.a.O. Zum Kompetenzbereich 

dieser Kommission s.a. Yu Yulin, 

a.a.O., S.2: "In der Theorie Ubt die 

Kommission Kontrolle Uber relevante 

Regierungs- und Parteieinheiten aus, 

einschlieBlich der Untersuchungseinhei- 

ten der Partei, der Regierungsorgane 

der Offentlichen Sicherheit, Justizabtei- 

lungen, Einheiten der nationalen Si

cherheit und der bewaffneten Volkspoli- 

zei."

(16) Siehe Qiao Shis Rede in RMRB,

21.12.1986.

(17) Zhang Mu, a.a.O., S.29.

(18) Auch die anderen FUhrer der Zentralen 

Disziplinkontrollkommission Wang 

Heshou, Qiang Xiaochu und Han 

Tianshi schieden aus diesem Organ aus 

und wechselten wie Chen Yun in die 

Zentrale Beraterkommission Uber. Die

ses Gremium ist nach Deng Xiaopings 

Worten ein "Obergangsorgan"; da in 

ihm nur verdiente alte Kader aufge- 

nommen werden, wird es sich eines Ta- 

ges aus natUrlichen GrUnden auflosen 

kUnnen. Hu Qili best&tigte dies gegen- 

Uber der Zeitschrift "Asiaweek": "Die 

Mitgliedschaft ist auf jene beschrSnkt, 

die der Partei vor 1942 beigetreten sind. 

Die Reihen der dafUr in Frage Kom- 

menden lichten sich allmShlich." (AW,

13.11.1987, S.26)

(19) Ebenda.

(20) Siehe "Kommuniqu6 der 3. Plenarta- 

gung des XI. Zentralkomitees der 

Kommunistischen Partei Chinas", in: 

BRu, Nr.52, 31.12.1978.

(21) Siehe William deB. Mills, "Generational 

Change in China", in: Problems of 

Communism, Nov-Dec 1983, S.31 f.

(22) AW, 13.11.1987, S.26.

(23) Zhang Mu, a.a.O., S.28.

(24) Ebenda.

(25) AW, 13.11.1987, S.26.

(26) RMRB, 11.11.1982.

(27) RMRB, 24.10.1983.

(28) RMRB, 3.10.1984.

(29) RMRB, 22.5.1986; XNA, 21.5.1986.

(30) RMRB, 8.7.1986; XNA, 5.7.1986.

(31) RMRB, 13.7.1986; XNA, 12.7.1986.

(32) RMRB, 21.12.1986.

(33) Die "Beijing Rundschau" brachte einen 

l&ngeren Bericht Uber diesen Staatsbe- 

such. (Nr.48, 1.12.1987, S.5ff.) Doch 

obwohl Qiao Shi auf den Photos deut- 

lich zu erkennen war, wurde nicht dar- 

auf hingewiesen, daB er Li Xiannian be- 

gleitete - vielleicht ein weiteres Indiz 

dafUr, daB er nicht so sehr ins offent- 

liche Interesse geraten soli.

(34) Zur Inspektionsreise in der KUstenpro- 

vinz Fujian s. Xu Yiming, "Qiao Shi 

spricht Uber den Aufbau der beiden Zi- 

vilisationen", in: Liaowang (Outlook 

Weekly), Nr.47, 24.11.1986, S.lOff.

(35) Zu Qiao Shi’s Verh&ltnis zu Deng Xiao

ping und Hu Yaobang s. z.B. Luo Bing, 

a.a.O., S.8; Han Siqiang, "Das Ringen 

um das Ministerpr&sidentenamt zwi- 

schen Tian Jiyun und Li Peng erreicht 

den Siedepunkt", in: Zhongguo zhi chun 

(China Spring), Nr.36, Juni 1986, S.17; 

Ubers, in: China Spring, Jan./Feb. 1987, 

Vol.l, No.l, S.13 ff.

(36) Yu Yulin, a.a.O.

(37) Han Siqiang, a.a.O.

(38) Ebenda.

(39) Siehe dazu "Formation in drei Staffeln 

garantiert KontinuitSt", in: BRu, Nr.13, 

1.4.1986, S.18, und Yu Jiwen, "Warum 

starb die Theorie der Staffeln, ohne 

krank gewesen zu sein?", in: Jiushi 

Niandai (The Nineties), November 

1986, S.18 ff.

(40) Die "drei Kategorien von Menschen" 

werden definiert als "jene, die im Gefol- 

ge der konterrevolutionSren Cliquen um 

Lin Biao und Jiang Qing durch ‘Rebel

lion’ emporgekommen sind, diejenigen, 

die in hohem MaBe fraktionistisch den- 

ken, und diejenigen, die SchlSgerei, 

Zerstorung und PlUnderung betrieben 

haben". s. den von der 2. Plenartagung 

des XII. ZK am 11.10.1983 angenom- 

menen "BeschluB des ZK der KP Chinas 

Uber die Ausrichtung der Partei", in: 

BRu, Nr.42, 18.10.1983, S.II.

(41) RMRB, 28.4.1985.

(42) Han Siqiang, a.a.O., S.17.

(43) Luo Bing, a.a.O..

(44) Zhang Mu, a.a.O., S.29.

(45) In der chinesischen FUhrungsschicht 

wSchst die Anzahl der Parteimitglieder 

mit Hochschulbildung. Im neuen ZK 

sollen schon fast drei Viertel der Mit- 

glieder die UniversitSt absolviert haben. 

AW, 13.11.1987, S.26.

(46) Zhang Mu, a.a.O., S.29.

(47) a.a.O., S.29.

(48) XNA, 3.11.1987.

(49) Ma Ning, "Ist Li Peng ’ein Vertrauer 

der Sowjet-Faktion’? - Von der Ten- 

denz der Personalangelegenheiten des 

XIII. Parteitags her die Zukunft der 

chinesisch-sowjetischen Beziehungen 

betrachten", in: GJJ, Nr.183,

16.12.1987, S.31.

(50) Chen Wenhong, a.a.O., S.28.

(51) a.a.O., S.27.

(52) AW, 13.11.1987, S.26.

(53) a.a.O., S.25; Li Yu, a.a.O., S.42.

(54) AW, 13.11.1987, S.25.

(55) Li Yu, a.a.O., S.42.

(56) Han Siqiang, a.a.O.

(57) XNA, 3.11.1987.

*) Dr. Liu Jen-Kai ist wiss. Bear- 

beiter eines von der Stiftung 

Volkswagenwerk gefbrderten For- 

schungsprojekts uber Fuhrung sper- 

sonlichkeiten der VR China.

OSKAR WEGGEL

Geschichte und 

Gegenwartsbezug

Teil 1: Die Jahre des Widerstands- 

kriegs gegen Japan (1937-1945)

Gliederung:

Vorspann

1.

Das Vorspiel zum sino-japanischen 

Krieg

1.1.

Die "Guandong-Armee"

1.2.

Von der Guandong-Armee insze- 

nierte "Zwischenfaile"

1.2.1.

Der "Mukden-Zwischenfall"

1.2.2.

Der "Shanghai-Zwischenfall"

1.2.3.

Die Proklamation "Manzhouguos"

1.2.4.

Die "Entmilitarisierung" der Pro- 

vinz Rehe ("Jehol")

1.2.5...

Die Ubernahme der Ostmandschu- 

rischen Eisenbahn

2.

Der "Antijapanische Widerstands- 

krieg" (1937-45)

2.1.

Phase I: Die Teileroberung Chinas 

durch Japan

2.2.

Phase II: Entwicklungen im Zei- 

chen des "strategischen Gleichge- 

wichts"

2.2.1.

Die Verlagerung des Hauptkriegs- 

schauplatzes in den Pazifik

2.2.2.

Krise der KPCh und "Ausrich- 

tungsbewegung"

2.2.3.

"Roter Stern iiber China": Yan’an

2.2.3.1.

"Schopferkraft der Massen"

2.2.3.2.

"Volkskrieg"

2.2.3.3.

"Yan’an" und seine Nachwirkungen

2.2.4.

Reibungen innerhalb der Einheits- 

front

2.3.

Phase III: Das Ende des Antijapa- 

nischen Kriegs als Signal des kom- 

menden Biirgerkriegs

2.3.1.

Japanische Anfangserfolge und ja- 

panische Kapitulation

2.3.2.

Der Vll.Parteitag der KPCh: Aus- 

bau der Kampfstellungen gegen die 

GMD und weitere "Sinisierung" des 

Marxismus

3.

Die Bedeutung des Antijapanischen 

Widerstandskriegs fur die nachfol- 

gende Geschichte



CHINA aktuell - 945 - Dezember 1987

Vorspann

War in den Jahren zwischen 1949 

und 1976 der Blick der chinesi- 

schen Fiihrung (aber auch der Chi- 

na-Beobachtung) stets auf die Ge- 

genwart Oder auf die Zukunft ge- 

richtet - so, als sei es mit der Ver- 

gangenheit aus und vorbei zei- 

gen sich seit Beginn des Reform- 

zeitalters immer hSufiger Versuche, 

wieder an Faden anzukniipfen, die 

von den Maoisten vor allem in den 

sechziger Jahren zerschnitten wor- 

den sind: man denke etwa an die 

Wiederaufnahme friiherer Rechts- 

traditionen Oder aber an die Riick- 

besinnung auf jene "17 Jahre" 

(1949-1966), die von den Kultur- 

revolution5ren als eine einzige 

"schwarze Periode" disqualifiziert 

worden waren.

Da sich CHINA aktuell, wie die 

Praxis von 16 Jahren zeigt, nicht 

nur am Tagesgeschehen orientiert, 

sondern bemuht ist, auch Traditio- 

nen stets in die Analysen mit ein- 

zubauen, scheint es an der Zeit, die 

chinesische Riickbesinnung mit 

nachzuvollziehen.

In lockerer Folge sollen in den fol- 

genden Heften Geschichtsabschnit- 

te aufgearbeitet werden, deren De- 

terminanten heute noch nachwirken 

- und zwar manchmal bis ins Ta

gesgeschehen hinein. Zwei Ge- 

sichtspunkte stehen im Vorder- 

grund, namlich eine Bestandsauf- 

nahme des Vergangenen und eine 

Ermittlung der fortwirkenden 

KrSfte des damaligen Geschehens. 

Le plus <?a change, le plus c’est la 

meme chose!

1.

Das Vorspiel zum sino-japanischen 

Krieg

Innerhalb eines halben Jahrhun- 

derts haben China und Japan zwei 

Kriege gegeneinander gefiihrt: 

1894/95 und 1937/45. Der eigentli- 

che japanische Angriff auf China 

begann zwar erst, und zwar uner- 

kiart, mit dem "Zwischenfall an der 

Marco-Polo-Briicke" vom 7.Juli 

1937; doch hatte sich der Appetit 

Japans auf das chinesische Festland 

bereits lange vor dem Doppel-Sieb- 

ten abgezeichnet. Der erste neu- 

zeitliche - an den chinesisch-japa- 

nischen Krieg von 1894/95 an- 

schlieBende - Versuch Tokyos, den 

FuB auf das chinesische Festland 

zu setzen, war zwar i.J. 1895 durch 

den sog. "Einspruch von Shimono- 

seki" von seiten RuBlands, Frank- 

reichs und des Deutschen Reichs 

noch vereitelt worden, doch schon 

zehn Jahre spater begann Japan mit 

einem zweiten Anlauf, wobei die 

junge Industriemacht ihr Auge vor 

allem auf den rohstoffreichen chi- 

nesischen Nordosten, die Man- 

dschurei, richtete.

Angeblich hatte Kaiser Meiji, der 

1868 die Reformen eingeleitet und 

Japan in die Moderne gefiihrt hat

te, einen Mehrphasenplan fur die 

Eroberung Ostasiens hinterlassen, 

der in einem (in seiner Authentizi- 

tat allerdings bestrittenen) Ge- 

heimmemorandum des ehemaligen 

Ministerprasidenten Baron Tanaka 

vom 27.7.1927 neu zur Diskussion 

gestellt wurde. Danach sollte zuerst 

Formosa, dann Korea und schlieB- 

lich - als Voraussetzung fiir die 

letztendliche Zerstdrung des Chine- 

sischen Reiches - die Mandschurei 

und die Mongolei besetzt werden. 

Die Umsetzung dieses Eroberungs- 

plans sei eine Lebensvoraussetzung 

fiir das Weiterbestehen des japani- 

schen Kaiserreichs (1). Auch hier 

gab es also bereits so etwas wie die 

Theorie eines "Volks ohne Raum"!

Zum Schliisselbewahrer der japani- 

schen Eroberungspiane und zum 

eigentlichen Festlandsdegen sollte 

sich die japanische Guan- 

dong(Kwantung)-Armee entwik- 

keln, die mit extrem nationalisti- 

schen Kreisen des Mutterlands in 

Verbindung stand und die, wie sich 

bald zeigte, auf eigene Faust Au- 

Benpolitik betrieb, Kriege fiihrte 

und die Regierung zu Hause vor 

vollendete Tatsachen stellte.

Die Geschichte dieses einzigartigen 

Armeeverbandes begann mit dem 

Jahre 1906. Damals hatte das zari- 

stische RuBland im Gefolge seines 

gegen Japan verlorenen Kriegs 

(1904/05) gerade seine Pachtrechte 

an den nordostchinesischen Hafen 

Port Arthur und Dairen sowie an 

der Siidmandschurischen Eisenbahn 

(Nanman tielu) abtreten miissen, 

und zwar aufgrund der Abmachun- 

gen des Friedensvertrags von 

Portsmouth. Damit hatte Japan er- 

reicht, was ihm seinerzeit durch 

den Einspruch von Shimonoseki 

noch entgangen war, namlich die 

Zuriickdrangung RuBlands aus der 

Mandschurei, die Herrschaft uber 

eine Marinebasis auf dem Festland 

und daneben auch noch Hand- 

lungsfreiheit in Korea. Das damals 

immer noch schwache China muBte 

diesen Verfiigungen uber sein Ge- 

biet zahneknirschend zustimmen.

1.1.

Die "Guandong-Armee"

Schon wenige Monate spater, 1906, 

griindete Japan die Siidmandschuri- 

sche Eisenbahngesellschaft, die 

nicht nur den Betrieb der eigentli

chen Bahnlinie von Port Arthur 

nach Changchun besorgte, sondern 

dariiber hinaus auch die soziobko- 

nomische Entwicklung eines die 

Bahn begleitenden Streifens von rd. 

25 km Breite in die Hand nahm. 

