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1.

Annaherungen an das 

Phanomen Tibet: Persdn- 

liche Eindriicke des 

Autors

Es vergeht fast keine Diskussion 

zum Thema China, ohne daft die 

Frage: "Ja, aber Tibet?" aufs Ta- 

pet kame. Hier gilt es, Stellung 

zu nehmen. In der Tat sind zu 

der Frage, ob die chinesischen 

Anspriiche auf Tibet gerechtfer- 

tigt seien oder nicht, ganze Bi- 

bliotheken von Stellungnahmen ab- 

gegeben worden, die meist leiden- 

schaftlich fiir die eine (tibetani- 

sche Selbstandigkeit) oder die an- 

dere Option (Zugehorigkeit zu 

China) pladieren.

Der Autor dieser Zeilen muR ge- 

stehen, da6 er den chinesischen 

Argumenten nie hat ganz folgen 

kbnnen und daft er fiir das tibeti- 

sche Selbstandigkeitsstreben, das 

vermutlich von mehr als 95% der 

tibetanischen Bevdlkerung geteilt 

wird, voiles Verstandnis hat. Ti

bet ist ein dunkler Fleck auf der 

Jacke Chinas, und es ware zu 

wiinschen, da& Beijing dem tibe

tanischen Autonomieverlangen in 

Zukunft so weit entgegenkommt, 

wie es mit den Sicherheitsinteres- 

sen Chinas vereinbar ist. Zu die- 

sem Zweck konnte ein eigenes 

Vertragswerk zwischen Beijing 

und Lhasa ausgehandelt werden, 

aufgrund dessen Tibet in seiner 

Innen- und Kulturpolitik autonom, 

in seiner Verteidigungs- und 

Auftenpolitik insoweit teilsouveran 

sein sollte, als es um Fragen der 

Absicherung des strategischen 

Vorfeldes der VR China geht. Die 

29-Punkte-Vereinbarung zwischen 

der Qing-Dynastie und der Lhasa- 

Theokratie von 1793 konnte dafiir 

als Model! dienen.

Doch dies sind Wunschvorstellun- 

gen, deren Realisierung gegen- 

wartig auch nicht annahernd zur 

Debatte steht. Trotzdem sollte die 

chinesische Fiihrung bedenken, 

da6 sie durch ein solches Zuge- 

standnis ein Zeichen des guten 

Willens setztei ,, das in der ganzen 

Welt gewiirdigt wiirde. Andern- 

falls diirfte die "Annexion" Tibets 

stets einer der Hauptpfeile im Ko

cher aller antichinesisch argumen- 

tierenden Nachbarstaaten Chinas 

bleiben.

Der Autor wurde in seiner An- 

sicht von der "Nicht-Zugehorig- 

keit" Tibets durch Eindriicke be- 

statigt, die er bei zwei Reisen im 

Juni 1982 und im Oktober/Novem- 

ber 1983 sammeln konnte. Auf der 

einen Seite beeindruckt zwar der 

technische Fortschritt und der 

materielle Aufschwung, den China 

in diese vom aufeeren Bild her 

noch ganz mittelalterliche Region 

gebracht hat. Auf der anderen 

Seite aber sind die Unterschiede 

zwischen tibetischer und Han-chi- 

nesischer Lebensweise so frap- 

pant, dal?> es fast unmoglich er- 

scheint, sie auf einen gemeinsa- 

men Nenner zu bringen. Zwei 

Welten stolen hier aufeinander, 

wie sie sich gegensatzlicher kaum 

denken lassen: hie ein noch in 

mittelalterlicher Glaubensinbrunst 

verharrendes Hirtenvolk, dort ei

ne auf ihre atheistischen An- 

schauungen stolze Zuwandererbe- 

volkerung von Kadern, Arbeitern, 

Soldaten und Bauern. Von kras- 

sestem Gegensatz auch die Land- 

schaften, die der Besucher nach 

einem dreieinhalbstiindigen Flug 

vorfindet: hier das rauhe, in 

3.500 m uber dem Meere liegende 

Hochgebirgstal von Lhasa mit sei- 

nen sparlichen Gingko-(Hochland- 

gerste-) und Riibenfeldern, sei- 

nen Kiesebenen, seinen Schafher- 

den und seiner knbchernen Trok- 

kenheit, dort die von Fruchtbar- 

keit strotzende sattgriine Cheng- 

du-Ebene mit ihrem feuchtwarmen 

Klima, ihrer landwirtschaftlichen 

"Reinkultur" und ihren von Uber- 

bevblkerung berstenden Stadten. 

"China und Tibet - das ist wie 

Feuer und Holz", soli der Dalai 

Lama gesagt haben.

Der Han-Chinese, der zum ersten 

Mai nach Tibet kommt, empfindet 

diesen Unterschied vermutlich 

noch starker als ein Auslander. 

Hier scheinen alle seine bisherigen 

Erfahrungen und Vorstellungen 

auf den Kopf gestellt; hier wird 

es fiir ihn im wahrsten Sinne des 

Wortes "exotisch". Der Reisebe- 

gleiter, der sich bisher locker 

gegeben und auch au&erlich leger 

gekleidet hatte, stellt sich vor 

Antritt der Reise ins tibetische 

Hochland innerlich und aufeerlich 

um: Er nimmt Haltung an und 

verleiht diesem Wandel auch da- 

durch Ausdruck, dal?, er sich in 

seinen besten Anzug wirft. Es 

kame ihm kaum in den Sinn, sich 

ahnlich vor einer Einreise nach 

Xinjiang oder Siidyunnan zu ver- 

halten. Man macht sich darauf ge- 

fafet, einer ganz anderen Welt zu 

begegnen - ahnlich als trate man 

die erste Reise ins Ausland an.

Auf der tibetischen Seite sind die 

Empfindungen gegeniiber den 

Han-Chinesen ahnlich: Ein tibeta- 

nischer Pilger etwa, der nach 

Lhasa oder nach Tashilumpo reist, 

fiihlt sich, sobaid er mit den neu- 

eren Stadtvierteln in Beriihrung 

kommt, wie in eine andere Welt 

versetzt. Er ist dort fast so ver- 

loren wie sein Landsmann im alten 

"Osttibet", der heutigen Provinz 

Qinghai, wenn er dort etwa vom 

Lande in die Hauptstadt Xining 

kommt, und doch ist hier eine ge- 

wisse Abstufung festzustellen. 

Wahrend der am Kukonor- (Qing-
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hai-)See gelegene alttibetische 

Bezirk Amdo in seinen kulturellen 

Ausdrucksformen (man denke an 

das beriihmte Gumbum-Kloster na- 

he Xining) bereits seit der Ming- 

Zeit unter stark chinesischem Ein- 

fluB steht (der Baustil des Gum

bum ist ein Beispiel dafiir), ist 

der klassische Teil Tibets, nam- 

lich Zentraltibet, selbst nach 

zweihundert Jahren Qing-Einflul?. 

kaum sinisiert worden.

Diese Mauer der Fremdheit ist in 

den 33 Jahren seit der "Befrei- 

ung" urn keinen einzigen Stein 

verkleinert worden; man hat den 

Eindruck, daft vielmehr das Ge- 

genteil der Fall ist, nachdem die 

Chinesen versucht haben, eine 

bis zum Jahre 1959 noch voll in- 

takte politische Kultur innerhalb 

weniger Jahre durch ein Revolu- 

tionsmodell zu ersetzen, das nicht 

einmal in China selbst funktio- 

niert hat, geschweige denn in ei- 

nem noch so tief mittelalterlich 

gepragten Land wie Tibet. Den so 

haufig zitierten "breiten Massen" 

blieb bei diesen "Befreiungs"- 

Vorgangen so gut wie kein Mitbe- 

stimmungsrecht. Es wurde ihnen 

von au6en her eine Wirtschaftspo- 

litik verordnet, die nichts mit den 

konkreten Naturgegebenheiten und 

Volksbediirfnissen zu tun hatte 

("Getreide als Hauptkettenglied", 

Bevorzugung des Winterweizens 

gegeniiber der Hochlandgerste, 

Vernachlassigung der spezifischen 

Konsumanspriiche der Hirtenbe- 

vblkerung etc.); am verheerend- 

sten aber wirkte sich die chinesi- 

sche Prasenz auf das kulturelle 

und das religiose Leben Tibets 

aus. Wie in vielleicht keinem an- 

deren Land Asiens pragte im tra- 

ditionellen Tibet die Religion das 

Alltagsleben bis in seine Einzel- 

heiten hinein. Beeindruckend - ja 

erschiitternd - die Religiositat, 

die der Besucher heute noch in 

jeder tibetischen Stadt auf Schritt 

und Tritt antrifft. Eine Macht, 

die hier eingreift, kann von der 

Bevolkerung einfach nur als re- 

pressiv und hassenswert empfun- 

den werden! Tausende von Kid

stern sind in den vergangenen 

Jahrzehnten zerstbrt worden. Wer 

solche Angaben fiir unglaubwiirdig 

halt, fahre einmal die rund 350 km 

lange Stra&e von Lhasa nach Shi- 

gatse: Links und rechts der 

Stra&e bietet sich ein Anblick der 

Zerstorung. Uberall, ob an Pa?>- 

windungen, in Gebirgstalern oder 

auf Anhohen ragen verwitternde 

Ruinen von Kidstern, Burgen und 

Gro&buddhastatuen in den Him

mel. Das Zerstorungswerk ist un- 

geheuerlich und erbittert selbst 

einen Besucher, der den Chinesen 

sonst wohlgesonnen ist - wie sehr 

erst den glaubigen Tibetaner!

Die offizielle Propaganda Beijings 

schiebt diesen Vandalismus zwar 

"ultralinken" Fanatikern der Kul- 

turrevolution in die Schuhe; doch 

wurde ein Teil des Zerstbrungs- 

werks bereits i.J. 1959 - also bei 

der Niederschlagung des damali- 

gen Aufstands - angerichtet; be- 

kanntestes Zeugnis dafiir ist die 

Burg von Shigatse, die einst un- 

mittelbar neben dem Kloster Ta- 

shilumpo aufragte und von der 

heute nur noch die wohl an die 

150 m breite Basis erhalten ist, 

auf deren Sockel noch heute ver- 

witterte kulturrevolutionare Paro- 

len zu lesen sind. Der Lbwenan- 

teil der Kloster mag zwar erst 

zwischen 1966 und 1976 vernichtet 

worden sein - gut: Aber welchen 

Unterschied macht dies fiir einen 

Tibeter’? Handelt es sich aus sei- 

nem Blickwinkel nicht alternate urn 

Zerstbrungen, die von China und 

von Chinesen angerichtet wur- 

den?

Zwar brennen inzwischen die 

Buddha-Lampen wieder in den 

Tempeln, die wenigen erhalten 

gebliebenen Gebaude strahlen er- 

neut im alten Glanz, die zerschla- 

genen Gesichter und Gliedmal^en 

der Heiligen- und Wachterfiguren 

werden komplettiert und erganzt 

und die wahrend der Kulturrevo- 

lution vernichteten Schriften neu 

gedruckt. Auch Mbnche sind in

zwischen wieder in den Klbstern 

sichtbar. Doch darf man sich 

ernsthaft fragen, ob diese "Siih- 

nemafenahmen" (oder handelt es 

sich hier am Ende vielleicht urn 

tourismusfbrdernde Bemiihungen?) 

vom Durchschnittstibeter als Kom- 

pensation fiir all die Verluste der 

vergangenen Jahre anerkannt 

werden. Auch diirfte sich so man- 

cher Tibetaner von dem Ausdruck 

milder Verachtung getroffen fiih- 

len, den er von chinesischer Seite 

erfahrt. Der Autor konnte bei- 

spielsweise beobachten, wie Chi

nesen vor dem Jokhang, dem 

Hauptheiligtum lamaistischer Reli

giositat, wo sich stiindlich Hun- 

derte von Pilgern zum Gebet nie- 

derwerfen, in aller Gemiitsruhe 

Zigaretten rauchten, die Hande 

tief in ihre Hosentaschen vergru- 

ben und sich offensichtlich uber 

die merkwiirdige Proskynesis der 

Tibetaner lustig machten. Tibeta

ner werden, ohne da6 dies je of

ten ausgesprochen wiirde, als 

primitiv empfunden: Dies wird be- 

sonders spurbar in den au&erhalb 

der Autonomen Region liegenden 

osttibetischen Stadten, z.B. in 

der Hauptstadt der Provinz Qing- 

hai, Xining, wo sich die "vom 

Land kommenden" Tibeter mit ih- 

rer Fellkleidung und ihrer strup- 

pigen Frisur reichlich exotisch 

ausnehmen; in den Stadten des 

eigentlichen Tibet fallt der Unter

schied zwar nicht so krafe ins Au- 

ge, er baut sich aber trotzdem 

zwischen Chinesen und Tibetanern 

auf.

Noch ein weiteres Faktum diirfte 

den Tibetern nicht gerade sympa- 

thisch erscheinen, namlich die 

Ubiquitat des militarischen Ele

ments. Uberall die griinen Unifor- 

men und die VB A-Lkw-Kolonnen 

auf den Passen und in den Ta- 

lern; uberall Kasernen mit ihren 

von Politparolen iiberzogenen Ein- 

fahrttoren; uberall Wachsoldaten 

an den Briicken. Niemand weiR 

genau, wieviele Soldaten in Tibet 

eigentlich stationiert sind; auch 

individuelle Beobachtungen geben 

keinen Aufschlufc, da die Besat- 

zungen haufig rotieren.

Was die Kommunikationsmittel an- 

belangt, so erscheint in der gan- 

zen Autonomen Region nur eine 

einzige Tageszeitung auf Tibe- 

tisch, die im iibrigen fast nur aus 

Nachdrucken chinesischer Vorla- 

gen besteht und in der keine von 

all jenen Fragen beantwortet 

wird, die den Durchschnittstibe

ter doch eigentlich besonders in- 

teressieren mufcte, so z.B. die 

Frage nach einer moglichen Riick- 

kehr des Dalai Lama, nach den 

Bedingungen, die dieser an seine 

Riickkehr gekniipft hat, nach dem 

Produkt- und Ressourcentransfer 

von Tibet in die VR China und 

umgekehrt. Wie nun reagiert der 

Durchschnittstibetaner auf solche 

Indizien einer als fremd empfun- 

denen Vormundschaft?

Der Autor fand es bemerkens- 

wert, da6 er wahrend seiner zwei 

Aufenthalte fast niemanden auf 

der Stra6e antraf, der das Chine- 

sische auch nur einigermafeen zu- 

langlich beherrschte; nicht einmal 

die Mbnche, an die er sich ge- 

wandt hatte, konnten mit ihm 

mehr als zwei oder drei zusam- 

menhangende Satze sprechen. 

