
DIE MILITARISCHE MODERNISIERUNG PER VR CHINA

1. Teil

Oskar Weggel

Von den so haufig zitierten "Vier Modernisierungen" ist der militarische Sektor bisher am meisten im Dunkeln 

geblieben. Wahrend fur Landwirtschafts-, Industrie- und Wissenschaftsentwicklung ausfuhrliche Projektionen 

bekanntgegeben wurden, die allerdings in der Zwischenzeit bereits wieder zum Teil korrigiert werden muBten, 

hullt sich das offizielle China - wenn man einmal von der neuerdings bekanntgegebenen Haushaltsangabe fur 

den Militarsektor in den Jahren 1978/79 absieht - bei alien Militarmodernisierungsfragen in Schweigen. Man 

darf jedoch davon ausgehen, daB auch im Militarbereich prazise Uberlegungen wenigstens bis zum Jahre 1985 

angestellt worden sind. Zumindest hat eine ganze Reihe von einschlagigen Kongressen stattgefunden.

Will der AuQenstehende einen realistischen Uberblick uber das militarische Soli und Haben der 

chinesischen VBA gewinnen, so muB er sich zunachst einmal die strategischen Erwartungssituationen 

verdeutlichen, bei denen China entweder Angegriffener oder Angreifer ist. Die erstere Alternative ist hierbei 

die weitaus bedeutungsvollere, da China sich vor allem auf eine Auseinandersetzung mit der militarischen 

Supermacht Sowjetunion einzustellen hat.

Drei Faktoren sind es, die bei den chinesischen Verteidigungs- und damit auch Modernisierungs

uberlegungen zu berucksichtigen sind, namlich Raum, Waffen und Soldaten/"Volksmassen". Der erste dieser 

drei Faktoren wird selbst von so hervorragenden Analytikern wie Drew Middleton, dem Militarfachmann der 

New York Times, der erst vor kurzem ein Buch uber einen potentiellen sino-sowjetischen Militarkonflikt 

publiziert hat ("The Duel of the Giants”), schlichtweg auBer acht gelassen. Nun spielt aber gerade die 

Bedeutung des Raums und des Gelandes in einem topographisch so eigenwillig zugeschnittenen Land wie China 

fur die Verteidigungs-, damit fur die Modernisierungsuberlegungen eine gar nicht hoch genug einzuschatzende 

Rolle.

Die Ausfuhrungen uber die militarische Modernisierung Chinas werden sich uber mehrere C.a.-Nummern 

erstrecken. Ihrer GroSgliederung nach umfassen sie vier Teile

einen strategischen Orientierungsrahmen

eine Analyse der Raum-Gegebenheiten unter militarischen Gesichtspunkten

die daraus resultierende Waffenmodernisierung

und schlieBlich den Komplex Organisation, in dessen Mittelpunkt ”der Mensch" und "die Volksmassen" 

stehen, die nach der maoistischen Lehre vom Krieg immer noch die "wichtigsten Faktoren" sind.

A. Voruberlegungen:

Die strategische Erwartungssituation

Militarische Modernisierung vollzieht sich nicht im 

luftleeren Raum, sondern hat sich an strategischen 

Erwartungssituationen zu orientieren, bei denen 

China entweder Angegriffener oder Angreifer ist. Die 

erstere Alternative ist hierbei die im Rahmen der 

Modernisierungsuberlegungen weitaus bedeutungsvol

lere, da China sich auf einen breiten Facher von 

Aktionen der militarischen Supermacht Sowjetunion - 

und nur diese kommt fur einen Angriff wirklich in 

Betracht - einzustellen hat.
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China als Angegriffener:

Mogliche Szenarios

Obwohl der ’’Straffeldzug” gegen Vietnam von China 

als Verteidigungsaktion hingestellt wurde, sollen im 

vorliegenden Zusammenhang nicht Vietnam oder gar 

Indien als Angreifer im Vordergrund stehen, sondern 

der potentielle Hauptgegner, die Sowjetunion, die bei 

den chinesischen Sandkastenspielen Dreh- und Angel- 

punkt aller Uberlegungen ist. AuSerdem wird ein 

China, das sowjetische Angriffe aufhalten kann, mit 

kleineren Machten wie Vietnam oder Indien noch alle 

Male fertig.

Es ist zwar anzunehmen, daB heutzutage keine 

sowjetische Fuhrung mehr die ernsthafte Absicht 

hegt, China anzugreifen, wofiir nicht zuletzt die 

Tatsache spricht, daB die sowjetische Streitmacht 

qualitativ und guantitativ nach Europa hin ausgerich- 

tet ist, und daB auBerdem die besten Jahre fur einen 

Angriff auf China, namlich die Zeit zwischen 1969 

und 1972, bereits verpaBt sind. Den sowjetischen 

Streitkraften in Fernost kommt unter diesen Umstan- 

den wahrscheinlich eine bloS politische Funktion zu, 

und zwar in folgender Richtung:

Einschuchterung Pekings ("Schwarze Wolken, 

doch kein Gewitter”)

Aufbau einer militarischen Infrastruktur, die 

vielleicht eines Tages, wenn die innenpolitischen 

Entwicklungen in der Volksrepublik dafur reif sein 

sollten, Optionen vielfaltiger Art erbffnet.