Damit waren die Voraussetzungen 

fiir eine Entwicklung gegeben, bei 

der die "Eisenbahngesellschaft" zu 

einer Art Faktotum wurde: Schon 

bald namlich betrieb sie nicht nur 

das Eisenbahngeschaft, sondern er- 

richtete auch Kohlebergwerke, 

Diingemittelfabriken, Stahlkoche- 

reien, Elektrizitatswerke, baute 

StraBen, Werften und Hafenanla- 

gen, wurde zum Trager von Hotel- 

unternehmen, Schulen, Kindergar

ten und Krankenhausern und legte 

sich nebenbei noch einen riesigen 

Forschungsstab zu, der in den Jah

ren zwischen 1907 und 1945 mit 

durchschnittlich rd. 300 Wissen- 

schaftlern besetzt war und in dieser 

Zeit uber 6.200 Publikationen her- 

ausbrachte, die vor allem fiir die 

Erforschung der Rohstoffe des chi- 

nesischen Festlands von grundle- 

gender Bedeutung waren (2). Vor 

allem aber lieB sich die Gesell

schaft von militarischen Einheiten 

"schiitzen", deren Zahl am Ende 

Armeestarke annahm. Da das Ba- 

sengebiet auf der Halbinsel Liao

dong 1906 in "Pachtterritorium 

Guandong" umbenannt wurde, hie- 

Ben auch die dort stationierten 

Truppen schon bald "Guandong- 

Armee". Urspriinglich nur als eine 

Art Eisenbahngarnison eingerichtet, 

entfaltete sie schnell eine Dynamik 

eigener Art und wurde zur Brut- 

statte imperialistischer Eroberungs

piane. Zwischen 1906 und 1919 

wurden Ambitionen dieser Art 

immer noch geziigelt, insofern 

namlich das Militarkommando in 

der Hand eines zivilen Generalgou- 

verneurs lag. Seit aber 1919 Zivil- 

und Militarfiihrung voneinander 

getrennt wurden, entwickelte sich 

die Guandong-Armee zu einem 

Staat im Staate, der auf eigene 

Faust Eroberungspolitik treiben 

und u.a. als Drahtzieher dafiir sor- 

gen konnte, daB zwischen 1930 und 

1936 nicht weniger als acht Politi- 

ker der japanischen Zentralregie- 

rung ermordet wurden, die zu au- 

Benpolitischer Zuriickhaltung ge- 

mahnt und damit, wie es hieB, 

"Schwache" an den Tag gelegt hat- 

ten.

1.2.

Von der Guandong-Armee insze- 

nierte "Zwischenfaile"

Bereits lange vor dem Kriegsaus- 

bruch des Jahres 1937 hatte die 

Guandong-Armee eine Reihe von 

Militaraktionen vom Zaun gebro- 

chen, die sie als "Zwischenfaile" zu 

verharmlosen pflegte und die fiir 

die Zukunft allesamt nichts Gutes 

ahnen lieBen (3).
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1.2.1.

Der "Mukden-ZwischenfalF

Am bekanntesten wurde der sog. 

"Mandschurische (oder Mukden-) 

Zwischenfall" vom 18.September 

1931 (4). Dem Ereignis vorange- 

gangen waren dauernde Reibereien 

zwischen den chinesischen Behdr- 

den einerseits und der Siidman- 

dschurischen Eisenbahngesellschaft 

andererseits, wobei es um Fragen 

der Steuereinziehung und des Ei- 

gentumerwerbs durch die Gesell

schaft sowie um den massenhaften 

Zustrom von Einwanderern aus 

dem damals japanischen Korea 

ging, nicht zuletzt aber auch um 

chinesische Besorgnisse angesichts 

des immer ungenierter auftretenden 

japanischen Militars.

Die Guandong-Armee war es leid, 

hier ewig Kompromisse eingehen 

zu miissen, und beschloB, ein fur 

allemal reinen Tisch zu machen. 

Am 18.September inszenierte sie 

einen "chinesischen" Bombenan- 

schlag auf die Eisenbahn, der, ob- 

wohl er nicht einmal den normalen 

Bahnbetrieb zum Stillstand brachte, 

als AnlaB fur einen fiinfmonatigen 

Feldzug diente, in dessen Verlauf 

die gesamte Mandschurei besetzt 

wurde. Im Handumdrehen hatte die 

Republik China damit 11% ihres 

Territoriums mit 40% der chinesi

schen Waldflache, 35% der damals 

bekannten Kohle-, 50% der Erdbl- 

und 80% der Eisenvorrate verloren.

1.2.2.

Der "Shanghai-Zwischenfall”

Die Reaktionen auf die Besetzung 

der Mandschurei fielen denkbar- 

verschieden aus:

In Japan zeigte sich die Regierung 

von dem Fait accompli iiberrumpelt 

und reagierte zwiespaltig. In der 

breiten Bevolkerung andererseits 

fand die Dreistigkeit der Guan

dong-Armee begeisterten Widerhall 

und fiihrte auch dazu, daB "Patrio- 

tische Gesellschaften" (Seiyukai) 

wie Pilze aus der Erde zu schieBen 

und zum Humus einer weiteren 

Militarisierung der japanischen 

Gesellschaft zu werden begannen.

In China andererseits brach ein 

Sturm der Entriistung los. Wohl 

wissend, wo sie die Japaner am 

stSrksten verwunden konnten, gin

gen die Chinesen wie ein Mann 

zum systematischen Boykott japa- 

nischer Waren uber. Zentrum die- 

ser Bewegung war Shanghai, wo 

japanische Schiffe nicht mehr ge- 

Idscht, japanische Rechnungen 

nicht mehr beglichen, Speicher mit 

japanischen Waren abgeschottet 

und die rd. 30.000 in Shanghai le- 

benden Japaner von der chinesi

schen Bevdlkerung beschimpft und 

physisch bedroht wurden. Als es 

am 18.Januar 1932 zur Ermordung 

eines Japaners kam, setzte die Kai- 

serliche Marine im Mundungsgebiet 

des Yangzi Truppen in einer Starke 

von fast 100.000 Mann ab und lieB 

die Stadt, vor allem das Arbeiter- 

viertel Zhabei, unter Feuer neh- 

men. Die Kimpfe mit der in 

Shanghai stationierten chinesischen 

19.Armee dauerten den ganzen Fe- 

bruar und Marz 1932 liber. Erst 

durch gemeinsame Bemiihungen 

der Regierung in Nanjing sowie 

der Vertreter Englands, Frank- 

reichs, der USA und Italiens wurde 

der "Zwischenfall" schlieBlich am 

5.Mai 1932 durch einen Waffen- 

stillstandsvertrag beigelegt. Kern- 

stiick der Vereinbarung war die 

Schaffung einer entmilitarisierten 

Zone von 40 km Tiefe sowie der 

Abzug aller japanischen Truppen 

und Kriegsschiffe - mit Ausnahme 

einiger Verbande, die die japani

sche Kolonie in der Hafenstadt 

schiitzen sollten.

1.2.3.

Die Proklamation "Manzhouguos"

Japan suchte das Gesicht, das es in 

Shanghai verloren hatte, im Nord- 

osten wieder herzustelien, indem 

es, wiederum auf Initiative der 

Guandong-Armee, den Staat Man- 

zhouguo ("Mazhukuo") ausrufen 

lieB - ein Vorgang, zu dem es frei- 

lich erst nach schweren inneren 

Auseinandersetzungen zwischen 

Militar und AuBenministerium 

kam.

Der Griindung war das in konfu- 

zianischen Landern nun einmal 

ubliche Ritual vorausgegangen: 

Uberall in der Mandschurei hatten 

Tausende von "Patrioten" auf Mas- 

senversammlungen und bei Demon- 

strationen die Griindung einer "un- 

abhangigen Nation" "gefordert". Am 

9.Marz 1932 wurde daraufhin der 

neue Staat mit der Hauptstadt 

Changchun proklamiert und der 

Posten eines "Voriaufigen Prdsiden- 

ten" mit dem letzten (Man- 

zhou-)Kaiser von China, Pu Yi, 

besetzt, der bis dahin in bescheide- 

nen Verhaitnissen in Tianjin gelebt 

hatte. 1934 bereits avancierte Pu 

Yi zum "Kaiser von Manzhouguo". 

Japan schloB mit dem neuen Staat 

eine Reihe von Vertragen und ent- 

sandte Legionen von Beratern. Von 

den 5.700 Beamten d.J. 1933 waren 

beispielsweise 3.200 Japaner. 

Gleichzeitig begannen japanisch- 

mandschurische Militaraktionen zur 

"Befreiung des Landes vom Bandi- 

tenwesen" - in Wahrheit handelte 

es sich hier um AntiguerillamaB- 

nahmen gegen chinesische Frei- 

scharler, deren Zahl damals schnell 

im Wachsen begriffen war.

1.2.4.

Die "Entmilitarisierung" der Pro- 

vinz Rehe ("Jehol")

Am l.Januar 1933 begannen japa

nische Angriffe auf die unmittelbar 

an "Manzhoukuo" angrenzende Pro- 

vinz Rehe (Jehol), das heutige 

Nordost-Hebei. Erneut muBte die 

chinesische Seite nachgeben und 

erkiarte sich im Waffenstillstands- 

vertrag von Tanggu vom 31.Mai 

1933 damit einverstanden, daB 

Rehe zur entmilitarisierten Zone 

erkiart wurde, aus der sich sowohl 

die chinesischen als auch die japa

nischen Truppen zuriickzuziehen 

hatten. Damit waren, immer aus 

japanischer Sicht, optimale Aus- 

gangsbedingungen fur die spSter so 

schnelle Einnahme von Beiping 

(damaliger Name Beijings!) und 

Tianjin geschaffen.

1.2.5.

Die Ubernahme der Ostmandschu- 

rischen Eisenbahn

1934/35 erweiterte Japan seinen 

Nordostbesitz um ein weiteres 

Kernstiick. Zunachst einmal hatte 

die Guandong-Armee dafiir ge- 

sorgt, daB die friiher unter zaristi- 

scher und inzwischen unter sowje- 

tischer Verwaltung stehende Ost- 

mandschurische Eisenbahn "stbran- 

failig" wurde. Im Zeichen wach- 

sender Spannungen erkiarte sich 

Moskau schlieBlich bereit, seine 

Bahnanteile an das Kaiserreich 

Manzhoukuo zu verkaufen. Ent- 

sprechende Vereinbarungen wurden 

im Marz 1935 unterzeichnet.

Der Ereignisfilm, wie er zwischen 

1931 und 1937 ablief, legt den 

SchluB nahe, daB sich die japani

sche Seite (und hier vor allem die 

Guandong-Armee) von vornherein 

mit systematischen Eroberungsab- 

sichten trug und offensichtlich 

gleichzeitig von der Befiirchtung 

getrieben war, China kdnne liber 

kurz oder lang an Starke zunehmen 

und unangreifbar werden, wahrend 

andererseits die Regierung in Nan

jing Zeit gewinnen wollte, da sie 

sich erstens einstweilen keine reel- 

len Abwehrchancen gegen die 

iibermachtige japanische Militar- 

maschinerie ausrechnete, und da es 

ihr zweitens vorrangig um Beseiti- 

gung der inneren Gefahren zu tun 

war. Aus der Sicht Jiang Jieshis 

(Tschiang Kai-scheks) waren die 

Japaner ja nur eine Hautkrankheit, 

die Kommunisten aber ein Herzlei-
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den. Erst mit dem Xi’an-Zwi- 

schenfall, dem Ausbruch des ei- 

gentlichen sino-japanischen Kriegs 

und dem schnellen Verlust Nord- 

chinas begannen im Guomindang- 

Kalkiil die nationalen Gemein- 

samkeiten vor die Klassenauseinan- 

dersetzungen zu treten - zumindest 

voriibergehend. Damit war die Zeit 

der zweiten Nationalen Einheits- 

front gekommen.

2.

Der "Antijapanische Widerstands- 

krieg" (1937-45)

Die Geschichte des chinesisch-ja- 

panischen Kriegs, der chinesischer- 

seits zu Recht als "Widerstandskrieg 

gegen Japan” (kangri zhanzheng) 

bezeichnet wird, und der zwei Jah- 

re langer dauerte als das Geschehen 

auf dem europaischen Kriegsschau- 

platz, verlief nach einem 2:4:2- 

Schema, wobei die beiden ersten 

und letzten Jahre durch japanische 

GroBangriffe gekennzeichnet wa- 

ren, wahrend die Zwischenperiode 

im Zeichen eines strategischen 

Patts stand, in dessen Verlauf sich 

das Hauptkriegsgeschehen vom 

chinesischen Festland weg zur pa- 

zifischen Auseinandersetzung Ja

pans mit den USA verlagerte.

2.1.

Phase L Die Teileroberung Chinas 

durch Japan

Phase I (Juli 1937 - Oktober 1938) 

stand im Zeichen eines japanischen 

Blitzkriegs, in dessen Verlauf die 

zahlenmaBig zwar iiberlegenen, mi- 

litSrisch aber in keiner Hinsicht 

gleichwertigen chinesischen Ver- 

teidigungstruppen schlicht iiberrollt 

wurden. Ziel des japanischen An- 

griffs war es, China militSrisch 

wombglich bereits innerhalb von 

drei Monaten in die Knie zu zwin- 

gen und das Land dann nach dem 

Manzhouguo-Schema zu kolonisie- 

ren. Anfangs schien es, als lieBe 

sich dieses Doppelziel ohne wesent- 

lichen Zeitverlust erreichen: Start- 

schuB fiir die Offensive war der 

von japanischen Truppen am 7.Juli 

1937 in der siidwestlichen Vorstadt 

von Beiping inszenierte "Zwischen- 

fall an der Marco-Polo-Briicke" 

(Lugouqiao). Anders als nach dem 

"Zwischenfall vom 18.September” 

blieb China diesmal allerdings nicht 

passiv, sondern setzte sich zur 

Wehr, und zwar sowohl auf dem 

Verhandlungswege (durch deutsche 

Vermittlungen wurde GesprSche 

zwischen den Kriegsgegnern er- 

mbglicht) (5) als auch durch den 

Aufmarsch von rd. 800.000 Guo- 

mindang-Soldaten, die jedoch dem 

Ansturm der mit modernsten Waf- 

fen, vor allem Artillerie und Flug- 

zeugen, ausgeriisteten und in drei 

Marschsaulen nach Nordchina vor- 

riickenden 300.000 Mann starken 

Kaiserlichen Armee nicht standhal- 

ten konnten. Bereits am 28.Juli fiel 

Beiping und am 29.Juli Tianjin. 