Einzige Ausnahme war eine Fa- 

brikarbeiterin, die in einem von 

Han-Chinesen geleiteten Betrieb 

beschaftigt war. In keiner ande- 

ren vorher besuchten Provinz hat 

der Autor soviele Schwierigkeiten 

gehabt, mit dem Chinesischen 

weiterzukommen wie in Tibet. Aus 

diesem Befund lassen sich wohl 

nur zwei Schliisse ziehen, namlich 

daft die Tibetaner entweder kei- 

nerlei Bereitschaft zur Erlernung 

des Chinesischen (der Sprache 

ihres "Vormunds") empfinden, 

oder aber da6 es ihnen wider- 

strebt, sich mit einem Auslander 

in dieser Sprache zu unterhal- 

ten.

Au&erdem halten Tibetaner eisern 

- wenn auch manchmal behindert 

durch Aktionen wie die Kulturre- 

volution - an ihrem Lebensstil 

fest: an den Pilgerfahrten, an ih

ren (den Chinesen so fremden)
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Essensgewohnheiten (Milch, But

ter, Gerstenbrot, Hammelfleisch), 

an ihrer Kleidung, vor allem aber 

am Lamaismus. Der Autor hatte 

vorher Lander besucht, in denen 

der Lamaismus ebenfalls weitver- 

breitet ist, u.a. Nepal und La

dakh. Nirgends allerdings lalU 

sich, seiner Meinung naeh, die 

religiose Inbrunst mit jener Lei- 

denschaft messen, wie sie sowohl 

in Lhasa und Gyangtse als auch 

in Tashilumpo "in der Luft lag". 

Auch hier mul?, man sich wieder 

fragen: Ist dies die urspriingliche 

Religiositat oder handelt es sich 

hier urn eine im Feuer lang.jahri- 

ger religibser Verfolgung geharte- 

te und bestarkte Haltung9 Hat 

man es hier m.a.W. mit einem 

"polnischen Element" in Tibet zu 

tun?

Soweit eine - zugegebenermaften 

hbchst subjektiv geratene 

- Einleitung, in der bereits eine 

Vorbewertung ausgesprochen ist. 

Nun zu den - objektiveren - Pro- 

und Contra-Argumenten.

2.

Die vier Etappen der 

chinesischen Tibet- 

Politik seit 1949

Das chinesisch-tibetische Verhalt- 

nis wird vom offiziellen China im 

allgemeinen nach vier Etappen ge- 

gliedert: "friedliche Befreiung", 

"Niederwerfung des Putsches", 

"Reform" und historische Wende 

von 1980 (1). Diese vier Punkte 

sollen nachfolgend kurz skizziert 

werden, erganzt durch ein weite- 

res, fur Tibet ungemein ein- 

schneidendes Ereignis - namlich 

die Kulturrevolution, die im Zu- 

sammenhang mit den "Reformen" 

zu behandeln ist.

2.1.

Die sog. "friedliche 

Befreiung Tibets" in den 

Jahren 1950/51

Schon vier Monate nach Ausru- 

fung der VR China forderte Bei

jing die Regierung in Lhasa auf, 

in die "grol?,e Familie des Vater- 

lands" zuriickzukehren. Die tibe- 

tische Regierung sah sich vor die 

Wahl zwischen freiwilliger Kapitu- 

lation und militarischer Eroberung 

gestellt. Als sie sich weigerte, 

erhielt die VBA den Befehl zum 

Einmarsch in die Gegend des ost- 

tibetischen Chamdo (Changdu), 

wo es zu mehreren Gefechten und 

zur Kapitulation der schwachen 

tibetanischen Einheiten kam (Kar- 

te 1). Der Regierung in Lhasa 

blieb nun nichts anderes iibrig, 

als auf das urspriingliche Ver- 

handlungsangebot einzugehen und 

eine Delegation nach Beijing zu 

entsenden (April 1951), die am 

23.Mai 1951 jene beriihmte "17- 

Punkte-Vereinbarung liber die 

friedliche Befreiung" unterzeich- 

nete, derzufolge Tibet die Riick- 

kehr in den Verband des chinesi

schen Staates versprach, wahrend 

die VR China andererseits die Zu- 

sage gab, das "gegenwartige poli- 

tische System in Tibet nicht zu 

andern". "Unter dem Druck der 

chinesischen Regierung... hatten 

wir keine andere Wahl...", stellte 

spater der Dalai Lama fest (2). 

Aufgrund des Abkommens mar- 

schierte die VBA am 9.September 

1951 in Lhasa ein. Am 29. April 

1954 erkannte die Regierung Neh

ru in einem Abkommen mit China 

Tibet als einen Teil der Volksre- 

publik an.

In der chinesischen Version liest 

sich dies folgendermaf?>en: "Als 

das Neue China 1949 gegriindet 

wurde, waren Tibets eine Million 

Leibeigene immer noch imperiali- 

stischer Aggression ausgesetzt 

und hatten unter der Unterdriik- 

kung durch die Feudalherrenklas- 

se zu leiden. Die Partei und Vor- 

sitzender Mao empfanden gro&es 

Mitgefiihl fur das Schicksal der 

Landsleute in Tibet... Im Januar 

1950 benachrichtigte (sic!) die 

Zentrale Volksregierung die dama- 

lige Lokalregierung von Tibet und 

forderte sie auf, Reprasentanten 

nach Beijing zu Verhandlungen 

uber Ma&nahmen zur friedlichen 

Befreiung Tibets zu entsenden. 

Aufgehetzt von Imperialisten und 

auslandischen Reaktionaren han- 

delten die damaligen tibetischen 

Lokalbehdrden aber dem Wunsch 

der breiten Massen in Tibet zuwi- 

der und wiesen den Aufruf der 

Zentralen Volksregierung... zu- 

riick... Um die tibetischen Lands

leute zu befreien und das gesamte 

chinesische Festland zu vereini- 

gen, erteilte die Zentrale Volksre

gierung der VBA daraufhin den 

Befehl, in Tibet einzumarschie- 

ren. Im Oktober 1950 zogen... 

die VBA-Einheiten in Chamdo 

(Changdu) ein. Uberall wurden 

sie von den tibetischen Volksmas- 

sen herzlich begrii&t. Die Tibeter 

organisierten aus eigener Initiati

ve Yak-Transportteams... als Hil- 

fe fur die VBA. Im November 

1950 setzten die VBA-Einheiten 

viele lokale reaktionare Waffenein- 

heiten aufcer Gefecht und befrei- 

ten das Chamdo-Gebiet... Im 

April 1951 sandten die tibetischen 

Lokalbehdrden endlich ihre Dele

gation nach Beijing zu Verhand

lungen. Am 23.Mai 1951 wurde 

das Abkommen der Zentralen 

Volksregierung und der tibeti

schen Lokalregierung uber Ma&- 

nahmen zur friedlichen Befreiung 

Tibets abgeschlossen... In Uber- 

einstimmung mit dem Abkommen 

riickten die VBA-Einheiten am 

26.Oktober 1951 in Lhasa ein. Sie 

wurden auf einer Massenkundge- 

bung von uber 20.000 aus ver- 

schiedenen Nationalitaten und al

ien Bevdlkerungsschichten stam- 

menden Einwohnern herzlich be- 

grtiftt. Am lO.Februar 1952 wurde 

das Kommando des Tibeter-Militar- 

bezirks der VBA in Lhasa ge- 

griindet" (3). Diesem im Stile be- 

ster chinesischer Geschichts- 

schreibung wiedergegebenen "Be- 

freiungs"-Ereignis folgten noch 

einige weitere Mafenahmen, die der 

Festigung des chinesischen Zu- 

griffs dienten, namlich der Ab- 

schlu6 des chinesisch-indischen 

Vertrags uber den Grenzhandel im 

Tibet-Bereich, durch den die Re

gierung Nehru den chinesischen 

Anspruch auf Tibet anerkannte, 

und des weitereri der - von der 

chinesischen Regierung gewiinsch- 

te - Besuch des Dalai Lama in 

Beijing.

1955 richtete Beijing das "Vorbe- 

reitungskomitee fiir die Autonome 

Region Tibet" ein, womit bereits 

angedeutet war, in welche Rich- 

tung die weitere Tibet-Politik 

verlaufen sollte. Vorsitzender die- 

ser neuen Regierung war der Da

lai Lama. Das Komitee aber hatte 

in Wirklichkeit nur "geringe 

Machtbefugnisse, und Entschei- 

dungen in alien wichtigen Angele- 

genheiten wurden von den chine

sischen Behorden gefallt" (4).

Von Beijing wird das "tibetische 

Mod ell" iibrigens seit 1979 auch 

fiir die Wiedervereinigung Chinas 

mit Taiwan angepriesen.

2.2.

Der Aufstand von 1959

Im Marz 1959 kam es zum Auf

stand von Lhasa. Die einzelnen 

Ereignisse:

- 10.Marz: Ein Teil der Aufstan- 

dischen erklart die "Unabhangig- 

keit Tibets".

- Am 17.Marz flieht der Dalai La

ma aus Lhasa.

- 18. bis 22. Marz: militarische 

Auseinandersetzungen und Nie- 

derschlagung des Aufstands durch 

chinesische Truppen, die am 

20. Marz den Auftrag zu "Straf- 

mafcnahmen" erhalten haben.

- 26.Marz: Der Dalai Lama ruft in 

Siidtibet eine Provisorische Regie

rung aus.

- 28.Marz: Beijing lost die bishe- 

rige tibetische Regierung in Lhasa 

auf und bildet eine neue Regie

rung.

- 29.Marz: Der Dalai Lama er- 

reicht Indien und erhalt dort 

Asyl.

Das Vorspiel der Rebellion reicht 

bis in die Jahre 1952/53 zuriick. 

Schliisselelemente des Aufstands
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Karte 1; Die Besetzung Tibets

nach:

Pradyumna P- Karan, "The Changing Face of Tibet", 

Univ. Press of Kentucky 1976, S.16

Karte 2a: Die "Salami" Tibet 
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nach: Michel Peissel, 

■Cavaliers of Kham, The Secret War in Tibet", London 1972
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waren Tibeter, die auBerhalb des 

Gebiets des 1,2 Mio.qkm umfas- 

senden eigentlichen Tibet lebten, 

und zwar hauptsachlich in den 

ehemaligen osttibetischen Regionen 

von Kham und Amdo (Karte 2). 

Die dortigen Volker, nach ihrer 

Heimat "Khambas" und "Amdowas" 

genannt, unterstanden nicht dem 

Schutz des 17-Punkte-Abkommens, 

sondern wurden wie ethnische 

Chinesen behandelt und waren 

daher von Anfang an voll in den 

allgemeinen SozialisierungsprozeB 

eingegliedert. Diese Bevolke- 

rungsschichten wurden beispiels- 

weise - genauso wie die Han-Chi- 

nesen - in fiinf Gruppen einge- 

teilt und im Wege des dorflichen 

Klassenkampfes auseinanderdivi- 

diert (5). Auch Folterungen (6) 

und Religions verfolgungen (7) 

sind bezeugt. In dem Bericht der 

Internationalen Juristenkommission 

werden den chinesischen Behdrden 

VerstoBe gegen fast samtliche 

Grundrechte angelastet (8).

Angesichts der Vorfalle war es 

kein Wunder, daB sich Tibeter 

gerade in jenen Gebieten zu erhe- 

ben begannen, in denen die "de- 

mokratischen Reformen" am inten- 

sivsten vorangetrieben wurden - 

namlich die Khambas, die uber die 

Provinzen Qinghai, Sichuan und 

Yunnan verbreitet lebten, also 

zum sog. "Inneren Tibet" gehor- 

ten. Es war einer der Kardinal- 

fehler der chinesischen Tibet-Po- 

litik, daB man glaubte, die Be- 

wohner im Inneren und im AuBe- 

ren (d.h. eigentlichen) Tibet 

verschieden behandeln zu konnen. 

Die Revolte von 1959 war in ihrer- 

letzten Konsequenz der "unver- 

meidbare ZusammenstoB zwischen 

zwei einander diametral entgegen- 

gesetzten Wertesystemen" (9). 

Das tibetische Wertesystem war 

auch im 2O.Jhdt. keineswegs im 

Absterben, sondern erwies sich 

auch in den fiinfziger Jahren noch 

als auBerst vital. Einer solchen 

Gesellschaft die Revolution aufzu- 

zwingen war genauso "als ob man 

einen Menschen lebendig beerdi- 

gen wollte" (10).

Der chinesisch-tibetische Konflikt 

war also wohl von Anfang an un- 

vermeidbar. Man sollte die Ereig- 

nisse von 1959 nicht isoliert se- 

hen, sondern davon ausgehen, 

daB die Marzrevolte letztlich 

nichts anderes war, als eine Kul- 

mination jener Serie von Erhebun- 

gen, die 1952/53 von Osttibet aus 

ihren Ausgang nahmen. Die 

schwersten Zwischenfalle ereigne- 

ten sich 1955/56 in Ranting (Si

chuan). Nachdem diese Rebellion 

niedergeschlagen worden war, flo- 

hen die Reste der Aufstandischen 

ins eigentliche Tibet und wurden 

dort zum Ferment fiir die weiteren 

antichinesischen Aktivitaten. Die 

StraBe des Aufstandes zog sich 

von Kham uber Amdo (1958) bis 

hin nach Lhasa (1959). Ange

sichts der systematischen chinesi

schen Unterdriickungspolitik ge- 

geniiber den Osttibetern einigten 

sich auch Stamme, die sich bisher 

permanent befehdet hatten (11).

Die chinesischen Behdrden in 

Lhasa versuchten die Fliichtlinge 

aus Osttibet zuriick in ihre Aus- 

gangsorte zu transportieren. Dar- 

aufhin wichen die Khambas in die 

Gegend von Lhoka siidlich von 

Lhasa aus und sammelten sich 

dort zum Widerstand. Schon vor- 

her war in Lhasa selbst eine - in 

ihrem Kern ebenfalls antichinesi- 

sche - Volksbewegung unter dem 

Namen "Mimang Tsongdu" entstan- 

den (wdrtlich "Volksversammlun- 

gen") - ein weiteres Kraftfeld im 

Rahmen der antichinesischen Be- 

wegung (12). Weitere antichinesi- 

sche Krafte neben den Khambas 

und den "Volksversammlungen" 

waren Angehbrige der tibetischen 

Armee, bestehend aus rund 3.000 

Mann, darilber hinaus die meisten 

der rund 20.000 Mbnche in Lhasa 

alle zusammen moglicherweise 

(wie Peissel schatzt) rund 80.000 

Mann. In ihrer Sprache galten die 

Chinesen als "Tendra" ("Feinde 

des Glaubens"), die Khamba-Gue- 

rillas dagegen als "Ten sung" 

("Verteidiger des Glaubens") (13) 

- wiederum ein Hinweis auf den 

Kernpunkt des Konflikts.

Anfang 1959 glich Lhasa einem 

PulverfaB (14). Es bedurfte nur 

noch eines Funkens. Dieser flog, 

als der Dalai Lama von den ortli- 

chen Militars eingeladen wurde, 

an einer Theatervorstellung teil- 

zunehmen. Zehntausende von er- 

regten Tibetanern hinderten ihn 

daran, in eine vermeintliche Faile 

zu gehen. Zwischen dem 10. und 

dem 29. Marz spielte sich sodann 

die eingangs dieses Kapitels in 

diirren Zahlen gefaBte Tragbdie 

ab. Die Aufstande dauerten noch 

bis in die siebziger Jahre hinein 

fort.