Worauf es im vorliegenden Zusammenhang jedoch 

ankommt, ist nicht die sowjetische, sondern die 

chinesische Perzeption, die nach wie vor von der 

Uberzeugung getragen ist, daB die groBe militarische 

Auseinandersetzung angesichts des hegemonistischen 

Charakters der Sowjetpolitik auf die Dauer wohl 

unvermeidbar ist.

Drei zusatzliche Uberlegungen sind es, die ganz 

dazu angetan zu sein scheinen, die chinesische Fuh

rung in ihren Befurchtungen zu bestatigen:

Der Bau der zweiten Baikal-Amur-Magistrale, 

die das eher verletzbare sudliche transsibirische 

Eisenbahnnetz entlasten/erganzen soil und die mit 

solcher Geschwindigkeit vorangetrieben wird, daB sie 

voraussichtlich schon 1981, d.h. zwei Jahre vor 

Planende, in Betrieb genommen werden kann.

Seit 1966 (16 Divisionen) hat sich die Zahl der 

sowjetischen Militareinheiten an der chinesischen 

Nordwest-Nord-Nordost-Grenze auf 44 erhbht .

Ferner sieht sich die VR China heute von alien 

Seiten her eingekreist: Im Norden stehen sowjetische 

Truppen, im Osten nimmt die sowjetische Pazifikflot- 

te von Tag zu Tag zu und hat sich bis 1979 bereits auf 

eine Stuckzahl von 755 Einheiten gesteigert, im Suden 

ist ein ’’asiatisches Kuba” entstanden, das sich auf 

Kampuchea und Laos ausgedehnt hat, im Sudwesten 

oefindet sich das mit der Sowjetunion durch einen 

Preundschaftsvertrag von 1971 verbundene Indien, 

und im fernen Westen muB die chinesische Fuhrung 

zusehen, wie Afghanistan, der Iran und Pakistan durch 

sowjetische Einflusse destabilisiert werden.

Obwohl sich die VR China heute innenpolitisch 

schnell jenem Gesellschaftsmuster annahert, wie es in 

er Sowjetunion zur Zeit Chruschtschows bestanden 

bleiben doch die nationalen Divergenzen so 

eklatant, daB die chinesischen Befurchtungen von 

einem potentiellen Angriff der Sowjetunion nicht als

vollig unrealistisch abgetan werden durfen.

Die mbglichen Bedrohungssituationen, wie sie der 

chinesischen Fuhrung im allgemeinen und dem chine

sischen Militar insbesondere vorschweben mbgen, sei 

nachfolgend anhand von drei Grundvariablen darge- 

stellt:

Angriffe kbnnen flachen- oder zeit- oder aber 

waffenmaSig verschieden ausfallen. Eine Kombination 

der drei Grundvariablen wiederum fuhrt zu zwei 

flachenmaBig, zwei zeitmaBig und drei waffenmaBig 

verschiedenen Nebenvariablen, so daB sich insgesamt 

sieben Spielarten ergeben, die folgendermaBen 

figurieren:

a) Unterscheidung nach dem FlachenausmaS des

Angriffs

Angriff auf ganz China

Angriff auf Teile Chinas

b) Unterscheidung nach dem ZeitausmaB des 

Angriffs

kurzfristig

langfristig

c) Unterscheidung nach dem WaffenausmaB des 

Angriffs

konventionell 

nuklear/taktisch 

nuklear/strategisch

Geht man nun dazu uber, diese sieben Variablen 

gegeneinander zu kombinieren, so ergeben sich fol- 

gende Variationsmuster, die am Ende jeder Zeile 

jeweils mit einer Nummer identifiziert seien, mit 

deren Hilfe sich die verschiedenen Spielarten beim 

nachsten Schritt der Untersuchung auseinanderhalten 

lassen.

Angriff auf ganz China (Option 

kurzfristig:

"totaler Krieg"):

konventionell... (1)

nuklear/taktisch... (2)

nuklear/strategisch... (3)

langfristig:

konventionell... (4)

nuklear/taktisch... (5)

nuklear/strategisch... (6)

Angriffe auf Teile Chinas ("Amputationskrieg1

kurzfristig:

konventionell... (7)

nuklear/taktisch... (8)

nuklear/strategisch... (9)

langfristig:

konventionell... (10)

nuklear/taktisch... (11)

nuklear/strategisch... (12)

Als militarisch in sich unlogisch scheiden die Kombi- 

nationen 1, 2, 6 und 12 von vornherein aus (Beispiel 

Kombination Nr.l: Welche sowjetische Militarfuh- 

rung wurde sich schon der Illusion hingeben, daB ganz 

China auf konventionelle Weise in kurzer Zeit erobert
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werden konnte!?).