Am 13.August begann der Aufbau 

einer Front in Zentralchina und die 

Schlacht von Shanghai, das aller

dings, weil Jiang Jieshi seine Elite- 

truppen, namlich die von deutschen 

Militarberatern ausgebildeten Divi- 

sionen Nr.87 und 88, hatte auf mar - 

schieren lassen, erst nach dreimo- 

natigen, mit auBerster Erbitterung 

gefiihrten Kampfen (am 

12.11.1937) genommen werden 

konnte. Genau einen Monat spater, 

namlich am 12.Dezember, erstiirm- 

ten die japanischen Truppen die 

damalige Hauptstadt Nanjing und 

schrieben dabei eines der finster- 

sten Kapitel ihrer neueren Ge

schichte, indem sie ein Massaker 

veranstalteten, dem rd. ein Drittel 

der damaligen Millionen-Einwoh- 

nerschaft Nanjings zum Opfer fiel. 

Sechs Wochen lang herrschten Will- 

kiir und Terror. An 13 Piatzen, die 

hauptsachlich entlang dem Yangzi- 

Ufer liegen, wurden 190.000 

Menschen, teils Burger von Nan

jing, teils Guomindang-Truppen, 

die sich bereits ergeben hatten, zu- 

sammengetrieben und kollektiv 

niedergemacht. Weitere 150.000 

Personen fielen individuellen 

Mordaktionen zum Opfer. Rd. 

20.000 Frauen und Madchen wur

den vergewaltigt, und auBerdem 

ging etwa ein Drittel des Wohn- 

hausbestandes der Hauptstadt in 

Rauch und Flammen auf.

Verbrechen dieses AusmaBes kbn- 

nen nicht zufailig geschehen sein - 

und schon gar nicht bei der sonst 

so hochdisziplinierten japanischen 

Truppe! Zwischen einzelnen Solda- 

ten kam es zu reguiaren Tbtungs- 

wettbewerben. Der Fall zweier Un- 

teroffiziere ging damals durch die 

Armeepresse: Als der eine pro Tag 

auf eine Tbtungsrate von 106, der 

andere aber auf ”nur" 105 kam, be- 

schlossen sie lachend, die Wette zu 

wiederholen (6).

Die japanische Heeresleitung ver- 

suchte spater zwar, die Massaker zu 

vertuschen, doch hat sowohl das 

Internationale Kriegsverbrecher- 

Tribunal von Tokyo (1945) als auch 

eine Untersuchungskommission der 

VR China eine erdriickende Fiille 

von Beweisen zusammengetragen 

(7).

Im Friihjahr und Sommer d.J. 1938 

konzentrierten sich die Angriffe 

vor allem auf Zentralchina. Am 

19.Mai gelang es den Japanern, mit 

einer 200.000-Mann-Armee einen 

der wichtigsten damaligen Eisen- 

bahnknotenpunkte Chinas, namlich 

Xuzhou (Provinz Jiangsu), zu er- 

obern und dadurch die chinesi

schen Truppen in Nord- und Zen

tralchina auseinanderzureiBen. Um 

dem weiteren Vormarsch des Fein- 

des wenigstens voriibergehend Ein

halt zu gebieten, lieB sich das 

Guomindang-Oberkommando im 

Juni 1938 zu einer auBerordentlich 

unpopuiaren MaBnahme hinreiBen 

und sprengte die Damme des 

Huanghe, so daB Tausende von 

Quadratkilornetern wertvollen Ak- 

kerlands iiberschwemmt wurden. 

Aber auch diese Verzweiflungstat 

brachte die japanische Angriffs- 

walze nicht zum Stehen: Bereits im 

August namlich begann die 

Schlacht um das Industrierevier von 

Wuhan am mittleren Yangzi, die 

sich, wie schon in Shanghai, eben- 

falls drei Monate hinzog, bis auch 

diese Metropole am 27.Oktober 

aufgegeben werden muBte. Mit 

Wuhan fiel zugleich die einzige Ei- 

senbahnlinie, die damals in einem 

Zug Nord- und Siidchina mitein- 

ander verband, in die Hand des 

Feindes.

Fiinf Tage vorher, namlich am 

22.Oktober, hatte sich das siidchi- 

nesische Guangzhou fast kampflos 

vor den japanischen Angreifern er

geben.

Fast an keiner Stelle hatten die 

chinesischen Angreifer also wah- 

rend der ersten Phase des Krieges 

die Initiative iibernehmen kbnnen. 

Nur zweimal gab es Erfolge, die 

freilich nur von psychologischem, 

nicht jedoch von strategischem 

Wert waren, und die von der Pro

paganda spater ubermaBig heraus- 

gestrichen wurden, namlich am 

23.September 1937 einen Sieg der 

von Lin Biao gefiihrten 115.Divi

sion am Pingxing-PaB (Provinz 

Shanxi) und im Mai 1938 einen 

Sieg der Guomindang-Truppen bei 

Taierzhuang (Provinz Shandong), 

durch den - im Vorfeld der 

Schlacht um Xuzhou - ungefahr 

30.000 Japaner ausgeschaltet wur

den.

In der sinokommunistischen Propa

ganda heiBt es, daB die Guomin

dang-Truppen dem Feind fast nur 

den Riicken gezeigt und daB einzig 

und allein die "Volksstreitkrafte" 

entschlossenen Widerstand geleistet 

hatten. Dabei bleibt jedoch uner- 

wahnt, daB sich die Wucht der ja

panischen Angriffe in den An- 

fangsmonaten fast ausschlieBlich 

auf Guomindang-Einheiten kon-
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zentrierte, daB ferner gegen die 

hochmodernen japanischen An- 

griffsverbSnde damals ohnehin kein 

Kraut gewachsen war, und daB 

nicht zuletzt einzelne Guomindang- 

Einheiten manchmal bis zum letz- 

ten Mann aushielten. Der so haufig 

erwShnte Verfall jeglicher Kampf- 

moral trat erst in der zweiten und 

dritten Phase des Widerstandskriegs 

zutage, als China im Kampf gegen 

Japan nicht mehr allein stand und 

die GMD-Fuhrung sich zunehmend 

auf die Kriegsanstrengungen seiner 

Alliierten zu verlassen begann.

Mit der Besetzung von Wuhan und 

Guangzhou war die erste Phase des 

Kriegs beendet. Vom militarischen 

und wirtschaftlichen Standpunkt 

aus schien China in den letzten 

Atemzugen zu liegen. Was sollte da 

sonst eigentlich noch zu holen sein? 

Samtliche Wirtschaftszentren in 

Nord-, Zentral- und Siidchina, alle 

Eisenbahn- und samtliche wichti- 

gen Schiffsverkehrsnetze an der 

Kiiste und am Yangzi waren - in 

nur 15 Monaten - unter japanische 

Kontrolle geraten. Alles hatte To

kyo erreicht - bis auf eines: die 

chinesische Kapitulation, die of- 

fensichtlich nicht zu haben war, 

obwohl Japan nicht nur militarisch, 

sondern auch politisch alles getan 

hatte, was in seinen Mdglichkeiten 

stand: In Manzhouguo, in der 

Mongolei und in Beiping hatte es 

Marionettenregierungen eingesetzt; 

allerdings fehlte es immer noch an 

einem wirklich einfluBreichen chi- 

nesischen Politiker, der sich vor 

den Karren spannen lieB. Um hier 

das Geiande zu sondieren, gab das 

japanische Kabinett am 22.12.1938 

Prinzipien fur die neuen Beziehun- 

gen zwischen Japan und China be- 

kannt: China solle sich gemeinsam 

mit Japan und Manzhouguo an der 

Schaffung einer "Neuen Ordnung 

in Ostasien" beteiligen, mdge mit 

Japan wirtschaftlich zusammenar- 

beiten und mit ihm gemeinsam 

auch gegen den Kommunismus 

kSmpfen. Kein Geringerer als der 

stellvertretende Guomindang-Vor- 

sitzende, Wang Jingwei, erklSrte 

kurz darauf seine Zustimmung zu 

diesen drei Prinzipien und lieB sich 

am 30.M&rz 1940 an der Spitze ei

ner in Nanjing unter japanischem 

Protektorat neugegriindeten Zen- 

tralregierung zum Ministerprasi- 

denten ausrufen. Er hatte damit in 

China eine ahnliche Stellung wie 

"Kaiser" Pu Yi in Manzhoukuo. 

Dieser "Vaterlandsverrat" Wangs 

brach dem Widerstand freilich kei- 

neswegs das Riickgrat, sondern er- 

mutigte ihn zu einer "Jetzt erst 

recht"-Haltung. Immer wieder 

tauchte damals die Frage auf, wie- 

so Wang Jingwei, einer der Lieb- 

lingsschiiler Sun Yixians, so weit 

gehen konnte, mit dem Todfeind 

Japan zu kollaborieren. Vermutlich 

hat Wang ahnliche Uberlegungen 

angestellt, wie fast zur gleichen 

Zeit Marschall Petain, der mit sei

ner Vichy-Regierung Frankreich 

nicht verraten, sondern im Gegen- 

teil von seiner Heimat retten woll- 

te, was es in der damals so ver- 

zweifelten Situation noch zu retten 

gab.

Wang Jingwei starb kurz vor 

Kriegsende; seine engeren Mitar- 

beiter wurden von den nach Nan

jing zuriickgekehrten GMD-Ein- 

heiten wegen Landesverrat hinge- 

richtet.

Seit Ende 1937 bereits gab es drei 

verschiedene Chinas, namlich das 

unter Herrschaft der Guomindang 

verbliebene Restgebiet im Westen, 

ferner das China der von der 

KPCh kontrollierten sog. "Befreiten 

Stiitzpunktgebiete" im Norden so- 

wie in der Mitte und schlieBlich 

das von japanischen Truppen be- 

setzte und (ab 1940) von der 

Wang-Jingwei-Regierung "kontrol- 

lierte" Hauptgebiet.

Was zunachst die Guomindang-Re- 

gierung anbelangt, so war sie be

reits am 30.November 1937 von 

Nanjing nach Hankou, einem der 

beiden Teilstadte von Wuhan, 

iibergesiedelt, hatte dann aber, an- 

gesichts der bevorstehenden Erobe

rung Wuhans durch die Japaner, im 

Oktober 1938 noch weiter nach 

Westen ausweichen miissen, nam

lich in das ebenfalls am Yangzi ge- 

legene fernwestliche Chongqing, 

das jenseits der beriichtigten, rd. 

200 km langen, "Yangzi-Strom- 

schnellen" lag und das weder von 

der japanischen Marine noch vom 

japanischen Heer genommen wer- 

den konnte. Hatte das Zentrum des 

Landes seit Jahrtausenden stets im 

Norden oder in Zentralchina gele- 

gen, so wanderte es nun zum ersten 

Mai "mit Regierung, Universitat 

und Fabrik" in den fernen Westen! 

Die anfangliche Widerstandsbegei- 

sterung machte dort schnell der 

Erniichterung Platz, zumal die 

GMD sich veranlaBt sah, mit den 

lokalen "Landlords" und "Warlords" 

zusammenzuarbeiten. Auch sah sich 

die Regierung von ihrem Steuer- 

einkommen aus dem Yangzital um 

Shanghai abgeschnitten und geriet 

in Finanzierungssorgen. Eine "Er- 

neuerung von unten her", wie sie 

urspriinglich durchaus auf dem 

Programm der GMD gestanden 

hatte, schien zu dieser Zeit bereits 

indiskutabel. Die Partei hatte den 

Glauben an die Revolution verloren 

(8).

Dies verhielt sich anders bei den 

Kommunisten, die sich nach Been- 

digung des Langen Marsches in der 

Gegend um Yan’an in der nordchi- 

nesischen Provinz Shaanxi einge- 

richtet und von dort aus bereits im 

September 1937 den Widerstand im 

Riicken der japanischen Streitkraf- 

te entfaltet hatten.

Das innenpolitische Hauptproblem, 

das sich in der nationalen Notlage 

des Jahres 1937 ergab, war die 

Frage, wie GMD und KPCh nun- 

mehr ihr Verhaitnis zueinander ge- 

stalten sollten. War es nun nicht 

hdchste Zeit, das Kriegsbeil zu be- 

graben? Wahrend sich die Kommu

nisten bereits in ihrer "Deklaration 

vom 1.August" (1935) fur eine An- 

tijapanische Nationale Einheitsfront 

ausgesprochen hatten, war Jiang 

Jieshi seit Jahren dafiir eingetreten, 

daB zuerst die kommunistische und 

erst dann die japanische Gefahr 

bekampft werden musse.

Bereits der "Zwischenfall von 

Xi’an" (12.12.1936), in dessen Ver- 

lauf Jiang in die Gefangenschaft 

zweier seiner Generale geraten, je- 

doch unter Mithilfe Zhou Enlais 

wieder freigekommen war, hatte 

bei der GMD zu einem Sinneswan- 

del gefiihrt, der durch die Kriegs- 

ereignisse seit Juli 1937 noch be- 

starkt wurde: Schon eine Woche 

nach dem "Zwischenfall an der 

Marco-Polo-Briicke", namlich am 

15.Juli, kam es in Lushan abermals 

zu Gesprachen zwischen Jiang Jie

shi und Zhou Enlai, deren Ergebnis 

darin bestand, daB am 22.Septem

ber die Erneuerung der Nationalen 

Einheitsfront bekanntgegeben wur

de. Basis dieser Neuauflage der 

Front von 1924/27 waren die "Vier 

Versprechen" des ZK der KPCh 

vom 20.9.1937 - in Stichworten: 

Verwirklichung der Drei Volks- 

prinzipien Sun Yixians, Einstellung 

militarischer Aktionen gegen die 

GMD, Auflosung des bestehenden 

Sowjetregimes und Eingliederung 

der Roten Armee in die gesamtna- 

tionalen Streitkrafte.