2.3.

Die "Reforiaen"

Bis 1959 hatten sich die Chinesen 

im Bereich des eigentlichen Tibet 

im wesentlichen an ihr Status- 

quo-Versprechen von 1951 gehal- 

ten. Im 17-Punkte-Abkommen 

tauchte das Wort Sozialismus nicht 

auf.

Doch nun begannen mit aller 

Macht sog. "demokratische Refor

men", die das gesamte bisherige 

Regierungs- und Wirtschaftssystem 

des traditionellen Tibet (die "feu

dale Leibeigenschaft und die Feu- 

dalherrenklasse eliminieren") soil- 

ten. Diese Reformen, die im Juli 

1959 beschlossen wurden, verlie

fen in zwei Etappen:

- Zuerst wurde das sog. "Ula"- 

System (Hand- und Spanndienste 

der Bauern fiir die Grundbesit- 

zer) abgeschafft und die Pacht- 

sowie Darlehenszinsen herabge- 

setzt. Vor allem jene "Feudalher- 

ren", die an der "Rebellion" von 

1959 teilgenommen hatten, sollten 

durch diese MaBnahmen getroffen 

werden - also praktisch samtliche 

Adligen und Kloster.

- Die zweite Etappe fiihrte zur 

Verteilung des Bodens und der 

Produktionsmittel aller "rebelli- 

schen Feudalherren" an die Bau

ern - sie war Ende 1961 in ganz 

Tibet abgeschlossen. Praktisch 

war damit die "Landreform", die 

im eigentlichen China schon 1950 

stattgefunden hatte, in Tibet mit 

zehnjahriger Verspatung nachge- 

holt worden.

Auch in China waren die Bauern 

Eigentiimer von Grund und Boden 

geworden, allerdings nur fiir 

kurze Zeit: Schon in den Jahren 

1951 ff. muSten sie sich zu 

"Gruppen der gegenseitigen Hilfe" 

zusammenschlieBen und hatten 

dann Mitte der fiinfziger Jahre 

ihr Privateigentum an Produk- 

tionsmitteln in Genossenschaften 

einzubringen, die seit 1958 in 

Volkskommunen iibergingen.

Es war klar, daB auch Tibet die- 

sem Beispiel folgen und daB die 

Freude der Bauern uber das neu- 

erworbene Privateigentum an 

Grund und Boden nur von kurzer 

Dauer sein wiirde. In der Tat be- 

gann die Bewegung zum Aufbau 

von "Gruppen der gegenseitigen 

Hilfe" noch i.J. 1959; Ende des 

Jahres hatten sich bereits 20.000 

solche Gruppen herausgebildet.

1964 erfaBte die "sozialistische 

Erziehungsbewegung" - das Vor- 

beben zur Kulturrevolution - auch 

Tibet; 1965 entstand, ohne daB in 

der Zwischenzeit Genossenschaften 

gebildet worden waren, die ersten 

Volkskommunen, alien voran die 

erste Musterkommune Kesong. Ti

bet hatte damit - ganz im Gegen- 

satz zum ubrigen China - die 

Stufe der Genossenschaften iiber- 

sprungen und war direkt von den 

"Gruppen der gegenseitigen Hilfe" 

zur Volkskommune iibergegangen 

ein unorganisches Vorgehen, 

das alien Gepflogenheiten ins Ge- 

sicht schlug und auf den Durch- 

schnittstibetaner wie ein Uberfall 

wirkte. Die Vorteile des neuen 

Systems (neue groSziigige Bewas- 

serungsmethoden, neue Landma- 

schinen etc.) konnten, wie spater 

anlaBlich des Besuches von Hu 

Yaobang i.J. 1980 festgestellt 

wurde, von den Bauern nicht 

verkraftet und absorbiert werden,
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Karte 3:

nach: Karan a-a.O., S-26

da sie vollig unvorbereitet waren. 

Aukerdem war die neue Politik zu 

einseitig auf Getreideanbau ausge- 

richtet und vernachlassigte die in 

Tibet so lebens wichtige traditio- 

nelle Viehzucht - gar nicht zu re

den von der Ausschaltung des 

iiberkommenen Nebengewerbes so- 

wie des Handels. Am 9.September 

1965 wurde Tibet zu einer Auto

nomen Region Chinas erklart und 

im gleichen Jahr in fiinf "Sonder- 

distrikte" (zhuanqu) aufgeteilt, 

namlich Chamdo (Changdu), Tse- 

tang (Shannan), Nagchu (Naqu), 

Shigatse (Rikezi), Ari (Ali) und 

das Stadtgebiet (shi) von Lhasa 

(Karte 3). Diese Sonderdistrikte 

wurden in siebzig Kreise (xian) 

unterteilt und diese wiederum in 

Volkskommunen.

Mit der Institutionalisierung die

ses neuen Verwaltungssystems 

waren auch die letzten Spuren 

der traditionellen Regierung, die 

bis 1959 existiert hatte, abge- 

schafft und Tibet voll in das Ver- 

waltungssystem der VR China ein- 

gegliedert worden.

Im Eiltempo von nur sechs Jahren 

waren also die "revolutionaren 

Umwandlungen" des iibrigen China 

in Tibet nachgeholt worden.

Als hatte dieses atemlose Tempo 

die Tibeter nicht ohnehin schon 

iiberfordert, wurde das Gebiet 

nach 1966 auch noch voll in den 

Strudel der Kulturrevolution hin- 

eingerissen. Im Zeichen des 

Kampfes gegen die sog. "Vier Al- 

ten" (alte Kultur, alte Sitten, alte 

Gewohnheiten und altes Denken) 

begann ein unvergleichlicher 

Feldzug gegen alles Uberkommene. 

Startzeichen war eine Massenver- 

anstaltung in Lhasa am 13.August 

1966, die von Emissaren aus Bei

jing vorbereitet worden war und 

die sich als Initialziindung fur die 

tibetischen Rotgardistenbewegung 

erweisen sollte. Die Rotgardisten 

setzten sich aus Han-Chinesen, 

zunehmend aber auch aus tibeti

schen Jugendlichen zusammen. 

Bereits am 25.August pliinderten 

sie den Jokhang, die "Kathedrale 

des Lamaismus" in Lhasa. Den 

chinesischen Truppen gelang es 

zwar, einige der wichtigsten Klo

ster, u.a. Sera und Drepung vor 

den Ubergriffen der jugendlichen 

Vandalen zu beschiitzen, doch 

gingen diese, ermuntert durch 

Aufrufe aus Beijing, mit ihrem 

Zerstbrungswerk systematised 

vor: Hunderte von Klostern gin

gen in Flammen auf oder fielen 

der Spitzhacke zum Opfer - unter 

ihnen eines der drei gro&en 

Staatskloster, namlich das auf den 

Griinder der Gelbmiitzensekte, 

Tsongkapa, zuriickgehende Gan- 

den, und das "Grtindungskloster" 

Samye. Die neueingesetzten Revo- 

lutionskomitees teilten den umlie- 

genden Volkskommunen Klosterge- 

baude in Form von "Baumaterial" 

zu (15). Au&erdem wurde jegliche 

Religionsausiibung verboten: Die 

Lamas hatten die Kloster zu ver- 

lassen und wurden Volkskommunen 

zugewiesen, Pilgerfahrten konnten 

nicht mehr stattfinden, und das 

gesamte, den Tibetern seit Jahr- 

hunderten zur zweiten Natur ge- 

wordene Religionsritual schien von 

einem auf den anderen Tag der 

Vergangenheit anzugehoren.

Heutzutage werden all diese Aus- 

wirkungen als Ausnahmeerschei- 

nungen und als Folge der "zehn 

wirren Jahre" abgetan - fiir den 

einzelnen Tibeter jedoch sind die 

Narben noch lange nicht ver- 

heilt.

2.4.

Die "historische Wende" 

von 1980

Mit dem Sturz der "Viererbande" 

im Oktober 1976 war fiir Tibet 

keineswegs eine neue Zeit ange- 

brochen. Es sollte vielmehr noch 

vier Jahre dauern, ehe auch hier 

die Reformpolitik der Deng-Xiao- 

ping-Fiihrung zum Greifen kam. 

Das Jahr 1980 wird von der chi

nesischen Fiihrung als eine Art 

historischer Wende der offiziellen 

Tibet-Politik bezeichnet. Damals 

besuchte ZK-Generalsekretar Hu 

Yaobang die Autonome Region 

(22.-31.Mai 1980), iibte Kritik an 

den drei Grundsaulen der bisheri- 

gen maoistischen Entwicklungspo- 

litik (Kulturrevolution, Errichtung 

von Volkskommunen und Behand- 

lung der Getreideproduktion als 

"Hauptkettenglied") und gab acht 

ZK-Prinzipien sowie "sechs Vor- 

aussetzungen" bekannt.

Die "acht Prinzipien" lauten: For- 

mulierung der Tibet-Politik in 

Ubereinstimmung mit den dortigen 

realen Bedingungen und mit Zu- 

stimmung des tibetischen Volkes; 

systematische Untersuchungen an 

Ort und Stelle; Anderung aller 

bisherigen ungeeigneten Tibet- 

Anordnungen; vorrangige Ausbil- 

dung von tibetischen Kadern; be- 

vorzugte Behandlung Tibets bei 

der Planungsarbeit; sorgfaltigeres 

Vorgehen der lokalen Behbrden; 

einfiihlsameres Verhalten der zen- 

tralen Abteilungen; Festlegung 

konkreter Richtlinien durch das 

Parteikomitee der Autonomen Re

gion Tibet.
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Hu Yaobang nannte in einer 

Grundsatzrede vom 29.Mai 1980 

"sechs Voraussetzungen" fiir die 

Durchfiihrung der obigen acht 

Punkte: wirkliche Selbstbestim- 

mung; Atempause (mehrere Jahre 

lang soil Tibet weder Steuern 

zahlen noch Waren an die staatli- 

chen Stellen verkaufen miissen); 

Diversifizierung der Wirtschaft; 

Erhbhung des Lebensstandards 

(Orientierung an den Grundbe- 

diirfnissen des Volkes); Forde- 

rung der tibetischen Kultur und 

Sprache (Tibetisch als Pflichtfach 

fiir die Han-Kader); mehr tibeti- 

sche Kader (zwei Drittel aller 

staatlichen Funktionare sollen zu- 

kiinftig Tibeter sein. Diese Be- 

schrankung gilt allerdings nicht 

fiir Arzte, Lehrer und Wissen- 

schaftler) (16).

Aufgrund dieser neuen Politik 

werden folgende Errungensehaften 

erwahnt:

- Steuerfreiheit bis 1985: Tibeta- 

ner brauchen keine Land- und 

Viehwirtschafts- sowie keine In

dustrie- und Handelssteuern zu 

bezahlen. Auch die Abgabepflicht 

im Rabmen der staatlichen Auf- 

kaufpolitik wurde herabgesetzt 

Oder gestrichen. 1980 und 1981 

hatte der Staat dadurch auf 

13,75 Mio.Yuan verzichtet. Den 

Tibetern sollte m.a.W. eine wirt- 

schaftliche Atempause verschafft 

werden.

- Billige Kredite fiir Handelsun- 

ternehmen. Durch diese Mal?>nahme 

soil die Warenzirkulation erhbht 

werden.

- Fbrderung des Grenz-Tausch- 

handels mit Bhutan im Kreis Ya- 

dong. Dieser traditionelle Handel 

war durch die Kulturrevolution 

zehn Jahre lang unterbrochen und 

erst 1980 wiederaufgenommen wor- 

den.

- Systematische Fbrderung kleiner 

Wasserkraft- und Windantriebssta- 

tionen. Mitte 1982 gab es in Tibet 

808 kleine Wasserkraftwerke mit 

einer Gesamtleistung von 

76.900 kWh, durch die hauptsach- 

lich der energiearme zentrale Teil 

von Tibet versorgt wird. Seit 

April 1982 wurden auch Windan- 

triebsgeneratoren im nordtibeti- 

schen Grasland installiert, und 

zwar in einer durchschnittlichen 

Hbhe von 4.500 m ii.d.M. Die Zeit 

der Butterbllampen und Kerzen 

soli schon bald der Vergangenheit 

angehbren.

Zunahme von Publikationen in ti- 

betischer Sprache. 1980, also im 

Anschluk an die "Grofce Wende", 

kamen zwblf Titel in tibetischer 

Sprache heraus und zwar in einer 

Gesamtauflage von zwei Millionen 

Stuck. Auch die Autoren werden 

schon "geplant". Schatzungsweise 

soil es bis 1985 rund 500 tibeti- 

sche Schriftsteller geben (17).

- Insbesondere aber soil die Au

tonomic Tibets verbreitert wer

den, vor allem auf dem Gebiet der 

Ausbildung tibetischer Kader, des 

Erlasses lokaler Gesetze, der 

Wirtschafts- und Entwicklungspo- 

litik und vor allem der Bildungs- 

und Sprachpolitik - nicht zuletzt 

der erhbhten Zuteilung tibetischer 

Studenten an chinesische Hoch- 

schulen (18). Im Marz 1981 waren 

36.900 Minderheitenkader mit Fiih- 

rungspositionen zumeist in den 

Gemeinden betraut. Auch die fiih- 

renden Kader der Bezirke und 

Stadte waren Tibeter. In 68 der 

insgesamt 75 Kreise waren die 

Spitzenpositionen der Regierung 

mit Tibetern und Angehbrigen an- 

derer Minderheiten besetzt (19).

Die politischen Kommandohbhen in 

Partei und Armee blieben freilich 

nach wie vor von Han-Funktiona- 

ren besetzt.

3.

Das Fur und Wider der 

chinesischen Anspriiche 

auf Tibet

Seit die VBA im Herbst 1950 nach 

Osttibet einmarschiert und seit 

vor allem am 23.Mai 1951 das "Ab- 

kommen uber Mafenahmen zur 

friedlichen Befreiung Tibets" zwi- 

schen Beijing und Lhasa unter- 

zeichnet worden war, begriindet 

die VR China ihre Prasenz in Ti

bet mit drei Argumenten: dem Ge- 

schichts-, dem Befreiungs- und 

dem Leistungsanspruch.

3.1.

Legitimiert durch die 

Geschichte?

3.1.1.

Argumente zugunsten der 

VR China

"Tibet ist von altersher ein un- 

trennbarer Bestandteil des chine

sischen Territoriums", hei&t es in 

der immer wiederkehrenden 

Sprachregelung der chinesischen 

Propaganda, und deshalb iibe die 

Volksrepublik auch heute dort zu 

Recht ihre Herrschaft aus.

Versucht man, die iiblichen chine

sischen Geschichtsdarstellungen 

nach Phasen zu gliedern, so er- 

geben sich drei Abschnitte eines 

sich immer mehr verdichtenden 

Einflusses des chinesischen Rei

ches, der sich zunachst als zivili- 

satorische, spater als Ernen- 

nungs- und schliefelich als politi- 

sche Macht durchsetzte und der 

bis auf die Tang-Zeit zuriick- 

reicht.