Es verbleiben demnach nur noch acht Konstella- 

tionen, die aufschluBreiche Szenarios militarischer 

Abwehraktionen fur China aufzeigen, namlich:

Szenario Nr.3 (Angriff auf ganz China/kurz- 

fristig/nuklear-strategisch).

Praktisch wurden hier A- und H-Bomben auf ganz 

China unter minimalem konventionellen Einsatz ge- 

worfen.

Als chinesische Antwort verblieben Defensiv- 

maSnahmen durch Antiraketen, die wiederum eine 

Vielzahl von Beobachtungsstationen nbtig machten, 

oder aber ein glaubhafter Gegenangriff, der den 

Sowjets einen atomaren Schlag gegen China von 

vornherein nicht ratsam erscheinen laBt.

Szenario Nr.4 (Angriff auf ganz China/lang- 

fristig/konventionell).

Hier lage ein Angriff mit Panzern etc. und 

Infanterie aus Nordosten, Nordwesten, Vietnam oder - 

nach eventueller Landung - auch von der Kuste her 

vor.

Die chinesische Antwort konnte dreifach ausfal- 

len: Herablassen eines nuklearen Abwehrvorhangs zur 

Zerstbrung "klotzender” Panzerverbande; sodann Ein

satz der VBA-Verbande und schlieBlich Entfaltung der 

Miliz, die ganz China in ein Dorffestungs-Raster 

verwandelte.

Szenario Nr.5 (Angriff auf ganz China/lang- 

fristig/nuklear-taktisch).

Wie Szenario Nr.4.

Szenario Nr.7 (Angriffe auf Teile Chinas/kurz 

fristig/konventionell).

In diesem Fall erobern sowjetische Truppen 

(Panzer, Flugzeuge, Infanterie) in einem ’’Blitzkrieg" 

nach dem Schema des Mandschureifeldzugs von 1945 

(pro Tag rd. 80 km) die exponierten Gebiete im 

Nordwesten (Xinjiang) und alle (oder Teile der) drei 

nordbstlichen Provinzen, in denen das industrielle und 

infrastrukturelle Herz Chinas schlagt, sowie mbgli- 

cherweise auch Teile der Autonomen Region Innere 

Mongolei. Sie zerstbren dort Industrieeinrichtungen, 

Raketen- und Nuklearanlagen und ziehen sich dann 

ebenso rasch wieder zuruck. Es handelt sich hier mit 

anderen Worten um einen "Straffeldzug’’, in dessen 

Bereich mbglicherweise sogar die Hauptstadt Peking 

lage.

Die chinesische Antwort: Konventionelle Vertei- 

digung mit VBA-Einheiten, Einschaltung der Miliz, 

mbglicherweise auch Herunterlassen eines Nuklear- 

vorhangs, der allerdings eine entsprechende sowjeti

sche Antwort nach sich zbge und daher vermutlich 

von Peking kaum befohlen wurde.

Szenario Nr.8 (Angriffe auf Teile Chinas/kurz- 

fristig/nuklear-taktisch).

Wie Szenario Nr.7.

Szenario Nr.9 (Angriffe auf Teile Chinas/kurz- 

fristig/nuklear-strategisch), d.h. totale Vernichtung 

der sparlich besiedelten Gebiete, Aussparung des 

dicht besiedelten Kustenstreifens oder Zerstbrung 

(nicht Eroberung) wichtiger Infrastrukturen.

Bei diesem Szenario, das seiner Art nach das 

"teuflischste" ist, sahe sich die chinesische Fuhrung 

vor einer schrecklichen Wahl: Entweder gabe sie 

ihrem uberwaltigenden Wunsch nach, vernichtende 

atomare Rache zu uben, riskierten dann aber mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine noch 

vernichtendere Antwort gegen das "eigentliche 

China", also gegen den Hauptteil der Bevblkerung, 

oder aber sie nahme im Interesse der Unversehrtheit 

Kiistenchinas die Vernichtung der anderen Landesteile 

zahneknirschend hin. In jedem Fall muBte China 

nuklear ahnlich vorbereitet sein wie in Szenario Nr.3.

Szenario Nr.10 (Angriffe auf Teile Chinas/lang- 

fristig/konventionell).