Fur die Kommunisten war die 

Neubegriindung der Einheitsfront 

das wohl bedeutendste Ereignis des 

gesamten Widerstands gegen Japan; 

schien nun doch nicht nur ihr 

Uberleben, sondern auch ihre Neu- 

geburt gesichert.
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Am 22.August 1937 wurde die 

"Rote Armee" in "Achte Armee" 

(spater "18.Armeekorps") umbe- 

nannt. Die "Balu" blieb weiterhin 

unter dem Befehl Zhu Des und 

Peng Dehuais, gliederte sich in drei 

Divisionen (Nr.115 unter Lin Biao, 

Nr.120 unter He Lung und Nr.129 

unter Liu Bochang, Politkommissar: 

Deng Xiaoping) und wurde dem 

Zweiten Kampfabschnitt der GMD 

im ndrdlichen Shanxi zugeteilt. Im 

November 1937 iiberquerte die - 

damals 30.000 Mann starke - Balu 

den Gelben FluB und richtete im 

Taihang-Gebirge ihr Hauptquartier 

ein. Nachdem mit dem Fall von 

Taiyuan (8.November 1937) der re- 

gulSre Krieg im Norden des Landes 

zu Ende gegangen war, wurde das 

norddstliche Shanxi zum Zentrum 

des Partisanenkriegs in Nordchina.

Die "Vier Versprechen" der KPCh 

sowie die im Gegenzug erfolgte 

Einordnung der kommunistischen 

Truppen in die Nationalarmee soil- 

ten die Grundlage fiir eine "friedli- 

che Koexistenz" von GMD und 

KPCh wShrend des Antijapani- 

schen Kriegs bilden. Von Anfang 

an freilich fehlte es am Grundkon- 

sens und am gegenseitigen Vertrau- 

en. Jiang Jieshi wollte von einer 

70:20:10-Direktive Mao Zedongs 

erfahren haben, derzufolge die 

KPCh 70% ihrer Anstrengungen 

darauf verwenden sollte, ihr Ein- 

fluBgebiet zu erweitern, 20% dazu, 

um die Regierung in Schach zu 

halten und nur 10%, um die Japa- 

ner zu bekSmpfen. Zeitlich gesehen 

miisse diese Politik drei Stadien 

durchlaufen: Zusammenarbeit mit 

der GMD, Gleichziehen mit der 

GMD und Schaffung giinstiger 

Ausgangsbedingungen fiir Angriffe 

auf die GMD (9).

In der Tat breitete sich die Politik 

der Bildung von Antijapanischen 

"Stiitzpunktgebieten" (genjudi) wie 

ein "Steppenbrand" (Mao Zedong) 

uber die chinesischen Landschaften 

aus. Zwischen November 1937 und 

1940 errichtete die Achte Armee - 

zusStzlich zu dem bereits bestehen- 

den Grenzgebiet Shaanxi-Gansu- 

Ningxia (mit der Urzelle Yan’an) - 

vier "Befreite Gebiete" in Nordchi

na. Am grbBten geriet hierbei das 

"Grenzgebiet Shanxi-Chahaer-He- 

bei" (abgekiirzt: "Jin-Cha-Ji", wo- 

bei die alten Provinznamen "Jin" 

fiir Shanxi, "Cha" fiir Chahaer und 

"Ji" fiir Hebei herangezogen wur- 

den). Die Basis, die hauptsSchlich 

von der 115.Division in Zusam

menarbeit mit brtlichen Partisanen- 

verbSnden ausgebaut und abgesi- 

chert wurde, gab sich bereits am 

7.November 1937 eine eigene Ver- 

waltung (Nr.2 auf Karte 3).

Siidwestlich davon entstand das 

"Stiitzpunktgebiet Shanxi-Hebei- 

Henan" (oder "Jin-Ji-Xu", wobei 

"Xu" fiir Henan steht) (Nr.4 auf 

Karte 3). Trager dieser Einheit war 

hauptsftchlich die 129.Division un

ter Liu Bocheng. Im Zentrum die

ses Gebiets lag das Taihang-Gebir

ge mit dem Oberkommando der 

Achten Armee.

Westlich der "Jin-Cha-Ji" entstand, 

unter dem Protektorat der 120.Di

vision (He Long), das "Grenzgebiet 

Shanxi-Suiyan" (oder "Jin-Su") 

(Nr.3).

Zum vierten nordchinesischen 

Stiitzpunktgebiet wurde die Basis 

von Shandong (Nr.7).

In Zentralchina schossen die Stiitz- 

punktgebiete fast wie Pilze aus 

dem Boden. Trager der hier ent- 

standenen Stiitzpunktgebiete waren 

Partisanenverbande, deren Anfange 

auf Uberreste der 1934 wahrend 

des Langen Marsches verlorenge- 

gangenen Einheiten zuriickgingen, 

die sich jahrelang im Grenzgebiet 

Shanxi-Fujian-Anhui verschanzt 

und verborgen hatten. Zunachst ei

ne liber 13 Gebiete verteilte "verlo- 

rene Armee", konnten sie im Wind- 

schatten der japanischen Verbande 

gesammelt, moralisch aufgeriistet 

und schlieBlich zur "Neuen Vierten 

Armee" mit insgesamt 10.000 Mann 

reorganisiert werden. Oberkom- 

mandierender war hier Ye Ding, 

spater Chen Yi. Zahneknirschend 

muBte die GMD auch diesen Ar- 

meeverband anerkennen und unter- 

stellte ihn dem Dritten Frontab- 

schnitt in Ostchina.

AuBerdem entstanden noch Basen 

in Siidchina, und zwar zwischen 

Guangzhou und Hongkong sowie 

auf der Insel Hainan (Nr. 18 und 

19). Zum Hauptoperationsgebiet in 

der Mandschurei wurde das Stiitz- 

punktgebiet Hebei-Rehe-Liaoning 

(Nr.6).

2.2.

Phase It Entwicklungen im Zei- 

chen des "strategischen Gleichge- 

wichts"

Der zweite Abschnitt des sino-ja- 

panischen Kriegs war vor allem 

durch vier Entwicklungen gekenn- 

zeichnet, von denen einige - man 

denke an die Stichworte "Ausrich- 

tungsbewegung" und "Yan’an" - 

noch Jahrzehnte spater politisches 

Echo auslbsten. Zu diesen Haupt- 

entwicklungslinien gehorten der 

Ausbruch des pazifischen Kriegs, 

die Anderung der japanischen Mi- 

litarstrategie in China, der Ausbau 

der kommunistischen Macht und 

das Wiederaufflammen der Ausein- 

andersetzungen zwischen GMD und 

KPCh.

2.2.1.

Die Verlagerung des Hauptkriegs- 

schauplatzes in den Pazifik 

1939 brach in Europa der Zweite 

Weltkrieg aus. Gleichzeitig begann 

Japan sich auf die Auseinanderset- 

zungen mit den USA vorzuberei- 

ten, die mit dem Angriff auf Pearl 

Harbour im Dezember 1941 in ihr 

entscheidendes Stadium traten.

Bereits Mitte 1942 waren die Phil- 

ippinen, Indonesien, Malaya, Bir- 

ma, Thailand und zahlreiche siid- 

westpazifische Gebiete fest in ja- 

panischer Hand. Am 5.Juni 1942 

erlitten die Japaner ihr Stalingrad, 

indem sie bei der Seeschlacht nahe 

der Midways gegen die USA vier 

ihrer besten FlugzeugtrSger verlo- 

ren; damit aber konnte jenes ame- 

rikanische Inselspringen beginnen, 

in dessen Verlauf die Japaner eine 

Eroberung nach der anderen wie- 

der aufgeben miissen.

Das amerikanische Engagement 

kam den Chinesen nicht nur strate

gist, sondern auch materiell zugu- 

te. Die Guomindang-Truppen er- 

hielten militSrische Nachschubgil- 

ter, und nicht zuletzt auch wurden 

chinesische Verbande durch Ame- 

rikaner ausgebildet. Amerikani- 

schen Vorstellungen, den US-Ge

neral Stilwell zum Oberkomman- 

dierenden der Guomindang-Streit- 

krSfte zu ernennen, erteilte die 

GMD allerdings eine Abfuhr.

Die Verlagerung des Hauptkriegs- 

schauplatzes vom chinesischen 

Festland weg hinaus in den Pazifik 

machte sich in China bereits 

1939/40 wohltuend bemerkbar. 

Nach der Beurteilung Mao Zedongs 

war die "strategische Offensive" 

Japans nunmehr am Ende und es 

begann eine Phase des "strategi

schen Patts", in dessen Verlauf sich 

die Stiitzpunktgebiete konsolidieren 

und ein systematischer Guerilla- 

krieg entfacht werden konnten.

Gleichwohl lieBen die japanischen 

Verbande ihre Gegner immer wie- 

der spiiren, wer "Herr im Hause" 

war. Dies machte sich in dreifacher 

Hinsicht bemerkbar:
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- Seit Februar 1939 richteten sie 

begrenzte Offensiven gegen Ziele 

im Westen und Siidwesten, vor al- 

lem gegen Nanchang (Hauptstadt 

der Provinz Shanxi), Zaoyang 

(Nordhubei), Changsha (Hunan) 

und Siidguangxi; auBerdem flogen 

sie Luftangriffe gegen die Stadte 

Chongqing, Chengdu, Kunming 

und Guiyang. Die VorstbBe nach 

Siidwesten blieben allerdings er- 

folglos, da die Guomindang-Trup- 

pen bei ihrer Verteidigung ge- 

schickt das Gebirgsgelande aus- 

nutzten und auBerdem einige be- 

eindruckende Abwehrerfolge erzie- 

len konnten, so z.B. am Kunlun- 

PaB in der Provinz Guangxi sowie 

bei der Verteidigung des Zaoyang- 

Yicheng-Gebiets.

- Weitere Kampfe gab es um die 

letzten der Guomindang noch ver- 

bliebenen Zufahrts- und Versor- 

gungsrouten von Indochina und 

Birma her. Im September 1940 be- 

setzten japanische Truppen Viet

nam und schnitten die hier verlau- 

fenden logistischen Adern nach 

Siidwest- und Westchina ab. Zwi- 

schen Marz und Mai 1942 auBer- 

dem stieBen Infanterieverbande des 

Tenno nach Birma vor, besiegten 

die dort zur Verteidigung aufmar- 

schierten britischen und GMD-chi- 

nesischen Truppen und kappten 

damit die letzte bis dahin noch of- 

fene Zufahrtsroute. Von jetzt an 

konnte Guomindang-China nur 

noch uber eine Luftbriicke aus In- 

dien via Kunming versorgt werden, 

wobei der sog. "Hump", d.h. die 

von unberechenbaren Luftturbu- 

lenzen bestimmte Gebirgsgegend 

im birmanisch-siidchinesischen 

Grenzgebiet, iiberflogen werden 

muBte.

- Hingen die GMD-Truppen logi- 

stisch wenigstens noch "am Tropf", 

so waren die Stiitzpunktgebiete der 

kommunistischen Achten Armee in 

Nordchina nach alien Seiten hin 

aufs dichteste abgeschottet, und 

zwar sowohl von japanischen 

Truppen als - im Siiden des Stiitz- 

punktgebiets Shaanxi-Gansu-Ning- 

xia - auch von einer GMD-Blok- 

kade, die praktisch den ganzen 

Krieg iiber aufrechterhalten wurde.

Hatten sich die Hauptschiage der 

japanischen Armee in Phase I im 

wesentlichen auf die GMD-Trup

pen konzentriert, so standen jetzt 

die "Volksstreitkrafte" im Visier. 

Vor allem war dies im AnschluB an 

den sog. "Hundert-Regimenter- 

Feldzug" der Fall, der beginnend 

mit dem 20.August 1940, unter 

dem Kommando Peng Dehuais und 

unter Einsatz von rd. 100 Einheiten 

der Achten Armee vorgetragen 

wurde und bei dem zahlreiche 

feindliche Verkehrslinien und 

Truppeneinheiten verloren gingen. 

In etwa 3 1/2 Monaten wurden fast 

20.000 feindliche Soldaten auBer 

Gefecht gesetzt und ein Territo- 

rium mit rd. fiinf Millionen Men- 

schen befreit - allerdings nur fiir 

kurze Zeit. Dieser Feldzug sollte 

der einzige wirkliche GroBangriff 

der "Volksstreitkrafte" bleiben; 

denn was nun einsetzte, war ein 

Inferno von japanischen Antigue- 

rillamaBnahmen: Allein in den Jah- 

ren 1941/42 setzte das japanische 

Oberkommando 830.000 Soldaten 

zur Partisanenbekampfung gegen 

die Stiitzpunktgebiete ein. An etwa 

dreiBig GroBoperationen waren je- 

weils zwischen 10.000 und 70.000 

und bei weiteren 174 "Sauberungs- 

aktionen" je etwa rd. 1.000 japani

sche Infanteristen beteiligt. Sie gin

gen nach einem typischen Antigue- 

rillakonzept vor, dem sog. "San- 

guang" (Drei alles): alles nieder- 

brennen, alles niedermetzeln, alles 

auspliindern. Bereits vor diesen 

GroBoperationen hatten die Japaner 

im November 1940 die Peng- 

Dehuai-Einheiten wieder in ihre 

Ausgangspositionen zuriickgetrie- 

ben. Von jetzt an waren die 

"Volksstreitkrafte" fast nur noch 

mit Defensivaufgaben beschaftigt.

2.2.2.

Krise der KPCh und "Ausrich- 

tungsbewegung"

Trotz raffiniert eingefadelter Ab- 

wehraktionen verloren die Achte 

und die Neue Vierte Armee gegen 

die brutal vorgehenden Saube- 

rungseinheiten immer mehr an Bo

den - und Mannschaften. Allein 

zwischen Mitte 1941 und Sommer 

1942 ging etwa die Halfte des 

Stiitzpunktareals verloren. Auch 

muBte die KP-Fiihrung mit anse- 

hen, wie Teile der Bevblkerung in 

den von japanischen Truppen ein- 

genommenen Gebieten hingemetzelt 

wurden. Die Verkleinerung der 

Stiitzpunktgebiete wiederum Idste 

erhebliche Versorgungsschwierig- 

keiten aus und es kam zu Hungers- 

nbten. Halbe Stiitzpunktgebiete 

muBten sich von Baumrinde und 

Wurzelgemiise ernShren. In diesen 

Jahren "kam es so weit", schreibt 

Mao (10), "daB wir fast keine 

Kleidung, kein Speisebl, kein Pa

pier und kein Gemiise mehr hatten, 

daB unsere Soldaten kein Schuh- 

werk und keine Socken, unsere 

Funktionare im Winter keine Bett- 

decken mehr hatten." Die Achte 

Armee ging von rd. 400.000 Mann 

i.J. 1940 auf weniger als 300.000 

i.J. 1942 zuriick, und die Bevblke

rung der Stiitzpunktgebiete verrin- 

gerte sich in der gleichen Zeit von 

rd. 100 Millionen auf 50 Millionen.