3.1.1.1.

600 Jahre "zivilisatori- 

scher Macht”

Der Ubergang von der Legende 

zur Geschichte beginnt mit der 

j'edem Tibeter vertrauten Gestalt 

Songtsen Gambos, dem es gelang, 

die zerstrittenen Stamme Tibets zu 

einigen und das "Schneeland" zu 

einer Fbderation zusammenzufii- 

gen, an deren Spitze er als Kbnig 

trat. Als Bewunderer der damals 

bliihenden Tang-Zivilisation hielt 

er um die Hand der chinesischen 

Infantin Wen Cheng an und heira- 

tete sie i.J. 641. Die Prinzessin 

brachte - gleichsam als kulturelle 

Mitgift - in ihrem Gefolge zahlrei- 

che Han-Bauern, Handwerker, 

Pharmakologen, Astrologen, bud- 

dhistische Mbnche (der Mahayana- 

Buddhismus stand damals im Zenit 

der chinesischen Geschichte) und 

nicht zuletzt jene Sakyamuni-Sta- 

tue mit, die noch heute als "Al- 

lerheiligstes" in der Hauptkathe- 

drale des Lama-Buddhismus, dem 

Jokhan, in Lhasa aufgestellt ist 

und dort taglich von Tausenden 

von Pilgern mit Gebeten, Weih- 

rauch und Opferbutter verehrt 

wird. Tibet war damals ein zur 

zentralasiatischen Grofcmacht auf- 

steigender Staat, mit dem sich zu 

arrangieren jedem chinesischen 

Kaiser ratsam sein mu&te.

Mit der Verheiratung Wen Chengs 

nach Zentralasien hatte die Tang- 

Dynastie eine Tradition wiederauf

genommen, die bereits unter der 

Han-Dynastie gepflegt worden 

war, namlich Aufcenpolitik durch 

Zivilisierung der Feinde und 

durch Gewinnung von "Schwieger- 

sbhnen" unter den aggressiven 

"Barbaren".

Songtsen Gampo erhielt in der 

Tat auch vom Kaiser den Titel 

"fumaduwei" (Schwiegersohn des 

Kaisers und militarischer Komman- 

dant) sowie "Prinz von Xihai" 

verliehen.

So erfolgreich war diese Ver- 

schwagerungspolitik, da6 die 

Tang noch eine weitere Prinzes

sin, Jin Cheng, an den Nachfol- 

ger Songtsen Gampos (Kbnig Me- 

ak-tsom, 704-755) verheirateten. 

Jin Cheng folgte dem Vorbild ih- 

rer Vorgangerin, indem sie so- 

wohl deren Opfergang (denn ein 

solcher war es!) vollzog als auch 

erneut einen Strom von Kulturgii- 

tern nach Tibet einschleuste.

Mit dem Tod Jin Chengs, die 739 

an der Pest starb, erlitt der 

Buddhismus - und die China- 

Freundlichkeit des tibetischen 

Hofs - einen merklichen Riick- 

schlag. U.a. griffen die Tibeter 

758 China an und eroberten die 

damalige Tang-Hauptstadt,

Chang'an! Wenige Jahre spater
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freilich schlug das Pendel wieder 

zuriick: Lhasa begiinstigte erneut 

den Buddhismus, und i.J. 821 

wurde sogar ein Versohnungs- 

und Allianzvertrag zwischen Lhasa 

und Chang'an abgeschlossen. Der 

Text wurde zweisprachig auf 

Steinpfeilern in beiden Hauptstad- 

ten niedergelegt und lautete: "Wir 

haben niemals, selbst in Zeiten 

der Furcht und Gefahr, auch nur 

einen Moment unsern Wunsch nach 

freundschaftlichen Beziehungen 

aufgegeben. Wir sind enge Nach- 

barn und entfernte Verwandte. 

Wir erneuern die Onkel- und Nef- 

fen-Allianz und werden sie nie

mals mehr vergessen".

Im 9.Jhdt. zerfiel der tibetische 

Einheitsstaat und war von da an 

keine Gefahr mehr fiir das chine- 

sische Reich. Die Neuauflage der 

Heiratspolitik eriibrigte sich des- 

halb. Wahrend der Zeit der "Fiinf 

Dynastien" (907-960) und der 

Song (960-1279) beschrankte sich 

der Verkehr zwischen China und 

Tibet fast ganz auf den soge- 

nannten "Tee gegen Pferde-Han- 

del". Die Beziehungen waren 

m.a.W. fast vierhundert Jahre 

lang auf ein diinnes Rinnsal zu- 

sammengeschmolzen.

3.1.1.2.

Ernennungsmacht und 

indirekte Herrschaft

Im 13.Jhdt. begann eine zweite 

Phase, die bis ins 17.Jhdt. hinein 

dauerte, also die Dynastien Yuan 

und Ming umfa&te und im Zeichen 

der "Ernennungs- und Titelverlei- 

hungsmacht" stand.

Seit seinem inneren Zerfall im 

9.Jhdt. war Tibet ein Schauplatz 

permanenter Biirgerkriege gewe- 

sen. Um diesem Zustand ein Ende 

zu bereiten, versuchten Abgeord- 

nete verschiedener Teile Tibets - 

an ihrer Spitze Reprasentanten 

des fiihrenden tibetanischen Klo

sters Sakya - die Hilfe der durch 

ihre Waffentaten bereits beriihmt 

gewordenen Mongolen zu erlangen 

und trafen in Verfolgung dieses 

Ziels i.J. 1206 mit Chingis Khan 

zusammen, der zu dieser Zeit ge- 

rade zum Qinghai-See (Kukonor) 

vorgestof?en war. Der Abt des 

Klosters Sakya, Pandita (1182- 

1251), blieb von da an in standi- 

ger brieflicher Verbindung mit 

den Mongolen. Die drei bedeu- 

tendsten Leistungen Sakya Pandi- 

tas bestanden darin, dal? er 

Schopfer der ersten mongolischen 

Schicht wurde, dal?, er die Mongo

len zum Lamaismus bekehrte und 

dal? er seinem Kloster vor allem 

mongolische Riickenstarkung bei 

den innertibetanischen Auseinan- 

dersetzungen verschaffen konnte. 

1253 beendeten mongolische Trup- 

pen die seit vierhundert Jahren 

andauernden Biirgerkriege in Ti

bet und unterstellten das Land 

der Herrschaft des Sakya-Klo- 

sters, womit zum ersten Mai in 

der tibetischen Geschichte politi- 

sche Macht und Religion miteinan- 

der verschmolzen - und damit 

Strukturen geschaffen wurden, 

die unter wechselnden Vorzeichen 

bis 1959 fortdauern sollten.

Nachdem einer der Nachkommen 

Chingis Khans, Kublai Khan, i.J. 

1271 die Herrschaft auch liber 

China begriindet hatte (die von 

ihm gegriindete Yuan-Dynastie 

dauerte von 1279 bis 1368) richte- 

te er ein eigenes Amt fiir buddhi- 

stische Angelegenheiten, u.a. 

auch fiir Tibet, ein, den sog. 

"Zongzhiyuan".

Einer der Neffen des Sakya Pan

dita namens Pakpa iibernahm die 

Leitung dieses Biiros und erhielt 

von Kublai Khan den Titel "Kai- 

serlehrer". Seither setzten die 

Yuan-Herrscher kontinuierlich ti

betische Buddhisten als Lehrer 

und als Leiter des Buddhismus- 

Amtes ein. Das Jahr 1270 brachte 

zwei wichtige Ereignisse mit sich: 

Pakpa schuf auf der Grundlage 

des tibetischen Alphabets die 

neue mongolische Schrift, die als 

"Schriftsprache Pakpas" bekannt 

wurde; gleichzeitig erkannte der 

Yuan-Hof die Souveranitat Tibets 

an, womit de facto die indirekte 

Herrschaft der Yuan liber Tibet 

via Sakya-Kloster hergestellt 

war!

Wahrend der Ming-Dynastie (1368- 

1644) blieb das System der Yuan 

gegeniiber Tibet im wesentlichen 

unverandert. Da es aber ge’rade 

im 14.Jhdt. in Tibet zu einer wil- 

den Zersplitterung der Sekten ge- 

kommen war, erhielten die Ming- 

Kaiser haufig Gelegenheit, durch 

Titelverleihungen die eine Partei 

gegen die andere auszuspielen 

und vor allem das Sakya-Kloster 

aus seiner bisherigen Vormacht- 

stellung zu verdrangen. Als Ver- 

traute der verha&ten Mongolen 

sollten die Sakya-Monche nicht 

langer die Oberherrschaft aus- 

iiben. Dazu aber gait es, andere 

Sekten zu starken; und so verlie

hen denn die Ming einen Titel 

nach dem andern, so z.B. "Drei 

Konige der Gesetze", "Fiinf Gott- 

konige", "Jiinger des Buddha im 

Westen" und "Grolie Kaiserliche 

Lehrer". Wahrend der fiinfziger 

Jahre des 15.Jhdts. kamen aufeer- 

dem - gema6 den Aufzeichnungen 

des Ritenministeriums - nicht we- 

niger als 300 bis 400 Tibeter je- 

des Jahr in die Hauptstadt Bei

jing, um dem Kaiser Tribut dar- 

zubieten und ihm zu huldigen. In 

den sechziger Jahren des 

15.Jhdts. sollte diese Zahl sogar 

auf das Zehnfache ansteigen.

Am Ende setzte sich aber dann in 

Tibet doch wieder eine promongo- 

lische Partei durch, namlich die 

Anfang des 15.Jhdts. neu ge- 

grtindete Sekte der "Gelbmiitzen", 

die sich vor allem dadurch aus- 

zeichnete, dal? sie (unter Fiihrung 

des Reformators Tsongkhapa) eine 

strenge Ordenszucht einfiihrte 

und zur Keimzelle jenes theokrati- 

schen Staatsgebildes wurde, des- 

sen Fundamente bereits wahrend 

der Yuan-Zeit gelegt worden wa

ren, die aber erst im 15.Jhdt. 

zur vollen Entfaltung kam. Einer 

der Nachfolger Tsongkhapas ging 

als Missionar an den mongolischen 

Hof, der damals in der Gegend 

des Qinghai residierte, und er

hielt dort 1578 den Ehrentitel 

"Dalai Lama". 1645 verliehen die 

Mongolen den Titel "Panchen La

ma" an einen anderen Fiihrer der 

Gelben Sekte. In die Ubergangs- 

jahre von der Ming- zur Qing-Dy- 

nastie fallt die Zeit des bedeu- 

tendsten aller Dalai Lamas, des 

"Groben Fiinften" (1617-1682), 

der die Entwicklung Tibets zum 

Kirchenstaat vollendete, der den 

Potala-Palast in Lhasa errichtete, 

und der 1652 an den Qing-Hof 

nach Beijing reiste, um sich die 

weltliche Herrschaft uber Tibet 

bestatigen zu lassen.

Von nun an wurde es ein festes 

Ritual, dal? jeder Nachfolger des 

Dalai und des Panchen Lama sich 

seinen Titel von der chinesischen 

Zentralregierung bestatigen lie!?.

3.1.1.3.

Direkte Herrschaft

Im 17.Jhdt. begann die dritte 

Phase des chinesisch-tibetischen 

Verhaltnisses, in deren Verlauf 

der chinesische Kaiser nicht mehr 

nur auf Titelverleihung und -be- 

statigung beschrankt war, son- 

dern reale politische Macht aus- 

iiben konnte.

Die bei ihren Mongolen-Feldziigen 

erfolgreichen Qing-Herrscher 

nutzten zu Beginn des 18.Jhdts. 

innere Streitigkeiten in Tibet aus 

und schickten Truppen, die eine 

Partei gegen die andere unter- 

stiitzten. Einmal in Tibet, wollten 

die Qing das Heft in der Hand 

behalten und richteten dort zwi

schen 1723 und 1728 jenes Modell 

fiir die tibetisch-chinesischen Be

ziehungen ein, das mit wenigen 

Anderungen bis ins 2O.Jhdt. hin

ein fortdauerte. Von 1728 an wa

ren namlich zwei mandschurische 

Hochkommissare (sogenannte "Am- 

banen") als standige Vertreter 

und Kontrolleure der Zentralre

gierung in Lhasa prasent und 

wurden dort von einer kleinen 

mandschurischen Garnison unter- 

stiitzt. Offiziell sollten die beiden 

Residenten die lokale Regierung 

lediglich beratend unterstiitzen;
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doch nach und nach warden die 

Fesseln immer enger geschnlirt. 

Zwei Daten sind dafiir kennzeich- 

nend:

- 1751 wurde eine besser lenkbare 

Lokalregierung institutionalisiert, 

die sogenannte Gasha, eine Art 

Kabinett, das dem Dalai Lama und 

den Hochkommissaren unterstand 

und in dessen Rahmen vier (spa- 

ter sechs) hand verlesene, meist 

aus den Feudalfamilien stammende 

Minister, die sog. Kaloon, die 

laufenden politischen Verwal- 

tungsangelegenheiten zu erledigen 

hatten. (Die Institution der Gasha 

bestand bis 1959 weiter.)

- Den zweiten bemerkenswerten 

Einschnitt brachte das Jahr 1793, 

als namlich die Gasha auf Drangen 

der Hochkommissare sowie des 

Qing-Hofes die sog. "29 Punkte 

uber die Verwaltung Tibets" her- 

ausbrachte, die Tibet endgiiltig 

zu einem Vasallen der Qing wer- 

den lief?,. Die Schliisselbestimmun- 

gen liefen auf folgendes hinaus: 

(1) Gleichstellung der Hochkom

missare mit dem Dalai und dem 

Panchen Lama; (2) Ernennung der 

Kaloons durch den chinesischen 

Kaiser; (3) "goldene Urne": Jede 

Reinkarnation des Dalai und des 

Panchen Lama sowie der iibrigen 

Lebenden Buddhas sind unter Be- 

aufsichtigung der Hochkommissare 

durch Ziehen von Losen aus der 

goldenen Urne zu bestimmen; auch 

die Einsetzungszeremonie ist vom 

Hochkommissar zu beaufsichtigen; 

(4) der Umfang des tibetischen 

Truppenkontingents und die zu 

ernennenden Offiziere sind von 

den Hochkommisaren gemeinsam 

mit dem Dalai und dem Panchen 

Lama festzulegen; (5) fiir die 

Aul?>enpolitik Tibets sind allein die 

Hochkommissare zustandig;

(6) der Haushalt der Gasha ist 

von den Hochkommissaren zu ge- 

nehmigen.

Am Ende kontrollierten die beiden 

Ambanen also Verteidigung und 

Aul?>enpolitik (Dalai und Panchen 

Lama durften u.a. nicht mehr di- 

rekt, sondern nur noch liber 

Vermittlung der beiden Hochkom

missare mitj dem Qing-Hof in Ver

bindung treten), Auf?>enhandel, 

die Einreise von Fremden in das 

Land sowie die Berufung der hd- 

heren kirchlichen Wiirdentrager.

Die Qing-Kaiser haben also von 

1728 bis 1911 effektive politische 

Herrschaft liber Tibet ausgelibt. 

Insofern war die Region eine man- 

dschurische Provinz. Die Republik

- und spater die Volksrepublik - 

China haben dieses Erbe als 

Nachfolger der Qing-Kaiser liber- 

nommen - ungeachtet der Tatsa- 

che, dal?, sich Tibet nach dem En

de der Qing-Dynastie i.J. 1911 

vom Reich der Mitte mit dem Ar

gument losgesagt hatte, dal?, man 

ja Verbindungen nur zur Qing- 

Dynastie, nicht aber zur neuge- 

griindeten Republik China habe.

Weder die Republik noch die spa- 

tere Volksrepublik China wollten 

diese Argumentation anerkennen. 

So vordringlich war der Wunsch 

nach Wiedereingliederung des 

"unabtrennbaren" Tibet, dal?, die 

junge Volksrepublik schon ein 

halbes Jahr nach ihrer Ausrufung 

Truppen in Richtung Tibet ent- 

sandte und die dortige Regierung 

zwang, ein Dokument zur "friedli- 

chen Befreiung Tibets" zu unter- 

zeichnen.

3.1.2.

Contra

Zumindest bis zum Jahre 1728 hat 

China Tibet nie effektiv kontrol- 

liert.

- BloBe Heiratsverbindungen 

konnten noch keinen Anspruch 

der Tang-Kaiser auf Souveranitat 

uber den Himalaya-Staat (das da- 

malige "Tufan") begriinden. Vom 

7. bis 9.Jhdt. war Tufan vielmehr 

ein hochst eigenstandiges Gebilde, 

das manchmal "verwandtschaftli- 

che" Beziehungen zum Tang-Reich 

pflegte, bisweHen aber auch Krie- 

ge mit ihm fiihrte und einmal so- 

gar dessen Hauptstadt besetzte. 

Das Verhaltnis zwischen Tang und 

Tufan war m.a.W. ein Bezie- 

hungsnetz zwischen zwei souvera- 

nen Staatsgebilden.

Spatestens nach dem lO.Jhdt. 

zerfielen beide Reiche in mehrere 

einander befehdende Einheiten, so 

daB sich auch jetzt keine Domi- 

nanz Chinas aufbauen konnte. 

Nach der Wiedervereinigung Chi

nas im Zeichen der Song-Dynastie 

beschrankten sich die beiderseiti- 

gen Beziehungen auf bloBen Han- 

delsaustausch.

Wahrend der Yuan-Dynastie wurde 

Tufan zunachst zwar ein Vasallen- 

staat der Mongolen, doch iiber- 

liel?>en sowohl Kublai Khan als 

auch seine Nachfolger die lokale 

Verantwortung den "Tisris" 

(chin.: dishi = ein Titel, den Ku- 

,f>lai den tibetischen Machthabern 

verlieh), die ausnahmslos Lamas 

waren, und zwar Vertreter des 

Sakya-Klosters, das iiber zahlrei- 

che andere konkurrierende Klo

ster die Oberherrschaft erlangt 

hatte. Die Yuan-Kaiser iiberlieBen 

m.a.W. die politischen Entwick- 

lungen in Tibet den dortigen au- 

tochthonen Kraften.

Dieselbe Tradition (Selbstregie- 

rung Tibets, selektive Steuerung 

der Machteliten durch Titelverlei- 

hungen) wurde auch von den 

Ming-Kaisern fortgesetzt. Die 

Ming empfingen allerdings zahlrei- 

che Tributgesandtschaften tibeti- 

scher Lamas, die - nach traditio- 

neller chinesischer Auffassung - 

als Unterwerfungsakte des Tri- 

butbringers interpretiert wurden. 

Mit der Verleihung chinesischer 

Range und Titel, auf die tibeti- 

sche Wiirdentrager so groBen 

Wert legten, hatten die Ming zwar 

ein gewisses Einmischungspoten- 

tial, das jedoch bei weitem nicht 

ausreichte, um Herrschaftsan- 

spriiche zu begriinden.

Selbst die Nachfolger der Ming, 

die Qing, empfingen i.J. 1652 den 

Fiinften Dalai Lama noch als einen 

unabhangigen Herrscher. Eine 

substantielle Einmischungspolitik 

in innere Angelegenheiten begann 

erst nach 1720.

Aber auch die grol?>en Verwal- 

tungsreformen von 1728, 1751 und 

1793, die vor allem nach heutiger 

sino-kommunistischer Auffassung 

ein endgiiltiges Suzeranitatsver- 

haltnis des chinesischen "Ober- 

staats" liber den tibetischen "Un- 

terstaat" begriindeten (der 

"Oberstaat" iibernimmt vor allem 

die auBenpolitischen und die mili- 

tarischen Funktionen des "Unter- 

staats" und sichert ihm als Ge- 

genleistung umfassenden Schutz 

zu), liefen zwar de jure auf ein 

Unterwerfungsverhaltnis hinaus, 

nicht aber de facto in der tagli

chen Verwaltungspraxis. Die ein- 

heimischen Institutionen der Tibe- 

ter blieben trotz des verstarkten 

Einflusses der beiden Hochkom

missare intakt und iiberlebten so- 

gar die Qing-Dynastie. Die wirkli- 

che Macht in Tibet wurde ferner 

weder von den Ambanen noch von 

den beiden fiihrenden Lamas aus- 

geiibt, sondern von den Potenta- 

ten der jeweiligen Regionen. Der 

EinfluB der Ambanen beschrankte 

sich de facto auf die AuBenpoli- 

tik, die im wesentlichen ohnehin 

mit den Beziehungen zum Qing- 

Kaiserhaus identisch war.

SchlieBlich ware ein Suzeranitats- 

oder gar Protektoratsverhaltnis, 

selbst wenn es de facto vorhanden 

gewesen ware, keine Grundlage 

fiir einen auch heute noch fortbe- 

stehenden Herrschaftsanspruch 

Chinas iiber Tibet; denn die Re- 

formen von 1728 und 1793 beruh- 

ten z.T. auf einseitigen Anord- 

nungen des Qing-Hofs, z.T. aber 

auf Vereinbarungen, die ihrem 

Charakter nach "ungleich" - und 

daher nichtig - waren. Gerade ei

nem China, das im Zeichen des 

Sozialismus angetreten ist und das 

ja selbst unter der "Ungleichheit" 

von Vertragen zu leiden hatte, 

die im 19.Jhdt. mit dem Zaren- 

reich geschlossen wurden, miiBte 

gegeniiber einer solchen tibeti

schen Argumentation besonders
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aufgeschlossen sein.

Mit der Ausrufung der Republik 

China gar und dem damit zusam- 

menhangenden Koilaps der Qing- 

Dynastie sah auch Tibet sich dazu 

ermutigt, seine Bindungen zu 

China endgiiltig abzubrechen; i.J. 

1913 erfolgte die Unabhangigkeits- 

erklarung Tibets; gleichzeitig 

schloll sich das Land hermetisch 

nach aullen ab. Gegeniiber China 

wurde von jetzt an das Argument 

vertreten, Tibet habe nur dem 

Kaiserhaus der Qing Tribut ge- 

bracht, nicht jedoch irgendeinem 

chinesischen Staat.

Wahrend der 39 Jahre zwischen 

1912 und 1951 fungierte Tibet als 

vollends autonomes Staatswesen. 

Die Wiedereingliederung in den 

chinesischen Staats verband i.J. 

1951 geschah unter Zwang und 

aufgrund jenes "17-Punkte-Ab- 

kommens", das ebenfalls als Un- 

gleicher Vertrag gewertet werden 

mu(!>.

Diese mehr politischen Uberlegun- 

gen werden verstarkt durch die 

kulturelle Andersartigkeit Tibets, 

an der sich auch nach drei Jahr- 

zehnten chinesischer Oberherr- 

schaft nicht geandert hat. Die 

"Grode Tradition" Tibets ist ge- 

pragt durch den Lamaismus, der 

wiederum seine Hauptimpulse dem 

indischen Kulturkreis verdankt, 

auch wenn die ersten Samenkor- 

ner des Buddhismus nicht von In- 

dern, sondern von den Chinesen 

ausgesat wurden. Die Qing-Kaiser 

haben zwar den Lamaismus syste- 

matisch gefordert (Beijing wurde 

im 18.Jhdt. u.a. zum Hauptver- 

lagsort fur lamaistische Schrif- 

ten); doch handelte es sich hier- 

bei nicht urn eine Konvergenz ti- 

betischer und chinesischer Tradi- 

tionen, sondern vielmehr urn einen 

Versuch der Qing-Kaiser, die 

"barbarischen" Nomadenvblker mit 

Hilfe des Lamaismus "aufzuwei- 

chen".

Theokratische Einrichtungen, wie 

sie vor allem die Gelbe Kirche 

hervorgebracht hat, finden in 

China nirgends eine Entspre- 

chung; der chinesische Kaiserkult 

beruhte auf vbllig anderen Vor- 

stellungen, die unter den ideolo- 

gischen Zeichen des "Konfuzianis- 

mus" standen. Der Buddhismus 

als Gro&e Tradition war in China 

spatestens seit dem Ende der 

Tang-Dynastie ausgehebelt Wor

den.

Auch im Bereich der Kleinen Tra- 

ditionen unterscheiden sich China 

und Tibet in einer schon fast an- 

tipodenhaften Weise: Man denke 

an die so grund verschiedenen 

Wirtschaftsformen, an Ernahrung, 

Kleidung und Wohnweise, an die 

Formen der Geisterverehrung, die 

in Han-China so gar keine Ent- 

sprechung finden ("Geisterfallen", 

Ladse-Steinhaufen, Gebetsfahnen, 

Gebetsmiihlen, Amulette), an die 

verschiedenen Formen der Beerdi- 

gung ("Himmelsbeerdigung" in Ti

bet!), an die "ziirnenden Gotthei- 

ten", an die Gbttinnen (Taras), 

an die lamaistische Ikonographie 

(erotische Darstellungen, Thankas 

und Mandalas), an die Kultgegen- 

stande (Glocke und Donnerkeil, 

Zauberdolch, Yakschweif-Standar- 

ten, Gebetsmiihlen und -wimpel), 

an die Buddhaopfer, Mani-Mauer, 

und, und...: Kurzum: Wohin man 

blickt, entdeckt man nur krasse 

Verschiedenheiten.

Lediglich an einer geographischen 

Stelle gibt es gewisse Uberblen- 

dungen zwischen tibetischer und 

chinesischer Kultur, zumindest in 

der Tempelbauweise. Dies ist in 

dem oben bereits erwahnten frii- 

heren tibetischen Bezirk Amdo 

der Fall, der heute zur Provinz 

Qinghai gehort. Gerade diese 

Ausnahme aber la6t den Unter- 

schied zwischen Han- und zen- 

traltibetischer Kultur umso mar- 

kanter hervortreten.

Zumindest heute noch erscheinen 

die beiden Kulturkreise sich zu- 

einander wie Feuer und Wasser zu 

verhalten.

3.2.

Legitimiert durch 

"Befreiung"?

3.2.1.

Argumente zugunsten

Chinas

China half dem "tibetischen 

Volk", ein Doppeljoch abzuschiit- 

teln, indem es einerseits die Ag- 

gressionsplane der aufceren Feinde 

durchkreuzte und andererseits 

auch mithalf, die Unterdriickung 

des Volkes durch die Oberschicht 

im eigenen Lande zu beseitigen. 

Die erste Befreiungstat, die sich 

vor allem gegen Briten und "US- 

Imperialisten" richtete, wird auch 

in der nachmaoistischen Propagan

da noch stark hervorgehoben, 

wahrend die "Befreiung" von in- 

nertibetischer Ausbeutung zwar 

wahrend der Kulturrevolution 

gro6 herauskam, heute aber - mit 

Riicksicht auf die erhoffte Wieder- 

versohnung mit dem Dalai Lama - 

kaum noch eine Rolle spielt.

3.2.1.1.

Die Befreiung von den 

auReren Feinden

Au&ere Feinde Tibets waren also, 

wie gesagt, zunachst die Briten 

und spater die Amerikaner.

Wenn man sino-kommunistischen 

Behauptungen folgen will, dann 

lauerten in den Jahren 1880 ff. 

und 1949 ff. fast an alien Ecken 

und Enden Gefahren fur Tibet.

Das britische Interesse an Tibet 

war Teil jenes Ringens urn Zen- 

tralasien, das sich seit Mitte des 

19.Jhdts. zwischen dem nach 

Osten vordringenden Zarenreich 

und dem auf Sicherung seiner in

dischen Kolonialgebiete bedachten 

britischen Empire anbahnte und 

z.T. bis in die Jahre des 2. Welt - 

kriegs hinein fortdauerte. Aus 

chinesischer Sicht versuchten die 

Briten, Tibet, das "siidwestliche 

Tor Chinas", in eine britische 

Kolonie umzuwandeln.

Eine Absicht dieses Umfangs be- 

stand bei den Briten zwar nach- 

gewiesenermaften nicht, doch ver

suchten sie immerhin, ihr strate- 

gisches Vorfeld nach Norden ab- 

zusichern und entsandten dazu 

eine Reihe von Handelsdelegatio- 

nen (so z.B. i.J. 1885 unter 

Coleman Macaulay) und schliefclich 

auch noch zwei militarisch abgesi- 

cherte "Expeditionen".

- Im Marz 1888 griffen britische 

Truppen die Longtu-Festung in 

Tibet an, woraufhin sich die 

Qing-Regierung gezwungen sah, 

zwei Vertrage (von 1890 und 

1893) zu unterzeichnen, wodurch 

Grofcbritannien das Recht erhielt, 

in Yatong (Siidtibet) ein Handels- 

zentrum und eine standige Han- 

delsvertretung einzurichten.

- Im Marz 1904 kam es (im Zuge 

der "Y ounghusband"-Expedition") 

zur zweiten britischen Invasion 

und zur Schlacht bei Gyangtse - 

dem wichtigsten Ort auf der tibe

tischen Hauptstra&e zwischen 

Lhasa und Shigatse, dessen stra- 

tegische Bedeutung vor allem da- 

durch begriindet wurde, da& von 

Gyangtse aus eine Strafee nach 

Siiden fiihrt, und zwar via Sikkim 

nach Indien (Karte 5). Bei den 

Auseinandersetzungen wurde u.a. 

die Burg (der sog. "Zong") von 

Gyangtse zerstort. Nach anfangli- 

chen Verteidigungserfolgen der 

Tibeter sowie der Qing-Soldaten 

setzten sich die Briten mit ihrer 

militarischen Uberlegenheit durch 

und waren so imstande, am 3.Au

gust 1904 (unter der Fiihrung des 

Obersten Younghusband) Lhasa zu 

erreichen. Der 13.Dalai Lama floh 

in die Mongolei und spater - auf 

Einladung der chinesischen Regie

rung - nach Beijing. Inzwischen 

nutzten die Briten ihren Erfolg, 

um sich weitere Privilegien, u.a. 

Handelsagenturen in Gyangtse, 

Gartok und Yatung zu sichern. 