Die schreiende Notlage fiihrte auch 

zu erhitzten Debatten innerhalb der 

Parteifiihrung iiber den in der neu- 

en Lage zu verfolgenden Kurs.

Obendrein schlugen die "Interna- 

tionalisten" in der KPCh, an ihrer 

Spitze der Moskau-freundliche 

Wang Ming, einen Kurs vor, der in 

der damaligen Situation selbstmbr- 

derisch gewesen ware, namlich eine 

aktivere Kriegsfiihrung gegen die 

Japaner, um auf diese Weise mehr 

japanische Krafte zu binden und 

die Fiihrung in Tokyo davon abzu- 

halten, der von deutschen Truppen 

schwer bedrangten UdSSR den 

Krieg zu erkiaren. Kein Wunder, 

daB die "autochthonen" Parteifiih- 

rer, unter ihnen vor allem Mao Ze

dong, entschieden widersprachen 

und fiir militarische Zuriickhaltung 

piadierten.

All diese Konflikte waren Aus- 

druck von Abnutzungserscheinun- 

gen, die sich innerhalb der nun 

schon seit Jahren im taglichen 

Kampf aufreibenden Fiihrung 

zeigten.

In dieser Krisensituation begann 

eine Kampagne, die zum Muster 

fast aller nachfolgenden GroB- 

"Bewegungen" wurde, namlich die 

"Zhengfeng yundong", die groBe 

"Ausrichtung des Arbeitsstils", die 

sich bereits im Sommer 1941 ange- 

deutet hatte, formed 1942 anlief 

und sich praktisch bis zum 

VILParteitag (1945) hinzog.

Drei bekannte Reden sind es, die 

Mao im Rahmen der Ausrichtungs- 

bewegung gehalten hat, namlich 

"Unser Studium umgestalten" (11), 

"Den Arbeitsstil der Partei verbes- 

sern" vom 1.Februar 1942 (12) und 

"Gegen den Parteischematismus" 

vom 8.Februar 1942 (13). Auch ge- 

hdren die bekannten "Reden bei 

der Aussprache in Yan’an iiber Li- 

teratur und Kunst" vom Mai 1942 

(14), unauflbslich in diesen Zu- 

sammenhang.

Drei Entartungserscheinungen wa

ren es vor allem, die durch die 

"Ausrichtung" korrigiert werden 

sollten, namlich die "Krankheit" des 

"Subjektivismus", die sich entweder 

in einer Uberbetonung der Theorie 

(sog. "Dogmatismus") Oder aber auf 

der anderen Seite in einer Uberbe

tonung der Praxis ("Empirismus")
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auBert (15), ferner gegen das "Sek- 

tierertum", das vor allem den "von 

auswarts gekommenen Kadern" an- 

zulasten sei (16) und gegen den 

"Schematismus", der die chinesi- 

schen Besonderheiten unberiick- 

sichtigt lasse.

Jedermann in der Partei wuBte, 

daB diese drei Piaketten vor allem 

den Komintern-Vertretern ange- 

heftet werden sollten. Maos ideolo- 

gische Hauptgegner aus dem Be- 

reich der Komintern, unter ihnen 

Wang Ming, Zhang Wenting, Bo 

Gu u.a., waren bereits bei einer 

Politbiirositzung im September 1941 

aus ihren Politbiiropositionen ver- 

drangt worden. Da auch die Partei- 

schulen in den Stiitzpunktgebieten 

unter dem EinfluB Wang Mings 

und der Komintern gestanden hat- 

ten, war es freilich mit der Abset- 

zung von Personen noch keines- 

wegs getan; vielmehr gait es nun, 

die von ihnen uberall gepflanzten 

"Giftkrauter" wieder auszujaten - 

ein ProzeB, der offensichtlich Jahre 

in Anspruch nehmen wurde. Immer 

wieder betonte Mao, daB "jedes 

von den Besonderheiten Chinas los- 

geldste Gerede uber Marxismus ein 

abstrakter und hohler Marxismus" 

sei (17), und daB man mit den 

"auslandischen Schemata" endgiiltig 

SchluB machen miisse. Nicht von 

ungefahr wurde denn auch die 

Zhengfeng-Bewegung zum Aus- 

gangspunkt fur den kometenhaften 

Aufstieg der "Mao-Zedong-Ideen".

Die Komintern war verstandli- 

cherweise von Anfang an gegen die 

Ausrichtungsbewegung eingestellt: 

Die Maoisten hatten, statt zu einer 

selbstkritischen Analyse der Fehler 

zu schreiten, den Weg des Frak- 

tionskampfes gewShlt (18).

Trotz der Bitterkeit, die diese erste 

"Orgie der Selbstreinigung" (19) in 

weiten Bereichen der Partei her- 

vorrief, fiihrte die Zhengfeng 

letztlich doch wieder zu einer er- 

staunlichen ideologischen Einheit; 

vor allem war dieser Erfolg darauf 

zuriickzufuhren, daB pidagogisch 

gianzend durchdachte Parteidoku- 

mente ausgegeben und von Tausen- 

den von Parteikadern jahrelang 

studiert, auswendiggelernt und im 

Wege der Kritik und Selbstkritik 

funktionalisiert wurden. Der 

Grundtenor der Bewegung lautete, 

daB Fehler "Krankheiten" seien, die 

man heilen kdnne. "Krankheits"- 

Ursache sei nicht so sehr mangeln- 

de Intelligenz als vielmehr man- 

gelnde Bereitschaft, sich mit dem 

"Mao-Zedong-Denken" voll zu 

identifizieren.

In der sinokommunistischen Ge- 

schichte nimmt die Zhengfeng-Be

wegung einen uberragenden Stel- 

lenwert ein. Sie hat der Sinisierung 

des Marxismus zum Durchbruch 

verholfen, war Ausgangspunkt fur 

den spateren Personenkult um Mao 

Zedong und hat nicht zuletzt auch 

das Schema fur die "Ldsung" fast 

aller nachfolgenden innerparteili- 

chen Auseinandersetzungen vorge- 

geben - die KPCh nannte den Pro

zeB offiziell "Heilung", die sowjeti- 

sche Kritik dagegen sprach von 

"psychologischer Folter, demiiti- 

genden Selbstbezichtigungen und 

offentlichen Reuebekenntnissen" 

(20). Ganz gewiB hatte sich hier 

eine typisch maoistische Methode 

herausentwickelt, durch die inner- 

parteiliche Gegner nicht, wie unter 

dem Stalin-Regime, physisch, son- 

dern psychisch "liquidiert" wurden, 

indem eine groBe "Gehirnwasche" 

stattfand: nicht zufailig stammt 

dieser Ausdruck (xinao) aus dem 

Chinesischen!

2.23.

"Roter Stern uber China": Yan’an

HauptsSchlich wahrend der zweiten 

Phase des chinesisch-japanischen 

Kriegs auch begann sich, zunachst 

in aller Stille und dann begleitet 

von immer wirksamerer Propagan

da, in den Stiitzpunktgebieten ein 

Gesellschaftsmodell herauszuent- 

wickeln, dessen vielfache Konturen 

und Brechungen nach und nach in 

einem einzigen Begriff wie in ei- 

nem Brennspiegel zusammenfanden 

- "Yan’an".

Bei Nennung dieses Namens tauch- 

ten noch Jahrzehnte spater Bilder 

von unvergleichlichem Pathos auf. 

Dabei war das im nbrdlichen 

Shaanxi gelegene und von einer 

hochragenden Pagode gekrdnte 

Yan’an lediglich eine jener zahllo- 

sen armseligen Stadte, um die sich 

die groBe Politik nie gekiimmert 

hatte, an denen die Geschichte 

immer vorbeigegangen war, und 

die auch im reformerischen China 

wieder in den Schatten der Ereig- 

nisse zuriickgesunken sind. Doch 

fur einen kurzen Augenblick - von 

1937 bis 1947 - war Yan’an zur 

Hauptstadt, zur Kommandozentrale 

und zum Mekka der sinokommuni

stischen Revolution geworden. Hier 

hatten die spateren Herrscher Chi

nas jahrelang in LoBhdhlen gelebt, 

wo sie ihre Politik berieten, ihre 

Kommandos ausgaben und ihre 

Bucher schrieben: Allein 92 der 

158 Aufsatze Maos in den ersten 

vier Banden der "Ausgewahlten 

Werke" sind hier verfaBt worden. 

Hier auch hungerten sich Zhu De, 

Peng Dehuai und all die anderen 

"Helden des Volkskriegs" gemein- 

sam mit der Bauernbevblkerung 

durch die Katastrophenjahre 

1941/42, und hier schmiedeten sie 

jene politischen Waffen, mit denen 

ihnen spater, wie mit Zauberhand, 

die Eroberung der Macht gelang.

2.23.1.

"Schbpferkraft der Massen

Mitte der dreiBiger Jahre gab es in 

Nordshaanxi keine moderne Ma- 

schine, keine Techniker und keine 

brauchbaren Waffen; die wenigsten 

Bauern konnten lesen und schrei- 

ben; es herrschten Elend und 

Hoffnungslosigkeit. Es war die hi- 

storische Leistung der Uberleben- 

den des Langen Marsches, daB sie 

in dieser Stunde Null die Flinte 

nicht ins Korn warfen, sondern be- 

schlossen, wo doch keine physische 

Munition vorhanden war, sich der 

"sozialen Munition" zu bedienen.

Wenn sich die Bauern in Nord

shaanxi wirklich an den eigenen 

Haaren aus dem Sumpf ziehen soll

ten, so muBten sie uberkommene 

soziale Strukturen durchbrechen, 

das innovationsfeindliche Grundbe- 

sitzerwesen aus den Angeln heben 

und den uberkommenen "Aber- 

glauben" (an die naturgegebene 

Vormacht der Grundbesitzer, an 

Gbtter, an alte Sitten und Gewohn- 

heiten etc.) ablegen - "Klassen- 

kampf" wurde zum Gebot der 

Stunde; sie muBten heraus aus der 

Vereinzelung des individuellen 

Wirtschaftens und neue gemein- 

schaftliche Formen der Landwirt- 

schaft, der Kleinindustrie, des 

Handels und des Militarwesens er- 

proben.

Ganz Yan’an wurde zu einem riesi- 

gen sozialen Experimentierfeld und 

zu einer "groBen Schule", bei der 

die Bauern neben ihrer taglichen 

Arbeit auf dem Acker noch das 

Lesen und Schreiben, das Arbeiten 

in neugegriindeten Fabriken und 

das Operieren in militarischen Ver- 

banden lernten. Es gab keine for

male Trennung von Arbeitern, 

Bauern, Soldaten, Lehrern Oder 

Fiihrungskadern. Alle zusammen 

bildeten eine Kampf-, Produk- 

tions- und Erziehungsgemeinschaft 

- zumindest vermochte die ge- 

schickte Propaganda dies glaubhaft 

zu machen. Die gesellschaftliche 

Praxis wurde zum Lehrmeister der 

"sich selbst befreienden Bauern" - 

es handelt sich hier, wie gesagt, um 

ein verkiartes Yan’an - um einen 

Mythos.
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Trotzdem: Mao hatte, als er 1927 

die ersten kommunistischen Ein- 

heiten aufbaute, mit nichts begon- 

nen als dem verbissenen Willen zur 

Anderung der unhaltbar geworde- 

nen ZustSnde auf dem Land. Am 

Ende war er einer der mSchtigsten 

Personen der Weltgeschichte ge- 

worden. Sein Erfolgsgeheimnis be- 

stand darin, daB er es verstanden 

hatte, die verelendeten bSuerlichen 

"Massen" in der Richtung zu fiih- 

ren, die damals ihren offensichtlich 

objektiven Interessen entsprach. 

Der Glaube an die "Schdpferkraft 

der Massen" (qunzhong chuangzao- 

li), der aus der Perspektive der 

achtziger Jahre so schwer nachvoll- 

ziehbar erscheint, ist, historisch ge- 

sehen, keine leere PrSmisse, son- 

dern die Quintessenz der Yan’an- 

Jahre.

- Im Bereich der Wirtschaft for- 

derte die "Massenlinie" eine dem 

niedrigen lokalen Entwicklungs- 

stand angepaBte "mittlere Techno- 

logie" sowie einen Fuhrungsstil, der 

unter den gegebenen VerhSltnissen 

des Partisanenkriegs ein Maximum 

an ProduktivitSt und Beteiligungs- 

Enthusiasmus ausldsen konnte. 

Hier leisteten vor allem die Milizen 

als "StoBbrigaden" Vorarbeit.

Im Hungerjahr 1942 entstand ein 

Programm fur die Uberwindung 

der materiellen Not. Hauptdoku- 

ment hierfiir ist Maos Referat vom 

Dezember 1942 mit dem Titel 

"Wirtschafts- und Finanzfragen in 

der Periode des Widerstandskriegs 

gegen die japanische Aggression" 

(21). Mao forderte, nicht nur die 

Bediirfnisse der Armee und der 

Verwaltung, sondern gleichzeitig 

auch die des Volkes zu beriicksich- 

tigen; er trat fiir allseitige Ent

wicklung sowohl der staatlichen 

wie der privaten Betriebe ein, er 

empfahl eine Senkung der Pacht- 

und Darlehenszinsen und sprach 

sich fiir die Bildung freiwilliger 

Kooperationsbrigaden auf einzel- 

wirtschaftlicher Grundlage aus. Es 

handelte sich hier alles in allem um 

eines der friihesten geschlossenen 

Wirtschaftskonzepte der sinokom- 

munistischen Bewegung.

- Im Erziehungswesen biirgerte 

sich ein Schulsystem ein, das nicht 

nur auf die einseitige Entwicklung 

des Intellekts, sondern auf die Her- 

anbildung eines "gebildeten Werk- 

tatigen mit sozialistischem BewuBt- 

sein" abzielte, und das deshalb von 

dem Prinzip "halb Studium, halb 

Praxis" bestimmt war. U.a. gait es, 

eine einfache, dem bSuerlichen 

VerstSndnis angepaBte Sprache zu 

benutzen und praktische Lehrinhal- 

te zu vermitteln.

- Wahrend der Yan’an-Jahre ent- 

standen auch iiberall neue Macht- 

organe in den Stiitzpunktgebieten. 

Wo immer die Achte Armee hin- 

kam, bildete sie Mobilisierungsko- 

mitees, die fiir den Aufbau weite- 

rer Organisationen und fiir die 

gleichzeitige Beseitigung entspre- 

chender Guomindang-Einrichtun- 

gen sorgten. Schon 1939 wurden in 

den Stiitzpunkt-Ddrfern Bauernde- 

legiertenversammlungen sowie mi- 

lizartige Ortliche Selbstschutzabtei- 

lungen eingerichtet. Machtorgane 

entstanden auch auf der iiberdorf- 

lichen Ebene.

Oberstes Leitungsorgan war das 

Zentralkomitee sowie das Politbiiro 

in Yan’an im Sondergebiet Shaan- 

xi-Gansu-Ningxia. In jedem der 

Stiitzpunktgebiete gab es ZK-Filia- 

len, so z.B. in Nordchina das 

Nordchinesische Biiro des ZK, ge- 

leitet zuerst von Liu Shaoqi und - 

seit Januar 1941 - von Peng Chen, 

sowie in Zentralchina das Zentral- 

chinesische Biiro des ZK, dem ur- 

spriinglich Wang Ming und, nach 

dessen Entmachtung, Liu Shaoqi 

vorstand. Von den Regionalbiiros 

wiederum fiihrten Leitungsfaden zu 

den Parteiausschiissen der Kreise 

und der Dbrfer hinab. Die Partei- 

arbeit fand in diesen Jahren fast 

ausschlieBlich unter Bauern und 

kleinbiirgerlichen Elementen

(Dorflehrern, Handlern usw.) statt. 

"Proletarische" Elemente im klassi- 

schen Sinne (Industrie- und Land- 

arbeiter) bildeten eine verschwin- 

dende Minderheit. Kein Wunder, 

daB die Partei mehr auf den Ge- 

sinnungs- als auf den Abstam- 

mungsproletarier abstellte und des

halb - ganz im Sinne der konfuzia- 

nischen Tradition - der Erziehung 

auBergewdhnlichen Wert beimaB.

Dementsprechend entstanden zahl- 

reiche Ausbildungseinrichtungen 

man denke an die Zentrale Partei- 

schule, an die "Antijapanische Mi- 

litSrakademie", die Lu Xun-Aka- 

demie, das Marxistisch-Leninisti- 

sche Institut, die Chinesische Frau- 

enhochschule, das Nationalitatenin- 

stitut und an das gute Dutzend 

weiterer Kaderausbildungsstatten.

Seit Beginn der vierziger Jahre 

wurde von den neuen Verwaltun- 

gen das sog. "Drei-Drittel-System" 

eingefiihrt. Danach sollten in jedem 

der neuen Machtorgane ein Drittel 

KP-Angehdrige (als Vertreter der 

Arbeiter und Kleinbauern), ein 

Drittel "fortschrittliche Elemente" 

(als Reprasentanten des Kleinbiir- 

gertums) und ein Drittel "Zwi- 

schenelemente" (als Sprecher der 

Nationalen Bourgeoisie und der 

fortgeschrittenen Grundbesitzer) 

vertreten sein: zumindest SuBerlich 

war dies ein Ausdruck der Natio

nalen Frontenpolitik.

Eine umfassende Enteignungspoli- 

tik konnten sich die Stiitzpunktre- 

gierungen in der damaligen Situa

tion nicht erlauben; war man doch 

auf die Versorgungsleistungen der 

"Mittleren" und grdBeren Bauern 

angewiesen - gar nicht zu reden 

von den Schonpflichten, die sich 

aus der Nationalen Einheitsfront- 

politik heraus gegeniiber den wohl- 

habenderen Bauern ergab. Das Be- 

miihen der "Volksregierungen" 

muBte daher auf Pachtherabsetzun- 

gen und auf Milderung sonstiger 

Ausbeutungsformen gerichtet sein 

(22).

2.23.2.

"Volkskrieg"

Auf militarischem Gebiet schlieB- 

lich entstanden jene einzigartigen 

"Volksstreitkrafte", die sich aus den 

drei Elementen der Regularen Ver- 

bSnde (Achte und Neue Vierte 

Armee), der Territorialtruppen und 

der Milizen/"Volkswehren" (min- 

bing) zusammensetzten und deren 

Aufgabe nicht nur kSmpferischer, 

sondern auch produktiver und er- 

zieherischer Art war.

Morgens den Acker bestellen, mit- 

tags einen VorstoB japanischer 

VerbSnde abwehren und abends ei

nen Lese- oder Schreibkurs absol- 

vieren - dies war ein Aufgabenka- 

talog, der fiir so manchen Stiitz- 

punkt-Bewohner zum Alltag wur

de. Aus diesem Milieu hat sich 

auch der Volkskrieg herausentwik- 

kelt, mit dem sich nach damaligem 

Selbstverstandnis sechs Kriterien 

verbanden, die sich stichwortartig 

folgendermaBen wiedergeben las- 

sen: Vernichtung des Gegners (qua 

Klassenfeind) - nicht nur Bezwin- 

gung; "lange hingezogener Krieg" 

statt Blitzkrieg; der Gegner ertrinkt 

"im Meer des Volkes", wird also 

nicht im Ausland bekampft; "je- 

dermann ein Soldat": der Krieg ist 

eine Sache des ganzen Volkes, 

nicht nur des Militars (Fisch-Was- 

ser-Theorie); der Krieg ist die 

"hochste Form des Klassenkampfes" 

und auch keine Sekunde lang un- 

politisch (Gegensatz: "Kabinetts- 

kriege" des europaischen 18.Jhdts.); 

der Volkskrieg ist stets ein "gerech- 

ter Verteidigungskrieg".
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Seit aus dem anfSnglichen Blitz

krieg ein langandauernder Partisa- 

nenkrieg geworden war, konnte das 

gesamte Volk ins Kampfgeschehen 

einbezogen werden. Es bildeten 

sich nun zahlreiche Methoden des 

Volkskriegs heraus, wie der Spat- 

zen-, Blockade-, Minen-, Tunnel-, 

Zerstdrungs- und amphibische 

Krieg.

Mit "Spatzenkrieg" (maquezhan) 

war eine Kampfform gemeint, bei 

der regulSre Einheiten und Milizen 

in Gruppen von 2 Oder 3 Mann 

operierten, einmal ihre KrSfte kon- 

zentrierten und sie dann wieder 

auflosten, dann einen Scheinangriff 

in der einen Himmelsrichtung vor- 

tauschten, wShrend sie den wirkli- 

chen Angriff in der anderen fiihr- 

ten, pldtzlich auftauchten und 

ebenso unerwartet wieder ver- 

schwanden. "Wie Spatzen auf der 

Suche nach Futter" sollten die Ver- 

teidiger auf eine giinstige Gelegen- 

heit warten, den Feind psychisch 

zu terrorisieren und ihn physisch 

zu dezimieren.

Der Blockadekrieg war darauf ge- 

richtet, befestigte Stellungen des 

Feindes vom Nachschub abzu- 

schneiden und den Gegner dadurch 

aus seiner Igelhaltung heraus zum 

ungeordneten Ruckzug zu zwingen, 

der dann wiederum zu Vernich- 

tungs- und Stdraktionen ausgenutzt 

wurde.

Beim "Sabotagekrieg" (dihou jiao- 

tongzhan) und Zerstdrungskrieg 

(pohuaizhan) ging es darum, Eisen- 

bahnlinien, LandstraBen, Verkehrs- 

und Nachrichteniibertragungsmittel 

sowie sonstige Infrastruktureinrich- 

tungen zu vernichten. Im Herbst 

1940 waren allein im zentralen Teil 

der Provinz Hebei 350.000 Bauern 

mit Sabotage- und Zerstdrungsak- 

tionen befaBt, zerschnitten Tele- 

fonleitungen, beseitigten Stachel- 

drahtwehren und nahmen auch 

gleich das Material mit. Kleinere 

Sabotageeinheiten rissen StraBen- 

decken auf, sprengten Briicken und 

hoben Eisenbahnschienen "aus den 

Angeln".

Im Minenkrieg (dileizhan) sollte 

der Feind durch die verschieden- 

sten Arten von Minen verunsichert 

werden. Noch 1952 schrieb die 

Volkszeitung (23) begeistert liber 

die Wirkung dieser Kriegsform. 

"Sobaid der Gegner seinen FuB auf 

befreites Gebiet setzte, befand er 

sich buchstUblich in einer Minen- 

falle. Der Ruckzug war fur ihn ge- 

nauso tddlich wie der Vormarsch. 

Uberall und in jedem Augenblick 

war er vom Tode bedroht... Unsere 

Minen konnten, da sie hdufig ver- 

legt wurden, buchstablich spazie- 

rengehen und befanden sich stets 

in unmittelbarer Nachbarschaft 

feindlicher Festungen, wo sie den 

Gegner verunsicherten... Bei der 

Belagerung der Stadt Suyuan i.J. 

1944 durch Milizkorps wurden 

iiber 5.000 Minen eingesetzt, die 

entweder einzeln verlegt Oder in 

Ketten zusammengeschlossen wa

ren. Der Feind wagte keinen 

Schritt vor die Tore der Stadt zu 

setzen."

Die wohl bekannteste wahrend der 

Yan’an-Zeit entwickelte Kampf

form war der Tunnelkrieg (didao- 

zhan). Ganze Ddrfer in der von ja- 

panischen S&uberungsaktionen be- 

sonders heimgesuchten Provinz He

bei hatten damals unterirdische 

Netzwerke angelegt, die am Ende 

von Dorf zu Dorf miteinander ver- 

bunden wurden. Der ISngste auf 

diese Weise entstandene Tunnel in 

der Provinz Hebei erstreckte sich 

auf eine Gesamtlinge von 

12.500 km (24). Die Entwicklung 

erfolgte vom Familien- iiber den 

Dorf- bis hin zum Landkreisbun- 

ker. Keines der Tunnelsysteme 

glich dem anderen; mindestens 100 

verschiedene Formen wurden un- 

terschieden. Der Durchschnittstun- 

nel war rund 1,5 m hoch und rund 

1 m breit. Besondere Sorgen berei- 

tete die Beliiftung, um die es zu- 

meist schlecht bestellt war. Die 

Ausgange lagen an verborgenen 

Stellen, so beispielsweise unter ei

ner Feueresse, unter dem Kang 

(Ofen und Schlafstelle in einem) 

sowie hinter Sichtschutzanlagen. 

Besondere Findigkeit zeigten die 

Bauern auch bei der Anlegung ka- 

schierter Ventilationslocher. An be- 

stimmten Stellen brachten sie Aus- 

stiegsdffnungen an, von denen aus 

Scharfschiitzen den Feind verunsi- 

chern konnten, um dann, sobaid 

der Gegner seine Suchaktionen ein- 

leitete, blitzschnell wieder zu ver- 

schwinden. Solche "Tauchstationen" 

fanden sich hSufig unter Stapeln 

von Feuerholz, unter aufgeschich- 

tetem Reisig Oder zwischen den 

Unebenheiten einer ausgeprSgten 

Hiigellandschaft. Selbst wenn der 

Feind ein Stuck des Tunnels ent- 

deckt hatte, war die Situation noch 

keineswegs brenzlig; gab es doch 

uberall "Sackgassen", die den ein- 

tauchenden Feind in die Irre laufen 

lieBen, oder aber Fallgruben, die 

fliehende MilizionSre hinter sich 

dffneten, und die mit spitzen, nach 

oben weisenden Bambusdolchen 

gespickt waren. Gegen "AusrSuche- 

rungs"- und Gasangriffe war eben- 

falls Vorsorge getroffen; denn 

uberall an den Zollgrenzposten 

standen vorsorglich Bretter, Erd- 

reich und Steine bereit, mit denen 

der gasbefallene Gang abgeschottet 

werden konnte.

Es ist bezeichnend, daB diese Tak- 

tiken des Tunnelkriegs keineswegs 

vergessen, sondern lebendig ge- 

blieben sind und den Milizen in 

gefahrlichen AuBenregionen auch 

heute noch beigebracht werden. 

Auch in den chinesischen GroB- 

stadten gibt es noch riesige Stollen- 

systeme, die inzwischen z.T. in 

"Fabrikationsstatten" "umf unktio- 

niert" worden sind (25).

Die "Fisch-Wasser-Verbundenheit" 

von Dorfbevblkerung und Volks- 

streitkraften kam auch in gegensei- 

tigen Dienstleistungen zum Aus- 

druck. Die Volksmiliz beispielswei

se leistete fur die reguiare Armee 

Transportdienste, stellte Tragbahren 

fiir Verwundete zur Verfiigung und 

nahm Gefangene in Gewahrsam. 

AuBerdem leisteten Milizionare 

Schanzarbeiten, gingen auf Pa- 

trouillengange, vernahmen ver- 

dachtige Personen, faBten Spione, 

beobachteten "schlechte Elemente" 

und nahmen damit der Armee die 

Sorge fur das Hinterland ab.

Die Regularverbande umgekehrt 

halfen den Bauern bei der Ernte, 

indem sie hier StoBbrigade- und 

Modellfunktionen iibernahmen, in

dem sie die arbeitenden Bauern 

schiitzten und dariiber hinaus poli- 

tischen Unterricht erteilten (26).

Die mit Abstand beeindruckend- 

sten "Handreichungen" fiir den 

Guerillakrieg der damaligen Zeit 

f inden sich in Maos Schriften: 

"Strategische Probleme des Partisa- 

nenkriegs gegen die japanische Ag

gression" vom Mai 1938 (27), "Uber 

den langwierigen Krieg" vom Mai 

1938 (28) und in "Probleme des 

Kriegs und der Strategic" vom 

6.November 1938 (29).

In den "Strategischen Problemen" 

findet sich das Gesamtprogramm 

des Partisanenkriegs:

(a) Flexibilitat in Angriff und 

Verteidigung, wobei die Haupt- 

aufmerksamkeit darauf gerichtet 

sein miisse, stets die Initiative zu 

wahren. Flexibilitat bei der Auf- 

lockerung, bei der Konzentration 

und der Truppenverlegung sei der 

konkrete Ausdruck der Initiative 

im Partisanenkrieg. Niemals diirfe 

man in Starrheit und Passivitat 

verfallen. Im Mittelpunkt aller
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Uberlegungen miisse die Offensive 

stehen, die das einzige Mittel sei, 

um das Hauptziel des Partisanen- 

kriegs zu erreichen, nSmlich den 

Feind zu vernichten und zugleich 

die eigenen KrSfte zu bewahren.