Zu diesem Zweck kam es am 

7.September 1904 zur Unterzeich- 

nung der "Lhasa-Konvention" 

durch die Vertreter der lokalen 

tibetischen Regierung sowie die 

Reprasentanten der drei Staats-
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nsch: Karan a.a.O., S-6

Karte 4:

kloster (Drepung, Sera und Gan- 

den). Dieses (im Potala unter- 

zeichnete) Abkommen wurde 

- entgegen den Bestimmungen von 

1793 - ohne Beteiligung der Qing- 

Regierung abgeschlossen; es war 

der erste und einzige internatio

nale Vertrag, der unmittelbar von 

den Tibetanern selbst ausgehan- 

delt wurde. Bereits zwei Jahre 

spater freilich (1906) unterzeich- 

nete Gro&britannien (und 1907 

das zaristische Rutland) mit Chi

na ein Abkommen, in dem die chi- 

nesische Oberherrschaft uber Ti

bet dadurch anerkannt wurde, 

dal?, die beiden europaischen 

Grol?>machte versprachen, Ver- 

handlungen mit Tibet kiinftig nur 

noch uber die chinesische Regie

rung zu fiihren. Damit war die 

Rechtslage von 1793 auch durch 

die beiden Grollmachte formal an

erkannt worden.

Die chinesische Regierung war mit 

diesem Erfolg freilich noch nicht 

zufrieden, sondern entsandte eine 

2.000 Mann Starke Armee unter 

General Zhong Ying nach Lhasa 

(1910), woraufhin der 13. Dalai 

Lama, der zuerst vor den Briten 

nach China geflohen war (1904— 

1909), nunmehr umgekehrt vor 

den Chinesen nach Indien floh, 

also bei den Briten Schutz such- 

te. China erklarte daraufhin den 

Dalai Lama fiir abgesetzt und in- 

thronisierte an seiner Stelle den 

Panchen Lama.

Nach dem Sturz der Qing-Dyna- 

stie wurden die beiden Hochkom- 

missare, ferner der Panchen Lama 

(der bei den Chinesen als "Pa

triot" gait) und das chinesische 

Truppenkontingent vertrieben. 

1913 kehrte der Dalai Lama nach 

Lhasa zuriick und gab dort die 

bereits erwahnte "Unabhhangig- 

keitserklarung" ab.

Die junge chinesische Republik 

wollte diese Vorgange in Tibet 

nicht akzeptieren und begann - 

trotz aller ihrer Schwache - ein 

militarisches Unternehmen vorzu- 

bereiten. Um neuen Zusammen- 

stofeen den Wind aus den Segeln 

zu nehmen, arbeitete Gro&britan- 

nien auf eine Dreierkonferenz 

hin, die dann tatsachlich von Ok- 

tober 1913 bis Juli 1914 in Simla 

zusammentrat. Gleich von Beginn 

dieser Konferenz an bestanden die 

Tibetaner - angeblich Vertreter 

der probritischen Linie, die vor- 

her einen Geheimvertrag mit 

Groftbritannien geschlossen hatten 

- kompromil?>los auf ihrer Forde- 

rung nach der Unabhangigkeit Ti- 

bets - ein Ansinnen, das von der 

chinesischen Seite nicht akzep- 

tiert wurde.

Ein weiterer Punkt war der Streit 

urn die Grenzen Tibets. Auch hier 

soil es, wie die mifctrauischen 

Chinesen annahmen, vorher zu ei- 

ner Geheimvereinbarung zwischen 

den probritischen Tibetern und 

dem britischen Reprasentanten 

Arthur H. McMahon gekommen 

sein, aufgrund deren die sog. 

"McMahon-Linie" festgelegt wurde. 

Durch diese Linie sei, so die chi

nesische Argumentation, ein Ter- 

ritorium von 90.000 qkm, das im- 

mer schon zu China gehbrt habe, 

dem damaligen britischen Indien 

zugeschlagen worden (dieser 

Streit ist zwischen China und In

dien auch heute noch nicht been- 

det!).

Die Republik China, die an der 

Simla-Konferenz nur deshalb teil- 

genommen hatte, weil sie dadurch 

von Groftbritannien diplomatisch 

anerkannt werden wollte, akzep- 

tierte weder die tibetische Unab- 

hangigkeitserklarung noch die 

McMahon-Linie und weigerte sich, 

den von Grokbritannien und Tibet 

bereits unterschriebenen Ver- 

tragstext gegenzuzeichnen.

Nach der Oktoberrevolution lie6 

der bisher so kraftige britisch- 

russische Wettbewerb urn Zentral- 

asien nach; Tibet verlor damit fiir 

GroB>britannien an Interesse, und 

die Republik China konnte somit 

ihren Einflufe in Tibet wieder ver- 

starken. 1929 entsandte die "Kom- 

mission fiir mongolische und tibe

tische Angelegenheiten" der Guo- 

mindang-Regierung in Nanjing ei

nen Vertreter nach Tibet; 1930 

richtete die tibetische Regierung 

eine Art "Botschaft" bei der Re

gierung in Nanjing ein. Vier Jah

re spater etablierte die Guomin- 

dang-Regierung im Gegenzug auch 

in Lhasa ein Vertretungsbiiro. 

1939 entsandte sie einen Vertreter 

nach Lhasa, unter dessen Vorsitz 

die offizielle Einsetzung des 

14.Dalai Lama am 22.Februar 1940 

erfolgte.

Aus der heutigen chinesischen 

Sicht hat die britische Tibet-Poli- 

tik den Souveranitatsanspruch 

Chinas auch nicht einen Augen- 

blick lang aus den Angeln heben 

konnen. Die britische Theorie, 

derzufolge China gegeniiber Tibet 

immer nur Suzeranitat, nicht aber 

Souveranitat ausgeiibt habe, sei 

unzutreffend. Schlagender Beweis 

dafiir sei nicht nur die britisch- 

chinesische Konvention von 1906, 

durch die konkludent die chinesi-
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sche Souveranitat liber Tibet an- 

erkannt wurde, sondern auch das 

Scheitern des britischen Ver- 

suchs, durch den Einsatz probri- 

tischer Elemente in Tibet die Un

abhangigkeit Tibets zu erzwin- 

gen.

Nachdem die Zahne des britischen 

Lowen stumpf geworden waren, 

schalteten sich - und zwar bereits 

wahrend des 2.Weltkriegs - die 

Vereinigten Staaten als neuer An- 

walt der "Unabhangigkeit Tibets" 

ein.

Die chinesische Argumentation 

kommt bei diesem Punkt allerdings 

in Beweisnot und kann nur weni- 

ge Phanomene anfiihren: So sei 

beispielsweise im Oktober 1947 ei- 

ne tibetische "Handelsdelegation" 

nach Grolibritannien und in die 

USA gereist, um, wie es heilU, 

"Weisungen der beiden Regierun

gen fur separatistische Ranke 

entgegenzunehmen". Kurz nach 

der Ausrufung der VR China im 

Oktober 1949 habe der amerikani- 

sche "Geheimagent" Lowell Thomas 

Lhasa besucht und anschliel?,end 

vor der amerikanischen Presse 

verkiindet, daf?> die USA Tibets 

Forderung nach dem Eintritt in 

die UNO unterstiitze. Thomas ha

be den tibetischen Beamten auch 

empfohlen, sich gegen den dro- 

henden Einmarsch der VBA zur 

Wehr zu setzen und zu diesem 

Zweck Partisanentruppen zu orga- 

nisieren.

Dazu kam es dann allerdings an- 

gesichts der Ereignisse von 

1950/51 nicht mehr (Naheres dazu 

oben 2.1.).

3.2.1.2.

Die Befreiung von den 

inneren Feinden

In Tibet herrschte, so die chine

sische Wortregelung, bis 1959 ein 

unterdriickerisches "Feudalsy- 

stem". Vor allem die kulturrevolu- 

tionare Propaganda malte die Zu- 

stande im alten Tibet in schauri- 

gen Farben und demonstrierte die 

Untaten der "Feudalisten" anhand 

von Exponaten, Fotos und Tabel- 

len im "Tibetischen Revolutions- 

museum".

Unter Klassengesichtspunkten be- 

stand die tibetische Feudalgesell- 

schaft aus zwei Klassen, namlich 

den Feudalherren und den Leibei- 

genen. "Drei Arten von Feudal

herren" waren zu unterscheiden, 

namlich der Adel, die Beamten- 

schaft der Lokalregierung (also 

der oben erwahnten Gasha) und 

die Kloster. Die 300 Adelsfamilien 

und das Beamtenkorps der Lokal

regierung (gasha) machten rund 

5% der Gesamtbevblkerung aus. 15 

weitere Prozent, d.h. etwa 

180.000 Menschen, waren Lamas, 

die sich auf die 2.711 Kloster 

verteilten, unter denen Drepung 

mit rund 9.000 Lamas und 700 Ne- 

benklostern das machtigste war. 

60% der Einwohner (rund 720.000 

Menschen) waren Bauern, 20% 

(ungefahr 240.000) Viehziichter.

Der gesamte Grund und Boden, 

der in Tibet allerdings nur auf 

wenigen Flachen landwirtschaftlich 

nutzbar ist, gehorte den "drei 

Gruppen von Feudalherren", nam

lich der Gasha zu 38%, den Kid

stern zu 37% und dem Adel zu 

25%. Die iibrige Bevblkerung, 

d.h. ungefahr 95% der damals 1,2 

Millionen Tibeter, besafeen keinen 

Grund und Boden (20).

Die breite Bevblkerung war ange- 

sichts dieser Latifundienverhalt- 

nisse in einen permanenten Zu- 

stand der "Leibeigenschaft" ver- 

setzt, die sich in verschiedenen 

Formen ausdriickte:

- Steuern und Frondienste gegen- 

iiber der Lokalregierung. Es gab 

einen "militarischen Frondienst", 

einen "Ful?>-Frondienst" (Hand- 

und Spanndienste) und einen 

"Hand-Frondienst" (Ablieferung 

von Hochlandgerste, Yakbutter 

und Brennholz als Deputatslei- 

stung an die Beamten). An Abga- 

ben wurden verlangt: die "Ge- 

burtssteuer", die "Kindersteuer" 

(bis zum 18 .Lebensjahr), die 

"Kopfsteuer" (fur Erwachsene), 

die "Hochzeitssteuer", die "Ge- 

fangnissteuer" (falls der betroffe- 

ne Leibeigene ins Gefangnis ge- 

worfen wurde), die "Ohrensteuer" 

(wenn ein Leibeigener diese Steu

ern nicht bezahlen konnte, hatte 

der Steuerbeamte das Recht, ihm 

die Ohren abzuschneiden) und die 

"Steuer fiir die Befreiung von der 

Fronarbeit", die vom 60.Lebens

jahr an zu entrichten war.

- Ernteabgaben und Zinsen (fiir 

landwirtschaftliche Darlehen) an 

die Feudalherren und an die Klo

ster. Auch in der Geistlichkeit 

habe es zwei antagonistische Klas

sen gegeben, namlich die Grol?>la- 

mas ("Leibeigenenhalter im 

Mbnchsgewand") und arme Lamas 

("Leibeigene im Mbnchsgewand"). 

Gasha, Adlige und Kloster be- 

herrschten auch den Geldverleih; 

es gab keine bffentlichen Schulen 

und keinen Gesundheitsdienst.

Der kulturrevolutionaren Darstel- 

lung zufolge machten die "drei 

Lehnsherren" auf finsterste Weise 

von ihren Herrschaftsrechten Ge- 

brauch. Offensichtlich bestand 

der Lebensinhalt des Durch- 

schnittstibeters darin, im Gefang

nis zu sitzen, in einen "Skorpion- 

keller" geworfen zu werden und 

irgendwelchen Folterungen preis- 

gegeben zu sein (21). Die Revo

lution war m.a.W. "unvermeidlich" 

- und sie wurde von den Chine

sen auf "friedliche" Weise durch- 

gefiihrt.

Das Gasha-System wurde am 

28.Marz 1959 durch Weisung Bei- 

jings aufgelbst und alle Macht ei- 

nem "Vorbereitungskomitee fiir 

das Autonome Gebiet Tibet" iiber- 

tragen.

Kurz darauf begann, wie oben 

(2.) bereits ausgefiihrt, die So- 

zialisierungskampagne, die das 

gesamte Gebaude des "Feudalsy- 

stems" zusammenstiirzen lie&.

3.2.2.

Contra

3.2.2.1.

Befreiung von aufceren 

Feinden?

Nach der Unabhangigkeitserkla- 

rung von 1912 war Tibet bis zur 

Besetzung durch chinesische 

Truppen in den Jahren 1950/51, 

d.h. also fast vier Jahrzehnte 

lang, ein in jeder Hinsicht auto

nomies Staatswesen. Die Regierung 

konnte ihren Willen innenpolitisch 

unabhangig von China durchset- 

zen und betrieb auch eine selb- 

standige "Au&enpolitik", die sich 

allerdings in einer fast hermeti- 

schen Selbstisolation erschbpfte. 

Die Natur der souveranen Rechts- 

persbnlichkeit Tibets war auch 

nicht dadurch eingeschrankt, da6 

die Republik China sich weigerte, 

dieses Staatswesen als solches und 

in seiner "Unabhangigkeit" anzu- 

erkennen.

Die Zugehbrigkeit Tibets zu China 

wurde auch nicht dadurch be- 

griindet, da6 der Dalai Lama chi- 

nesischen Behbrden gegeniiber 

mehrere Male chinafreundliche Ab- 

sichten bekundete (was blieb ihm 

schon anderes iibrig!?) und daE> 

die Republik China und Tibet im 

Gebiet des jeweils anderen "Ver- 

tretungsbiiros" einrichteten; letz- 

tere kbnnten - im Gegenteil -so- 

gar in "Botschaften" umgedeutet 

werden, auch wenn sie sich nicht 

so nannten.

Merkwiirdig auch die chinesische 

Argumentation: Bekennt sich ein 

Tibeter zur Einheit mit China, ist 

er ein Patriot, spricht er sich da- 

gegen aus, ein Verrater. Der 

13.Dalai Lama konnte beide Pradi- 

kate auf sich vereinen: Als er 

1904 vor den Briten nach China 

floh, handelte er patriotisch, als 

er jedoch 1910 vor der in Lhasa 

einmarschierenden Qing-Armee 

nach Indien (und damit unter bri

tischen Schutz) auswich, gait er 

als Verrater, wurde seines Po- 

stens enthoben und durch den 

"patriotischen" Panchen Lama er- 

setzt. Patriotische Tibeter, die
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sich fur eine Unabhangigkeit ih- 

res Landes aussprachen, galten 

als "probritische" und "unpatrio- 

tische" Spalter.

Das 17-Punkte-Abkommen vom 

23.Mai 1951 wurde den Tibetern 

mit vorgehaltenem Gewehr aufge- 

zwungen, ist also "ungleich" und 

damit nichtig. Von einer "Befrei- 

ung" Tibets kann nicht die Rede 

sein; das Gegenteil ist der Fall. 

Eine Volksabstimmung wurde dies 

an den Tag bringen.