(b) Koordination der Partisanen- 

mit der regul^ren Kriegsfiihrung in 

strategischer, operativer und takti- 

scher Hinsicht. ReguUre Kriegs- 

fiihrung habe vor allem in den 

Phasen der "strategischen Offensi

ve" und der "strategischen Defensi

ve" stattzufinden, wShrend die Par- 

tisanenkriegsfiihrung (kiassisches 

Ziel: beunruhigen und Beute vor 

allem in Zeiten des "strategischen 

Gleichgewichts" zur Hauptform des 

Kampfes werden miisse.

(c) Errichtung von Stiitzpunktge- 

bieten, von denen es drei Typen 

gebe, namlich im Gebirge, in der 

Ebene sowie in FluB-, Seen- und 

Miindungsgebieten.

Streng zu unterscheiden sei zwi- 

schen "Partisanengebieten" (youji- 

qu) und "Stiitzpunktgebieten" (gen- 

judi) (30). Aus Partisanengebieten 

werden erst dann "Stiitzpunktgebie- 

te", wenn sie militftrisch und poli- 

tisch geniigend abgesichert sind, 

wenn dort also "z.B. eine grdBere 

Zahl von feindlichen Truppen be- 

reits vernichtet, die Aktivitftt der 

Volksmassen geweckt und antijapa- 

nische Massenorganisationen ge- 

griindet sind, sobaid ferner die 

Volksbewaffnung fortgeschritten 

und eine antijapanische politische 

Macht geschaffen worden ist" (31). 

Unterschieden wurden ferner drei 

Kategorien von Territorien, nam

lich Antijapanische Stiitzpunktge- 

biete, ferner Gebiete, die sich in 

der Hand der "japanischen Impe- 

rialisten" befinden, und Gebiete, 

die dazwischenliegen und von bei- 

den Seiten umkSmpft werden - 

eben: Partisanengebiete (32).

(d) Richtiges Verhalten bei der 

strategischen Defensive und strate

gischen Offensive.

(e) Entwicklung des Partisanen- 

kriegs zum Bewegungskrieg: Um 

aus Partisaneneinheiten regul^re 

Truppen zu machen, miissen zwei 

Vorbedingungen erfiillt werden, 

namlich die Erhdhung der Zahl 

und der Qualitat der Truppen. Es 

sei Aufgabe aller Partisaneneinhei

ten, so schnell wie mdglich die 

Qualitaten reguiarer Einheiten an- 

zunehmen.

(f) Flexible Mischung von zentra- 

lem und dezentralem Kommando: 

Verbindung von Befehls- und Auf- 

tragstaktik.

In den spateren Schriften wurdend 

die hier pauschal dargestellten 

Punkte verfeinert.

Ohne Zweifel gehdren die militari- 

schen Schriften Maos mit zu den 

elegantesten Darlegungen, die je 

aus der Feder des "Vorsitzenden" 

gekommen sind. Sie zu lesen, be- 

reitet auch nach fiinfzig Jahren 

noch Vergniigen. Von ihnen geht 

eine strahlende Siegeszuversicht 

aus; man kann sich vorstellen, wie 

elektrisierend sie auf Offiziere und 

Mannschaften in der damaligen Si

tuation gewirkt haben.

Die Japaner bekamen die Wirkung 

der Guerillakriegsfiihrung

schmerzhaft zu spiiren. Bei den 

Kampfen im Shanxi-Zhahar-He- 

bei-Gebiet im August 1941 sowie 

in Zentralchina (Juli 1941) muBten 

sie rd. 6.000 Gefallene beklagen.

2.2.3.3.

"Yan’an" und seine Nachwirkungen 

In Ya’an auch begann der Marxis- 

mus nach chinesischer Erde zu rie- 

chen, und hier auch entstand - un- 

geachtet der Armut und des allge- 

meinen Mangels - jener erstaunli- 

che Optimismus, der vor allem 

westliche Besucher beeindruckte 

und sie zu pathetischen Schilderun- 

gen hinriB, so z.B. White-Jacoby 

(33): "Die Kader gliihten vor 

-Selbstvertrauen, und in ihrer Rede 

war immer eine Spur von Selbst- 

beweihraucherung. Manchmal erin- 

nerte einen die Atmosphare an ein 

Pfadfinderlager, wo die Teilnehmer 

herumgehen und sich vor frommer 

Kameradschaft gegenseitig auf den 

Riicken klopfen. Sie zeigten einen 

eigensinnigen, durch nichts zu er- 

schiitternden Realismus... und wa- 

ren von der absoluten Richtigkeit 

ihres Weges so vdllig uberzeugt, 

daB es ihnen schwerfiel, den Be- 

amten und Soldaten von Chongqing 

auch nur die geringste Kompetenz 

zuzutrauen."

Kein Wunder, daB Yan’an schon 

bald wie ein Magnet auf die intel- 

lektuelle Jugend Chinas wirkte, 

und daB ausiandische Besucher, wie 

Edgar Snow oder der kanadische 

Arzt Norman Bethune, hingerissen 

waren von der Kraft, die sich hier 

zusammenballte. Snows Beschrei- 

bung der "Roten Hauptstadt", ihrer 

Fiihrer und ihrer politisch-militSri- 

schen Atmosphare ist, unter dem 

Titel "Roter Stern uber China" er- 

schienen, inzwischen weltberiihmt 

und zu einer Art Kultbuch gewor- 

den.

- In der damaligen Kampf- und 

Aufbausituation im fernen Hinter

land war auch kein Platz fur eine 

spezielle AuBenpolitik. Die "Au- 

Benbeziehungen" beschr^nkten sich 

vielmehr auf die Verteidigung ge- 

gen japanische Angriffsaktionen 

sowie auf standige Reparaturarbei- 

ten an der zumindest formal mit 

der GMD bestehenden "Nationalen 

Einheitsfront", wobei allerdings je- 

de der beiden Seiten auf die Chan

ce lauerte, dem Machtkonkurrenten 

bei Gelegenheit den TodesstoB zu 

versetzen: Die "VolksstreitkrSfte" 

waren auf kontinuierliche Ausdeh- 

nung ihres Machtbereichs auf Ko- 

sten der GMD bedacht, w^hrend 

diese wiederum Blockaden gegen 

eine weitere Ausdehnung der "Be- 

freiten Stiitzpunktgebiete" zumin

dest vom Westen und Siidwesten 

her aufbaute und sie den ganzen 

Antijapanischen Krieg hindurch 

aufrechterhielt (Karte!).

"AuBenpolitik" war also lediglich 

ein unbedeutendes Element inner- 

halb der allgemeinen Aufbau- und 

Kampfpolitik, deren Endziel es 

sein sollte, nicht nur die Japaner zu 

vertreiben, sondern dariiber hinaus 

eines Tages auch die Macht in ganz 

China zu ergreifen.

Eine Zeitlang nach 1949 schien das 

Erbe von Yan’an zwar vergessen zu 

sein, doch tauchte es spiitestens 

1958 im Zeichen der "Drei Roten 

Banner"-Kampagne wieder auf, um 

dann zu Beginn der sechziger Jah- 

re, vor allem aber wahrend der 

Kulturrevolution, neue Triumphe 

zu feiern. Besonders deutlich traten 

Yan’an-Reminiszenzen im Haupt- 

essay Verteidigungsminister Lin 

Biaos von 1965 mit dem Titel 

"Lange lebe der Sieg im Volks- 

krieg" wieder auf, in dem die Re

volutionserfahrungen der dreiBiger 

und vierziger Jahre nunmehr auf 

die AuBenpolitik iibertragen wur

den. Von Yan’an aus hatte der 

Kommunismus einst ganz China 

erobert; nun sollte China als Gan

zes zum Yan’an der Welt werden:

- RevolutionSre Bewegungen in 

Afrika, Asien oder Lateinamerika 

sahen sich aufgefordert, jeweils 

unter Fiihrung einer eigenen 

Kommunistischen Partei "Befreite 

Stiitzpunktgebiete auf dem Lande" 

zu errichten, dort Sozialreformen 

durchzufiihren, eine Volksarmee
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aufzubauen und mit Hilfe eines 

"lange hingezogenen Volkskriegs" 

aus eigenen KrSften die etablierten 

"feudalistischen" Oder "bourgeoisen" 

Fuhrungseliten ihrer Lender hin- 

wegzufegen.

- Proletarisch-internationalistische 

Aufgabe Chinas sollte es hierbei 

sein, das Feuer der Revolution in 

diese Lender zwar nicht hineinzu- 

tragen, wohl aber, wenn sich die 

Flamme dort aus eigenen KrSften 

entziindet hatte, Brennstoff hinzu- 

zugieBen. Die Unterstiitzung Chi

nas konnte hierbei in vielerlei 

Formen erfolgen und reichte theo- 

retisch von der direkten militari- 

schen Intervention zugunsten einer 

Volksbewegung bis hin zur bloBen 

SympathieerkiSrung (34).

Auch die spater so hSufig be- 

schworenen Erziehungsideale, die 

Politik der "Produktionskampagnen" 

und die Verfolgung politischer 

Gegner mittels permanenter 

"Selbstreinigungen", wie sie vor al- 

lem in den sechziger Jahren propa- 

giert und mit zum Teil verheeren- 

den Folgen praktiziert wurden, las- 

sen sich nicht begreifen, wenn man 

nicht immer wieder den Blick auf 

Yan’an und auf die spSteren Mysti- 

fizierungen dieses damaligen Revo- 

lutionsmodells lenkt.

Bei dieser Analogisierung von Er- 

eignissen unterlief den Kulturrevo- 

lutionaren iibrigens ein typisch 

chinesischer Fehlgriff: Ahnlich wie 

die traditionelle chinesische Ge- 

schichtsschreibung bestimmte Er- 

eignisse nicht im jeweils histori- 

schen Kontext zu betrachten, son- 

dern gewisse EreignisablSufe aus 

dem Zusammenhang herauszuschS- 

len und sie wie Module auf vdllig 

andere Situationen zu iibertragen 

pflegte, versuchte auch Mao die 

Krankheiten der sechziger Jahre 

mit den Medizinen der dreiBiger 

Jahre zu heilen.

Am Ende freilich verursachte diese 

unzeitgemSBe Analogisierung nicht 

nur verheerende wirtschaftliche 

Ruckschlage, sondern rief auch 

Ressentiments gegen den Geist von 

Yan’an hervor, der damit wohl ein 

fur allemal ins Grab sank.

2.2.4.

Reibungen innerhalb der Einheits- 

front

Je mehr Landstriche die Kommu- 

nisten "befreiten" und je mehr 

Bauern sie mit fast traumwandleri- 

scher Sicherheit magnetisierten, 

umso diisterer wurde die Stimmung 

in der GMD.

Aus der Sicht Jiang Jieshis begann 

sich die (oben erwShnte) "70%-Po- 

litik" der Kommunisten jetzt be- 

sonders deutlich und verhSngnisvoll 

abzuzeichnen. Die "18.Armeegrup- 

pe" (d.i. die 8.Armee) habe nach 

Uberschreiten des Gelben Flusses 

in Richtung Shanxi ohne Ermachti- 

gung zu handeln begonnen: Sie ha

be MilitSrdistrikte in den Grenzge- 

bieten Shanxi/Hebei/Chahaer und 

Shanxi/Hebei/Henan aufgebaut und 

sich in die groBen Ebenen von He

bei, Shandong und Henan "ergos- 

sen". Uberall, wohin die "18.Ar- 

meegruppe" kam, habe sie die Lo- 

kaltruppen und die japanischen 

Guerillaeinheiten iiberwaitigt und 

z.T. sogar reguiare Guomindang- 

Truppen angegriffen. Aus diesem 

Grunde habe er, Jiang, am lO.Juni 

1939 Zhou Enlai nach Chongqing 

gerufen und die KPCh an ihre 

freiwillig abgegebenen Verspre- 

chen, vor allem an die Vier Punk- 

te, erinnert. Am 16.Juli 1940 habe 

die Regierung in Chongqing in ei- 

nem Vier-Punkte-Plan MaBnahmen 

zur Kontrolle uber die kommuni- 

stischen Stiitzpunktgebiete ange- 

ordnet, sei jedoch erneut auf taube 

Ohren gestoBen. Die "18.Armee- 

gruppe" sei weiter nach Shandong 

vorgedrungen, und auch im Siiden 

habe die dortige Neue Vierte Ar- 

mee den Befehl, sich in die Gebie- 

te ndrdlich des Yangzi zuriickzu- 

ziehen, nicht befolgt, sondern im 

Gegenteil Anstalten gemacht, die 

Gebiete im Dreieck zwischen Nan

jing, Shanghai und Hangzhou unter 

-ihre Kontrolle zu nehmen. Darauf- 

hin hatten Einheiten des "Dritten 

Kampfgebiets" zwischen dem 6. 

und 14.Januar 1941 ein "Strafver- 

fahren" gegen die Neue Vierte Ar- 

mee eingeleitet (35). Dies ist der 

beriihmte "Zwischenfall von Siid- 

anhui", bei dem 9.000 kommunisti- 

sche Soldaten fielen und der, aus 

Sicht der KPCh, zu einer der 

Hauptgreueltaten der Guomindang 

geworden ist. Die Neue Vierte Ar- 

mee wurde durch die Guomin- 

dang-Regierung offiziell aufgeldst, 

ihr Befehlshaber Ye Ding vor ein 

Kriegsgericht gestellt und der Na

me der Armee gelbscht. In Wirk- 

lichkeit jedoch konnte sie sich 

schnell wieder erholen und von ih- 

ren beiden Kommandozentralen 

Jiangnan ("Siidyangzi") und Jiang- 

bei ("Nordyangzi") aus ihr EinfluB- 

gebiet erweitern, vor allem in 

Richtung Norden, so daB schon 

bald die EinsatzplStze in Nord- 

und Zentralchina kurzgeschlossen 

waren.