Auch der chinesische Vorwurf, 

daft der Aufstand vom Marz 1959 

von "reaktionaren Kraften" im Zu- 

sammenhang mit imperialistischen 

Kraften vom Zaun gebrochen wor- 

den sei, trifft nicht zu. Was ei- 

gentlich blieb einem wahren tibe- 

tischen Patrioten, der die Unab

hangigkeit seines Landes wiinsch- 

te, anderes iibrig, als sich mit 

Waffen zur Wehr zu setzen, nach- 

dem vorher alle friedlichen Selb- 

standigkeitsversuche fruchtlos ge- 

blieben waren’?

Was die angebliche britische Mit- 

hilfe bei der Verselbstandigung 

Tibets anbelangt, so war sie er- 

stens das einzige Mittel, das ge- 

gen Ende der Qing-Dynastie auf 

die Gegenwaagschale zum iiber- 

machtigen chinesischen Einfluft 

gelegt werden konnte; es blieb 

einem echten Patrioten also gar 

nichts anderes iibrig, als mit der 

britischen Karte zu spielen; zwei- 

tens aber hat Tibet vom briti

schen Gegengift so wenig wie 

iiberhaupt nur moglich Gebrauch 

gemacht. Tibet verdankte seine 

Selbstandigkeit einerseits seinen 

eigenen Bemiihungen, andererseits 

aber der Schwachung Chinas in 

den ersten fiinfzig Jahren des 

20. Jhdts.

Tibet versuchte 1950 mit alien ihm 

zur Verfiigung stehenden Mitteln, 

gegen den Zugriff Chinas die Un- 

terstiitzung anderer Staaten zu 

erlangen. Nachdem es sich jedoch 

jahrelang selbst isoliert hatte, 

stieft es bei der UNO auf taube 

Ohren. Der wichtigste potentielle 

Verbiindete, Indien, habe Tibet im 

entscheidenden Augenblick nicht 

helfen wollen, well die Regierung 

Nehru damals urn jeden Preis die 

Freundschaft zu China erlangen 

wollte und unter diesen Umstan- 

den auch bereit war, Tibet zu 

opfern - ein Entschluft, den sie 

spater noch oft bereuen sollte. 

Tibet habe sich m.a.W. nach dem 

Einmarsch der VBA im Osten des 

Landes ganz allein einem iiber- 

machtigen Gegner konfrontiert ge- 

sehen. Obendrein habe es die 

chinesische Regierung verstan- 

den, die traditionellen Spannun

gen zwischen Panchen und Dalai 

Lama zu ihren Gunsten auszunut- 

zen. Der von der Panchen-Lama- 

Delegation im Marz 1951 unter- 

zeichnete 17-Punkte-Vertrag, der 

einige Monate spater auch vom 

Dalai Lama nolens volens habe un- 

terzeichnet werden miissen, sei am 

Ende nichts anderes gewesen als 

ein Ungleicher Vertrag.

Das tibetische Volk sei nie ge- 

fragt worden, ob es sich eigent- 

lich von China "befreien" lassen 

wolle, im Gegenteil: Kam es nicht 

die ganzen Jahre fiber immer wie- 

der zu antichinesischen Aufstan- 

den, die keineswegs nur von "Re

aktionaren" getragen waren, son- 

dern an denen sich, wie vor allem 

die Schlacht urn Lhasa i.J. 1959 

zeigte, spontan die gesamte Be- 

vdlkerung beteiligte? Waren 

schliefelich nicht auch die er- 

schiitternden Szenen, die sich 

beim Besuch der vier Dalai-Lama- 

Delegationen (Juni 1979, Juli 

1979, Mai 1980 und Juni 1980) er- 

eigneten, unter der Hand auch 

eine antichinesische Abstimmung? 

Mufete nicht selbst die chinesische 

Parteifiihrung nach einem Inspek- 

tionsbesuch Hu Yaobangs i.J. 

1980 einraumen, daft in Tibet 

jahrzehntelang koloniale Unter- 

driickungszustande geherrscht 

haben? Kann China unter diesen 

Umstanden guten Gewissens den 

"Befreiungs"-Anspruch aufrecht- 

erhalten?

3.2.2.2.

Befreiung von inneren 

Feinden?

Die Darstellung der traditionellen 

tibetischen Gesellschaftsverhalt- 

nisse aus der kulturrevolutionaren 

Perspektive war so verzerrt, daft 

sie von der heutigen chinesischen 

Propaganda nicht mehr wiederholt 

wird. Vor allem wurden damals 

die Entgleisungen der traditionel

len Gesellschaftsordnung zum 

Normalzustand umgedeutet.

Niemand kann zwar leugnen, daft 

Tibet eine noch hochst mittelalter- 

lich gepragte Gesellschaft war, 

die sich unter marxistischen Ge- 

sichtspunkten auch als "feudali- 

stisch" kennzeichnen laftt. Als 

solche war sie nicht grausamer 

und unertraglicher als andere 

mittelalterhche Gesellschaften 

auch. Die religiose Inbrunst der 

Bevolkerung, die sich auch heute 

noch beobachten laftt, legt im Ge

genteil den Schluft nahe, daft die 

Trostungen, die diese Gesell

schaft bereit hielt, aus der Sicht 

des Durchschnittstibeters offen- 

sichtlich grbfter waren als das von 

ihr zugefiigte Leid. Eine durchaus 

positive Bewertung des tibetischen 

Adels gibt iibrigens - aufgrund 

der siebenjahrigen Beobachtung - 

Heinrich Harrer (22).

Gewift: Der Anschluft an China 

hat das 20.Jhdt. bis in die fern- 

sten Gebirgstaler des tibetischen 

Hochlandes gebracht; aber haben 

nicht auch die europaischen Kolo- 

nialmachte im 19. und 20.Jhdt. 

die "Segnungen ihrer Zivilisation" 

in asiatische Peripheriegebiete ge

tragen? Es kann keinem Volk ver- 

wehrt werden, sich zu "befreien" 

- aber bitte nicht unter Einsatz 

auswartiger Armeen und nach ei

nem Revolutionsschema, das 

aufeerhalb von Tibet ersonnen 

wurde! Die Sowjetunion hat die 

Baltenlander und die zentralasiati- 

schen Gebiete von Kasachstan, 

Kirgisistan und Usbekistan eben- 

falls "befreit", ohne daft diese 

Volker eine solche Befreiung nach 

sowjetischem Muster und unter 

dem Druck der sowjetischen Ar- 

mee gewiinscht hatten. Wo eigent- 

lich liegt der Unterschied zwi

schen der "Befreiung" der Bal

tenlander, die von Beijing schon 

seit Jahrzehnten aufs scharfste 

miftbilligt wird, und der "Befrei

ung" Tibets’? Auch die spateren 

"Befreiungs"-Taten werden von 

der tibetischen Bevolkerung nicht 

anerkannt.

Wahrend der Kulturrevolution wa

ren in Tibet z.B. nicht nur Han- 

Kader, sondern auch die wenigen 

tibetischen Funktionare ins Feuer 

der Revisionismuskritik geraten 

und z.T. abgesetzt worden. Ihre 

Rehabilitierung fand nach 1976, 

vor allem aber im Zuge der neuen 

Tibet-Politik, statt, wie sie 1980 

festgelegt wurde (23).

Umstritten auch die Befreiung Ti

bets von politischen Gegnern und 

Wirtschaftsverbrechern. Am

30. September 1983 protestierte 

der Dalai Lama bei der chinesi

schen Botschaft in Indien gegen 

die Hinrichtung fiinf tibetischer 

"Top-Dissidenten", unter denen 

sich auch ein Mbnch des Klosters 

Drepung befunden habe (24).

Beijing bezeichnete diese Behaup- 

tungen als reine Erfindung. Es 

sei richtig, daft im September 

sechs Personen hingerichtet wor

den seien, darunter aber nur 

zwei Angehbrige tibetischer Natio- 

nalitat. Drei gehbrten der Han- 

und einer der mandschurischen 

Nationalitat an. Alle sechs seien 

im Zuge der Kampagne gegen die 

Wirtschaftskriminalitat verurteilt 

worden. Sie seien Kriminelle und 

keineswegs politische Dissidenten! 

(25)

Beijing dementierte auch Meldun- 

gen fiber die Verhaftung von 500 

Tibetanern in Lhasa (26).

3.2.2.2.1.

Die "Wiedergutmachun- 

gen**: ungeniigend

Der Hauptvorwurf, der den Chi-
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nesen heute vorgehalten wird, 

besteht darin, daB sie - weitab 

von jeder "Befreiung" - versucht 

hatten, die tibetische Kultur - 

weitgehend identisch mit dem La- 

maismus - systematisch zu ver- 

nichten.

Von den i.J. 1950 existierenden 

2.711 Tempeln und Kidstern haben 

nur 13 die Kulturrevolution iiber- 

lebt (der Dalai Lama spricht sogar 

von einem Verhaltnis 3700:13) - 

ein erschreckendes Ergebnis, das 

nur dadurch etwas aufgehellt 

wird, daB diese 13 zu den wirk- 

lich bedeutendsten Denkmalern 

des Landes gehbren - unter ihnen 

der Winterpalast (Potala) und der 

Sommerpalast (Norbulinka) des 

Dalai Lama, die beiden Staatsklb- 

ster Sera und Drepung, das Pan- 

chen-Lama-Kloster von Taschilum- 

po und die Kathedrale des Lama- 

ismus, der Jokhang in Lhasa.

Die Regierung in Beijing hat in- 

zwischen ihren Wiedergutma- 

chungswillen gezeigt, indem sie 

zwischen 1980 und 1983 rund 

5 Mio.Yuan fiir die Erhaltung und 

Renovierung der Kloster und 

Tempel in Tibet ausgegeben hat. 

In ganz Tibet gibt es inzwischen 

wieder 23 Lama-Kloster, die unter 

nationalem Oder regionalem Denk- 

malsschutz stehen (27). Vor allem 

die oben genannten - und im 

Rahmen der tibetischen Kunst so 

prominenten - Gebaude erstrahlen 

inzwischen in neuem Glanz. Fast 

uberall sind die Wandmalereien 

sorgfaltig renoviert, religiose Sta- 

tuen nachgebessert und die 

AuBenwande der Kloster neu ge- 

tiincht worden - fiir den Besu- 

cher eine in der Tat erfreuliche 

Dokumentation der Wiedergutma- 

chungspolitik. Uberall auch wie

der die Bilder des Dalai Lama und 

die flatternden Gebetswimpel auf 

Gebauden und Berghbhen. Die 

friihere Kritik am Dalai Lama wur- 

de eingestellt, die "Folterkammer" 

im Potala aus dem Touristenpro- 

gramm herausgenommen.

Auch das religiose Leben hat sich 

wieder normalisiert. Vor allem auf 

dem inneren Pilgerweg, der urn 

das lamaistische Hauptheiligtum, 

den Jokhang in Lhasa, herum- 

fiihrt, dem sog. Barkhor, bewe- 

gen sich wieder Tausende von 

Pilgern, die aus alien Teilen des 

Landes kommen, die ihre besten 

Kleider anhaben, ihre Gebetsmtih- 

le drehen, den Rosenkranz durch 

die Finger gleiten lassen, z.T. 

auch ihre rituelle Prostration voll- 

ziehen und ihre Weihrauchopfer 

verbrennen. 1980 kamen 1.070.000 

Pilger aus Tibet, Gansu, Qinghai, 

Sichuan und anderen Provinzen 

nach Lhasa. 1981 stieg diese Zahl 

bereits auf 1.250.000 an (28). 

1983 gab es auch wieder 1.287 

Lamas, darunter 166 Novizen - ein 

schiichterner Wiederbeginn.

Auch einige der seit 1959 geflohe- 

nen 100.000 Tibeter haben inzwi

schen die Erlaubnis zu einem Be- 

such ihrer Angehbrigen erhalten 

- nicht zu vergessen drei Delega- 

tionen des Dalai Lama, die jeweils 

von einem seiner Angehbrigen, 

namlich zwei Briidern und einer 

Schwester, angefiihrt wurden.

Religionsverfolgung: Nach dem

Aufstand von 1959 begannen "de- 

mokratische Reformen", in deren 

Verlauf auch versucht wurde, den 

EinfluB des Buddhismus soweit 

wie mbglich zuriickzuschneiden. 

Hbhepunkt dieser Verfolgungen 

war die zehnjahrige Kulturrevolu

tion, in deren Verlauf Tausende 

von Klbstern zerstbrt wurden. 

Nach Angaben des Dalai Lama ha

ben von 3.700 Klbstern nur ins- 

gesamt 13 iiberlebt. Die chinesi- 

sche Regierung andererseits 

spricht von 23 Klbstern, die in

zwischen bereits wieder renoviert 

seien und deren Zahl sich im Zu- 

ge von Wiederherstellungsarbeiten 

in Zukunft schnell erhbhen wer- 

de.

Immerhin, die Spur der Vernich- 

tung zieht sich in einem breiten 

Streifen durch Tibet. Der Besu- 

cher der Region, der von Lhasa 

nach Shigatse fahrt, kann allein 

auf der schnell ansteigenden 

Strecke zwischen der Talsohle des 

Yalung Tsangpo und dem Yang- 

zuoyong-See rund ein Dutzend 

von Klosterruinen ausmachen.

3.3.

Legitiaiiert durch 

Leistung?

3.3.1.

Pro China

Nach dem Inspektionsbesuch Hu 

Yaobangs (1980), der schwerwie- 

gende Fehlgriff der kulturrevolu- 

tionaren Tibet-Politik ans Tages- 

licht brachte, hat Beijing neben 

einer negativen Bilanz (Bedauern 

liber die Zerstbrung tibetischer 

Bauwerke und liber die Verfol- 

gung der tibetischen Religion) 

Zahlenwerke zusammengetragen, 

die den Fortschritt dokumentieren 

sollen, wie er - unabhangig von 

alien "Fehlern" - seit der "friedli- 

chen Befreiung" von 1951 zu ver- 

zeichnen sei. Beijing geht davon 

aus, daB die in diesen Zahlen an- 

gedeutete positive Entwicklung 

sich in den nachsten Jahren 

iiberproportional beschleunigen 

wird, da ja seit Anfang 1980 ein 

neuer Wirtschafts- und Sozialkurs 

in Tibet verfolgt wird.

Einige Vergleiche zwischen 1951 

und 1981 zeigen, daB sich in den 

dreiBig Jahren nach der "Befrei

ung" in der Tat beachtenswerte 

wirtschaftliche Entwicklungen er- 

geben haben:

- Industrie: Wahrend es vor 1951 

praktisch keine Industrie in der 

Region gab, verfiigt Tibet heute 

uber Elektrizitatswerke, Kohlen- 

bergwerke, Chemie-, Baumaterial- 

Maschinenbau- und holzverar- 

beitende Betriebe sowie fiber eine 

durchgefacherte Leichtindustrie 

(Wollspinnereien, Druckereien, 

Zfindholz- und Nahrungsmittelfa- 

briken). 1980 erreichte der Ge- 

samtproduktionswert der Industrie 

150 Mio.Yuan.

Erzeugte Tibet 1952 nur rund 

10.000 kWh, so waren es 1980 

175.000 kWh.