Auch die Komintern iibrigens warf 

dem Mao-Zedong-Fliigel "linkssek- 

tiererische Tendenzen" vor. Zwar 

habe die 6.Erweiterte Tagung des 

ZK der KPCh im Oktober/Novem- 

ber 1938 die beiden Hauptgefah- 

renmomente des "linken Sektierer- 

tums" (Ausscheren aus der Ein- 

heitsfront) und des "rechten Op

portunisms" (prinzipienloses Auf- 

gehen in der Front) klar herausge- 

arbeitet und die korrekte Richtlinie 

"Selbstandigkeit und Unabhangig- 

keit in der Einheitsfront" beschlos- 

sen (36). Dieser richtige Kurs einer 

langfristigen Zusammenarbeit zwi

schen Guomindang und KPCh sei 

in der Praxis aber von der Mao- 

Gruppe immer wieder miBachtet 

worden (37). U.a. habe Mao bei- 

spielsweise "unter Nichtbeachtung 

der Bedingungen, die sich durch 

die Nationale Einheitsfront erga- 

ben", einen aktiven Kampf gegen 

die GroBgrundbesitzer gefordert 

und die "Errichtung der Diktatur 

der Arbeiter, der Bauern und des 

Kleinbiirgertums zur Losung ge

macht", habe damit also de facto 

auf eine Zerstbrung der Nationalen 

Einheitsfront hingearbeitet, von 

Angriffen auf GMD-Truppen gar 

nicht erst zu reden (38). Die Kom- 

intern-Vertreter hatten sich ver- 

geblich gegen diese "verhangnisvol- 

le Politik" gestemmt (39). Richtig 

ware ein konsequenter und intensi- 

ver Kampf sowohl gegen antikom- 

munistische MaBnahmen der Guo

mindang als auch gegen "linkssek- 

tiererische" Strategien der Mao- 

Gruppe gewesen, da beide ja auf 

einen neuen Biirgerkrieg statt auf 

nationale Einheit hinsteuerten (40).

Kurz: Die Konturen eines spateren 

Biirgerkriegs begannen schon jetzt 

sichtbar zu werden.

2.3.

Phase HE Das Ende des Antijapa- 

nischen Kriegs als Signal des kom- 

menden Biirgerkriegs

2.3.1.

Japanische Anfangserfolge und 

japanische Kapitulation

Die dritte Phase des chinesisch-ja- 

panischen Kriegs umfaBt die Jahre 

1944/45 und stand im Zeichen er- 

neuter japanischer GroBangriffe. 

Ziel der Offensive war es, einen 

geschlossenen Korridor von der 

Mandschurei bis hinunter an die 

Grenzen Indochinas herzustellen 

und zu diesem Zwecke die unter 

chinesischer Kontrolle verbliebenen 

Zwischenstiicke in Zentral- und 

Siidchina zu besetzen (Karte 3). 

Wirtschaftlich, militSrisch und vor 

allem verkehrstechnisch sollte - an-
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gesichts herber Niederlagen der Ja- 

paner im Pazifik - wenigstens Chi

na zum soliden Hinterland und zur 

Basis fiir einen noch langandauern- 

den Krieg ausgebaut werden.

Zu diesem Zweck konzentrierten 

sich die Angriffe vor allem auf 

Gebiete entlang der Eisenbahnlinie 

Beiping-Hankou, Guangzhou-Han- 

kou und Hengyang-Liuzhou. Der 

Feldzug dauerte von M&rz bis De

zember 1944 und fiihrte erneut zu 

einer verheerenden Niederlage der 

chinesischen, vor allem der Guo- 

mindang-StreitkrSfte, die jetzt ihre 

ganze SchwSche offenbarten, indem 

sie in nur zehn Monaten rd. eine 

Million Soldaten und etwa 2 Mio. 

qkm Territorium (Henan, Hubei, 

Hunan, Guangxi, Guangdong und 

Guizhou) mit zusammen rd. 60 

Millionen Einwohnern verloren. 

Die Erfolge der Japaner wurden an 

einzelnen Frontabschnitten gegen 

eine z.T. achtfache chinesische 

Ubermacht erzielt, die obendrein 

noch amerikanische Luftwaffenun- 

terstiitzung hatte. Immerhin wurden 

nun wenigstens die Luftattacken 

der Japaner zur Seltenheit. Umge- 

kehrt starteten amerikanische Bom- 

berverbSnde vom chinesischen 

Festland aus Angriffe gegen das 

japanische Mutterland.

Schon wenige Monate nach ihren 

militarischen Triumphen in Siid- 

china begann sich fiir die Japaner 

das Blatt zu wenden: Am 8.Mai 

1945 endete der Krieg in Europa 

mit der deutschen Kapitulation, am 

26.Juli stellten die USA, GroBbri- 

tannien und GMD-China gemein- 

sam ein Ultimatum an Japan, vom 

17.Juli bis 2.August 1945 tagte - in 

Fortsetzung der Jalta-Konferenz 

vom Februar - die Potsdamer Kon- 

ferenz, bei der die Sowjetunion 

sich verpflichtete, drei Monate 

nach dem Sieg auf dem europS- 

ischen Kriegsschauplatz in den 

Fernostkrieg einzutreten; am 6.Au

gust fiel die erste Atombombe uber 

Hiroshima, am 8.August erklirte 

die Sowjetunion Japan den Krieg, 

am 9.August begann der Man- 

dschurei-Feldzug der sowjetischen 

Roten Armee, und gleichzeitig fiel 

die zweite Atombombe uber Naga

saki. All diese Ereignisse gaben Ja

pan den Rest. Es kapitulierte am 

15.August 1945.

Obwohl die GMD-Armeen zu die- 

ser Zeit uber 4,6 Millionen und die 

der KPCh uber etwa eine Million 

Mann verfugten, hStten sie es mit 

der zwei Millionen Mann starken 

japanischen Festlandsarmee wohl 

kaum aufnehmen kOnnen, ware 

nicht die Rote Armee zu Hilfe ge- 

eilt. Die KPCh verfiigte zu dieser 

Zeit noch kaum uber schwere Waf- 

fen, die GMD-Truppen anderer- 

seits kiimmerten sich bereits mehr 

um ihre kommunistischen als um 

ihre japanischen Gegner.

Im Juni 1945 begannen Verhand- 

lungen zwischen der UdSSR und 

China - allerdings nicht mit den 

chinesischen Kommunisten, son- 

dern, fiir alle Welt iiberraschend, 

mit dem China Jiang Jieshis. Der 

Grund dafiir lag in den Gesprachen 

zwischen Stalin, Churchill und 

Roosevelt in Jalta. Die Westmachte 

hatten dort der UdSSR zugesagt, 

sie kbnne die alten zaristischen Po- 

sitionen in Nordostchina, die 

1904/05 gegen Japan verlorenge- 

gangen waren, wieder iibernehmen, 

falls sie eine Front gegen Japan er- 

dffne. Die auf US-Hilfe angewie- 

sene GMD-Regierung war uber 

diese zu ihren Lasten erfolgte Ab- 

machung empbrt, muBte sich aber 

in ihr Schicksal fiigen. Am 14.Au

gust 1945 wurden die Gesprache 

mit einem "Vertrag uber Freund- 

schaft und Zusammenarbeit" sowie 

einer Reihe weiterer Vereinbarun- 

gen abgeschlossen. Vereinbart wur

den gemeinsame MaBnahmen gegen 

eine Wiederholung japanischer An

griffe, vor allem aber Nutzungs- 

rechte der UdSSR an der man- 

dschurischen Eisenbahn sowie die 

Verpachtung der Marinebasen Lu

shun (Port Arthur) und Dalian an 

Moskau. AuBerdem erkannte 

GMD-China die Unabhangigkeit 

der AuBeren Mongolei an, falls die 

mongolische Bevdlkerung in einem 

Volksentscheid fiir diese Unabhan

gigkeit optieren sollte. Im Gegen- 

zug versprach die Sowjetunion, 

sich nicht in die chinesische Man- 

dschurei-Verwaltung einzumischen. 

Die Sowjetunion hatte hier also 

deutlich auf Expansionskurs ge- 

schaltet. Vermutlich hatte sie ihre 

Mandschurei-Ziele auch auf Dauer 

durchgesetzt, ware nicht am Ende 

entgegen ihren Erwartungen - und 

Hoffnungen! - die Mao-Bewegung 

siegreich gewesen.

2.3.2.

Der Vll.Parteitag der KPCh: Aus- 

bau der Kampfstellungen gegen die 

GMD und weitere "Sinisierung" des 

Marx ism us

Gegen Ende des Krieges beschlos- 

sen die beiden inzwischen wieder 

zu Biirgerkriegsgegnern geworde- 

nen Parteien, Heerschau zu halten. 

Wahrend die Nationalversammlung 

der GMD allerdings mehrmals ver- 

schoben und erst im Dezember 

1946 abgehalten werden konnte, 

fiel der Vll.Parteitag der KPCh 

genau mit den letzten Tagen des 

Kriegsgeschehens zusammen (23.4.- 

11.6.1945 in Yan’an). Er konnte 

eine stolze Bilanz vorweisen: Die 

Zahl der Parteimitglieder war in

zwischen auf 1,21 Millionen ange- 

wachsen, gegeniiber 1937 also auf 

das annahernd 30fache gestiegen: 

Unter der Kontrolle der KPCh 

standen nunmehr 19 "Befreite 

Stiitzpunktgebiete", davon 7 in 

Nord-, 10 in Zentral- und 2 in 

Siidchina (Karte 2). In diesen 19 

Bereichen lebten 95,5 Millionen 

Menschen. Auch die "Volksarmee" 

konnte sich sehen lassen, umfaBte 

sie inzwischen doch 910.000 Mann, 

gar nicht zu reden von den Mili- 

zen, die sich in den 19 Gebieten 

sogar auf rd. 2,2 Millionen belie- 

fen. Die vom Gegner besetzten 

Stadte, Verbindungslinien und Kii- 

stengebiete waren zum Hinterland 

hin grbBtenteils von KP-Verbanden 

eingekreist, so daB die "Volksar

mee" in der Selbsteinschatzung der 

Kommunisten keineswegs zu Un- 

recht bereits als Hauptkraft der 

Gegenoffensive gegen die Japaner 

bezeichnet wurde. AuBenpolitisch 

verliefen die Entwicklungen nach 

Wunsch: In Europa war der Krieg 

gerade zu Ende gegangen, im Pazi

fik befand sich Japan seit geraumer 

Zeit in der Defensive, und im 

Norden bereitete die Sowjetunion 

gerade ihren Mandschurei-Feldzug 

gegen Japan vor.

Um den japanischen Gegner 

brauchte man sich also keine Sor- 

gen mehr zu machen - ihn konnte 

man anderen MSchten iiberlassen. 

Fiir Yan’an gab es jetzt nur noch 

die eine Frage, wie man die Gunst 

der Stunde nutzen und dem innen- 

politischen Gegner so viel an terri- 

torialem, militarischem und politi- 

schem Gelande abgewinnen konnte 

wie moglich.

Das Kriegsgeschehen kam unter 

diesen UmstSnden nur noch in ei

nem Nebenreferat Zhu Des ("Uber 

den Kriegsschauplatz in den Be- 

freiten Gebieten") zur Sprache.

Das Hauptreferat aber hielt der in

zwischen zu einzigartiger Macht- 

fiille gelangte Mao Zedong. In sei

ner Rede "Uber die Koalitionsre- 

gierung" vom 24.4.1945 (41) zeigte 

er "zwei Perspektiven" auf, nSmlich 

entweder das "Fortbestehen der fa- 

schistischen Diktatur" Oder die "Be- 

seitigung der faschistischen Dikta

tur der GMD, die Durchfiihrung 

demokratischer Reformen und der 

Aufbau eines unabhftngigen, freien, 

demokratischen, geeinten, reichen
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genz sowie bei dem damals im 3) 

Entstehen begriffenen Biirgertum, 

das im Interesse einer Entfaltung 

der eigenen Volkswirtschaft nach 

einem starken Staat rief.

Fur den Bauern wurde ein nationa- 4) 

les Wir-Gefiihl erst nachvollzieh- 

bar, als eine fremde Macht in Ge

stalt rabiater Truppen in ihre Dor- 

fer eindrang und eine Politik des 

Sanguang ("Drei alles") exekutierte. 5)

Seit es diesen Bauernnationalismus 

gibt, erscheint eine Wiederholung 

des "Warlordismus" so gut wie aus- 

geschlossen. Der Krieg 1937/45 

war also m.a.W. auch die Geburts- 

stunde eines Nationalismus der 

kleinen Leute, der fur das Wieder- 

erstehen eines starken chinesischen 

Staates gar nicht hoch genug einge- 

schatzt werden kann.

Drittens hat der Antijapankrieg 

den NShrboden fur die Herausbil- 

dung wirklich moderner Heere in 

beiden chinesischen Teilstaaten ge- 

liefert - vor allem in Taiwan, des- 

sen MilitSr mit dem GMD-Solda- 

tentum des Zweiten Weltkriegs 

ganz gewiB nicht mehr vergleichbar 

ist. In der Volksrepublik allerdings 

bedurfte es erst noch der Erfah- 

rungen des Koreakriegs und der 

Riickschiage durch die Lin-Biao- 

Reformen, ehe auch hier die "Mo- 

dernisierung’’ um sich greifen 

konnte.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Viertens aber ist die Idee einer 

Vereinten Nationalen Front, wie sie 26)

zu Beginn des Widerstandskriegs -

gegen Japan neu auflebte, jedoch 

schon wenige Jahre spater wieder 

an Glaubhaftigkeit verlor, inzwi- 

schen zu einem Kernelement der 

Wiedervereinigungsdiskussion ge- 

worden. Immer wieder ist von sei- 

ten Beijings das Argument zu hd- 

ren, daB GMD und KPCh doch

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

bereits in der Vergangenheit zwei- 34) 

mal eine gemeinsame Front gebil- 

det hatten, und daB einer dritten . 

Kooperation nur eines im Wege 3J 

stehe, namlich mangelnder Patrio- 

tismus. 37)

38)

39)
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V -Y a n ' a n -B r— 4

1 "Grenzgebiet" Shaanxi-Gansu-Ningxia

2 "Grenzgebiet" Shanxi-Chahaer-rieoei

3 "Grenzgebiet" Shanxi-Suiyuan

4 "Stutzpunktgebiet" Shanxi-Hebei-Henan

5 "Stutzpunktgebiet" Hebei-Shandong-Henan

6 "Stutzpunktgebiet" Hebei-Rehe ("Jehol")-Liaonong

7 "Stutzpunktgebiet" Shandong

8 "Stutzpunktgebiet" Nordjiangsu

9 "Stutzpunktgebiet" Nordanhui

10 "Stutzpunktgebiet" Henan

11 "Stutzpunktgebiet" Hubei-Honan-Anhui

12 "Stutzpunktgebiet" Hunan-Hubei-Jiangxi

13 "Stutzpunktgebiet" Sudanhui

14 "Stutzpunktgebiet" Zentralanhui

15 "Stutzpunktgebiet" Zentraljiangsu

16 "Stutzpunktgebiet" Sudjiangsu

17 "Stutzpunktgebiet" Ostzhejiang

18 "Stutzpunktgebiet" Dongjiang

19 "Stutzpunktgebiet" Qiongya