Das traditionelle tibetische Hand- 

werk hat durch die Verfolgung 

der "kleinkapitalistischen" Betrie

be wahrend der Kulturrevolution 

schwere Riickschlage erlitten und 

konnte deshalb erst nach 1980 an- 

laufen - seitdem allerdings mit 

ruckartigem Erfolg.

- Landwirtschaft : 1952 wurden

155.000 t Getreide, 1980 dagegen 

505.000 t, also etwa dreieinhalb- 

mal so viel, geerntet. An Nutz- 

vieh gab es 1952 0,74 Mio. Stuck, 

i.J. 1980 dagegen 23,5 Mio. -eine 

Verdoppelung.

- Verkehr: Drei Hauptverkehrsli- 

nien sind zwischen 1954 und 1957 

gebaut worden, die Tibet mit Si

chuan, Qinghai und Xinjiang ver- 

binden. Uber die Qinghai-Tibet- 

StraBe kommen gegenwartig zwei 

Drittel aller Giiter nach Tibet. 

Bis 1985 soil die gesamte 1.200 km 

lange Qinghai-Tibet-StraBe as- 

phaltiert sein (29). Das tibetische 

StraBennetz, das in Lhasa spin- 

nennetzformig zusammenlauft, hat 

inzwischen eine Lange von rund 

21.000 km. Eine Eisenbahn nach 

Tibet ist in Bau, fiihrt aber 

einstweilen nur bis Golmud (West- 

qinghai). Mehrere Luftlinien wur

den inzwischen eroffnet, u.a. 

nach Chengdu, Xi'an und Golmud 

(in Westqinghai).

- Handel: 1952 wurden 23,27 Mio. 

Yuan umgeschlagen, 1980 waren 

es 238 Mio., also fast zehnmal so 

viel! (30)

- Erziehung: 1951 gab es in Tibet 

nur zehn Schulen, die von rund 

700 Schiilern besucht wurden. 98% 

der Tibeter waren Analphabeten. 

1981 verfiigte die Autonome Re

gion fiber 6.586 Grundschulen, 55 

Mittelschulen, 22 Berufsschulen, 

acht Polytechnische Schulen und 

vier Hochschulen (fur Padagogik, 

Nationalitaten, Landwirtschaft und 

Viehzucht), die von insgesamt 

260.000 Schiilern und Studenten
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besucht werden. Wahrend es da- 

mals kaum autochthone Lehrer 

gab, ist ihre Zahl inzwischen auf 

11.000 angewachsen. Bis 1985 soli 

die erste Universitat Tibets fur 

1.600 Studenten fertig sein (31).

- Gesundheitsfiirsorge: Wahrend 

das Gesundheitswesen Anfang der 

fiinfziger Jahre fast ausschlie&lich 

auf die traditionelle tibetische Me- 

dizin beschrankt war, gibt es 

heute 800 Krankenhauser und Kli- 

niken. Neben Arzten und "Bar- 

fu&arzten" werden auch Speziali- 

sten der traditionellen tibetischen 

Medizin beschaftigt. Fur Arbeiter 

ist die medizinische Betreuung 

kostenlos, Bauern und Hirten 

zahlen jahrlich einen geringen 

Versicherungsbetrag in die 

"Krankenkasse" und erhalten dann 

ebenfalls freie Versorgung (32).

1982 gab es zwei Krankenhauser 

mit traditioneller tibetischer Medi

zin, eines in Lhasa, das andere in 

Shigatse.

Die chinesischen Gesamtinvestitio- 

nen in Tibet belaufen sich fur 

den Zeitraum 1951 bis 1983 auf 

6 Mrd.Yuan (33).

Am wichtigsten aber sind die tief- 

greifenden sozialen Veranderun- 

gen, die China den "tibetischen 

Massen" ermdglicht hat: Aus 

"Leibeigenen" wurden "Herren" - 

sei dies etwa nichtsl?

3.3.2. 

Contra

Leistung allein verleiht noch keine 

Herrschaftslegitimation. Auch 

England hat in Indien Oder Malaya 

jahrzehntelang investiert und die- 

se Lander aus dem Mittelalter in 

das 19.Jhdt. hinein katapultiert; 

es hat in Ceylon den Teeanbau 

heimisch gemacht, in Malaya die 

Zinngruben erschlossen und Ko- 

praplantagen angelegt. Dadurch 

freilich konnte der koloniale Er- 

werbstitel keineswegs in einen le- 

gitimen Besitzanspruch umgewan- 

delt werden. Hat die chinesische 

Entwicklungspolitik ferner nicht 

auch schwere Fehler begangen, 

indem sie beispielsweise ubereilig 

den Aufbau von Volkskommunen 

anordnete und den Getreideanbau 

zum Schliisselsektor der Landwirt- 

schaft erhob, den Energiebereich 

vernachlassigte, indem sie den 

Privathandel verbot und dem tra

ditionellen Handwerk schwere 

Wunden schlug!? Wurde schlie&lich 

nicht auch die Viehzucht und die 

Nebenproduktion vernachlassigt? 

Hauptnahrungsmittel Tibets sind 

neben "Tsampa" (Gerstenbrot) 

vor allem Milch, Yak-Butter, 

Rind- und Hammelfleisch. Daneben 

hangen zahlreiche Kleidungsstiicke 

und Gebrauchsartikel, die in der 

handwerklichen Nebenproduktion 

erstellt wurden, unmittelbar mit 

der Viehzucht zusammen; zu allem 

Uberflufe wurde bei der Getreide- 

produktion der Schwerpunkt auf 

den Winterweizen gelegt, der bei 

den Tibetern unbeliebt ist und 

nicht in ihre Diat pafet. 1980 wur

de also nur wiedergutgemacht, 

was friiher versaumt oder falsch 

gemacht worden war.

Hat sich die chinesische Herr- 

schaft nicht ferner dadurch de- 

couvriert, daft zehn Jahre lang 

alles versucht wurde, die tibeti

sche Identitat auszuldschen! ? Wer 

wollte vergessen, daft, mit Aus- 

nahme einiger weltberiihmter Klo

ster, die heute auch dem Touris- 

mus forderlich sind, nahezu samt- 

liche religibsen Bauwerke und An- 

dachtstatten dem Erdboden gleich- 

gemacht wurden!? Kann die tibe

tische Bevolkerung es vergessen, 

da& ihr gegeniiber jahrelang eine 

"Aufklarungspolitik" betrieben 

wurde, die an der uberlieferten 

Kultur nur das Negative, ja Teuf- 

lische herausstrich? Was niitzt es 

schon, wenn die Magen halbwegs 

voll, die Seelen aber leer sind!? 

Haben die Chinesen schlie&lich 

den Tibetern mit ihrer Divide-et- 

impera-Politik zu schaden ver

sucht, indem sie verschiedene 

Stamme oder aber den Panchen 

und den Dalai Lama gegeneinander 

ausspielten! ?

Hand in Hand mit den modernen 

Errungenschaften sind ferner im- 

mer mehr Han-Chinesen nach Ti

bet gekommen. Nach der Volks- 

zahlung von 1982 gab es am l.Ju- 

li dieses Jahres in der Autonomen 

Region Tibet 1.892.393 Einwoh- 

ner, darunter etwa 100.000 Han- 

Zivilisten, d.h. "Spezialisten", 

Kader und deren Familienangeho- 

rige, die sich hauptsachlich auf 

Lhasa konzentrieren. Nicht mitge- 

zahlt wurden die etwa 300.000 

Han-Soldaten, die in Tibet statio- 

niert sind. Insgesamt gibt es in 

der Autonomen Region derzeit also 

etwa 400.000 Han-Chinesen, ge- 

geniiber rund 1,8 Millionen Tibe- 

ter. Die Han machen also nicht 

ganz ein Viertel der Bevolkerung 

innerhalb der Autonomen Region 

aus. 1950 waren es nur etwa 

30.000 gewesen. Allerdings ist die 

Uberwanderungsgefahr noch nicht 

so gro& wie in Xinjiang und in 

der Inneren Mongolei, wo die Han 

heute schon in der Mehrheit 

sind.
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Gleichwohl laf?>t die Zuwanderung 

den Durehschnittstibetaner nichts 

Gutes ahnen, zumal durch die 

volksrepublikanische Provinzein- 

teilung das tibetische Volkstum 

administrativ zerschnitten wurde. 

Die Mehrheit der insgesamt 

3.870.068 Tibeter lebt bezeichnen- 

derweise au^erhalb der AR Tibet. 

Alttibet urn fa fit ja bekanntlich 

grofce Teile der heutigen Provin- 

zen Qinghai, Gansu, Sichuan und 

sogar Yunnan. (Wie von einer Sa

lami wurde von Tibet seit 1910 ein 

Stuck nach dem anderen wegge- 

schnitten; dies lal?>t sich aus Kar- 

te 1 ersehen.)

Im Juni 1983 reiste eine tibetische 

Delegation nach Beijing, urn eine 

Neufestlegung der Provinzgrenzen 

in der Weise zu beantragen, dal?, 

moglichst viele Tibeter innerhalb 

der AR Tibet leben. Dieses Be- 

gehren wurde jedoch mit der Be- 

griindung abgewiesen, daf?> sich 

die Grenzen in liber drei Jahr- 

zehnten Verwaltungspraxis inzwi- 

schen administrativ so nachhaltig 

verfestigt hatten, dal?, eine Aban- 

derung nicht mehr mbglich sei. 

Das Tibetertum fiihlt sich m.a.W. 

von zwei Seiten her bedroht: Auf 

der einen Seite nimmt der Han- 

Bevolkerungsanteil in der Autono

men Region laufend zu, auf der 

anderen Seite ist die Mehrheit der 

Tibeter aus der Autonomen Region 

administrativ ausgegliedert worden 

- kiinstlich, wie manche Tibeter 

meinen.

Auch aus der Sicht des Dalai La

ma ist die von den Chinesen vor- 

gelegte Leistungsbilanz fiir sich 

allein keineswegs ein Legitima- 

tionsnachweis. Er macht seine von 

den Chinesen gewiinschte Riick- 

kehr nach Tibet davon abhangig, 

dal?, die Tibeter wieder "gliicklich" 

sind. Wbrtlich erklarte er im Mai 

1978: "Wenn ich mit eigenen Au

gen sehe und mit eigenen Ohren 

hore, dal?, unsere Bruder gliick- 

lich sind, dann werde ich mit 

Freuden die Forderung (nach ei- 

nem freien Tibet) aufgeben, da 

das Wohlergehen der Tibeter mei- 

ne einzige Sorge gewesen ist" 

(34). Einige Monate spater machte 

er jedoch das "Gliicks"-Kriterium 

z.T. wieder riickgangig, als er 

erklarte, er werde nur dann nach 

Tibet zuriickkehren, "wenn die 

Chinesen einen Volksentscheid 

liber die Zukunft des Landes mit 

internationaler tiberwachung zu- 

lassen" (35).

Wirtschaftliche Erfolge allein sind 

dem geistlichen Fiihrer der Tibe- 

taner also nicht genug. "Grund- 

bedlirfnisse" werden ja nicht nur 

durch materielles Wohlergehen ge- 

stillt, sondern darliber hinaus 

durch kulturelle Identitat und 

durch Partizipation. Man miisse 

sich hier eine holistische Betrach- 

tungsweise zueigen machen und 

diirfe nicht einen Sektor isoliert 

hervorheben, urn den anderen 

ganz unter den Tisch fallen zu 

lassen.

Das Werben Beijings urn den Dalai 

Lama beweist iibrigens, dal?> eine 

wirkliche Integrationsfigur in Ti

bet nach wie vor fehlt: Es ist ein 

Ausdruck der Unsicherheit. Fiir 

den Dalai Lama gilt: "Wer warten 

kann, wird siegen!"

4.

SchluRbetrachtungen

Die Welt hat sich mittlerweile da- 

mit abgefunden, daf? China Tibet 

annektiert hat - und dies im Zeit- 

alter der Dekolonisation.

Bis vor kurzem gab es sogar noch 

westlichen Applaus fiir diesen 

"Befreiungs"-Akt - man denke an 

Han Suyins "Chinas Sonne liber 

Lhasa" (36).

Inzwischen freilich sind Stimmen 

dieser Art weitgehend verstummt, 

und man ist geneigt, statt dessen 

wieder auf niichterne Bestands- 

aufnahmen und Bewertungen zu- 

riickzugreifen, wie sie beispiels- 

weise 1960 von der Internationalen 

Juristenkommission in Genf ange- 

stellt wurden.

Die Kommission aufeerte sich zwar 

nicht darliber, ob "Tibet i.J. 

1950 de facto oder de jure unab- 

hangig war, da diese Frage ja 

nicht" - wie es formal heil?>t - 

"Gegenstand der Untersuchungen" 

gewesen sei (37). Gleichwohl woll- 

ten sich die Juristen nicht jegli- 

cher Stellungnahme entziehen und 

wiesen darauf hin, daft 1950 alle 

drei Kriterien eines selbstandigen 

Staates (ein Volk, ein Gebiet und 

eine innerhalb des Gebiets funk- 

tionierende Regierung) vorgelegen 

hatten, und da6 diese Unabhan- 

gigkeit insbesondere fiir die Zeit 

zwischen 1913 und 1950 nachweis- 

bar sei.

Hauptuntersuchungsergebnis der 

Kommission war am Ende die Fest- 

stellung, dal?, "die Regierung von 

Tibet - wie am 11.Marz 1959 ge- 

schehen - berechtigt war, das 17- 

Punkte-Abkommen von 1951 fiir 

ungiiltig zu erklaren" (38), nach- 

dem die VR China ihrerseits die 

meisten Bestimmungen dieses Ab- 

kommens mi&achtet habe (39).

Die Aussage der Kommission lauft 

also, kurz gesagt, auf die Fest- 

stellung hinaus, dal?, die VR Chi

na, selbst wenn sie i.J. 1950 auf- 

grund historischer Tatbestande 

zur "Befreiung" berechtigt gewe

sen ware, diese Berechtigung 

spatestens i.J. 1959 wieder verlo- 

ren hatte! Man mii&te hinzufiigen: 

erst recht nach zehn Jahren Kul- 

turrevolution! China beutet Tibet 

zwar nicht wirtschaftlich aus (man 

darf vielmehr unterstellen, dal?> 

die Investitionen vorerst hbher 

sind als die Riickfliisse); es hat 

die "tibetischen Massen" aller- 

dings jahrzehntelang politisch 

entmiindigt und ihre Lebensge- 

wohnheiten sowie ihre kulturelle 

Identitat in krasser Weise mifeach- 

tet. Sollten all diese, heute als 

"Fehler" bezeichneten Mil?,griffe 

durch die Reformbeschliisse von 

1980 wieder wettgemacht worden 

sein? Sollte die "historische Wen- 

de" von 1980 ex post jene Herr- 

schaftslegitimation wiederherstel- 

len, die die Internationale Juri

stenkommission der VR China i.J. 

1960 aberkannt hat!?
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