Wie Szenario Nr.4. Zu denken ware hier uberdies 

an eine Besetzung der Nansha- oder der Xisha-Inseln 

im Sudchinesischen Meer durch sowjetische Marine- 

verbande. (Wahrend des chinesisch-vietnamesischen 

27-Tage-Kriegs waren bereits rd. ein Dutzend 

sowjetischer Schiffseinheiten nebst Erkundungsschif- 

fen und -flugzeugen im Sudchinesischen Meer 

aufgetaucht; uberdies besitzt die Sowjetunion 

zumindest seit 1978 vermutlich drei permanente 

Marinebasen in Vietnam, namlich Cam Ranh, Danang 

und Haiphong.) Die Sowjetunion konnte sich versucht 

fuhlen, in einer Art ’’Inselspringen" fur Vietnam die 

Kastanien aus dem Feuer zu holen und uberdies die 

drei territorialen Kustengebiete: Gelbes Meer, Ost- 

chinesisches Meer und Sudchinesisches Meer "dichtzu- 

machen". Notwehrhilfe konnte in diesem Fall nur von 

der US-Flotte ausgehen, die einer solchen Inselnah- 

me- und Blockadestrategie mbglicherweise nicht un- 

tatig zuschauen wurde.

Szenario Nr.11 (Angriffe auf Teile Chinas/lang- 

fristig/nuklear-taktisch).

Wie Szenario Nr.10

Eine weitere denkbare Konstellation bestunde 

schlieBlich noch darin, daB die Sowjetunion Vietnam 

mit modernsten Waffen beliefert und dadurch eine 

gualitativ vollig neue Gefahrenguelle schafft.

Welche Konseguenzen ergeben sich nun fur China aus 

den hier aufgezahlten Konfigurationen?

Ideal ware fur China eine Modernisierung, die das 

Land zu einer "flexiblen Antwort" befahigte. Dazu 

reichen jedoch, wie spater noch auszufuhren ist, die 

Mittel bei weitem nicht aus. Fur die militarische 

Vorbereitung gelten damit Minimal-MaSstabe.

Am besten ist China derzeit fur die Szenarios 4 

und 5 sowie 10 und 11 gerustet. Angreifende Sowjet- 

armeen wurden hier gleichsam ins offene Messer 

rennen, da China seine "Menschenmauerstrategie" mit 

Hilfe von Milizen und Wehrdbrfern voll zur Geltung 

bringen konnte. Die Niederlage einer mit modernsten 

Waffen ausgerusteten Streitmacht, wie der USA im 

zweiten Indochinakrieg, durfte auch der Kreml-Fuh- 

rung deutlich gemacht haben, daB ihre konventionel

len Streitkrafte auf die Dauer nichts gegen einen 

"Volkskrieg" ausrichten kann, zumal in einem 

infrastrukturell so mangelhaft erschlossenen Land wie 

China. Zumindest wurde sich die Sowjetunion eine 

"blutige Nase holen". Die Szenarios 4, 5, 10 und 11 

geben damit den Rahmen fur eine chinesische 

Minimal-Vorbereitung ab

Am anderen Ende der Skala steht das Szenario 

Nr.3, also der Maximalfall, der allerdings deshalb 

ziemlich unwahrscheinlich ist, weil die Sowjetunion 

bei einem nuklear-strategischen Totalangriff aL" 

China sich nicht auf die Passivitat der USA verlassen 

durfte: Wurde doch die Zerstbrung - und damit

letztlich auch Einnahme ganz Chinas durch die
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Sowjetunion - das heutige Weltgleichgewicht so sehr 

aus den Angeln heben, daB Washington schon seine 

esamte Gleichgewichtskonzeption aufgeben muBte, 

wenn es hier in Reserve bliebe.

Zwischen Minimum und Maximum liegt die Mitte: 

Am wahrscheinlichsten - und deshalb auch von der 

chinesischen Militarplanung am ernstesten zu 

nehmen - sind demnach die drei "Zwischendrin"- 

Szenarios Nr.7, 8 und 9, zumal das die gesamte 

sowjetische Militardoktrin durchdringende Element 

der Glaube an die Offensive ist. Darauf hat sich 

China in den nachsten Jahren einzustellen.

2. China als Angreifer

Szenario Nr.l: Angriff auf die Sowjetunion. Eine 

solche Aktion scheidet auf absehbare Zeit aus, da 

Chinas Strategie gegenuber seinem machtigen nbrdli- 

chen Nachbarn nicht nur auf Volks-, d.h. letztlich auf 

Verteidigungskrieg eingeschworen ist, sondern auf 

Jahrzehnte hinaus auch kaum uber die nbtigen Mittel 

verfugt, um mit der Sowjetunion gleichzuziehen, 

geschweige denn, sie zu uberflugeln.

Aktionen im Kleinformat, wie sie bisher bei 

einigen Grenzscharmutzeln, z.B. bei den Chenbao 

(Damansky-) Gefechten vorgekommen sind, werden 

hier nicht zu den Angriffen, sondern zu den Verteidi- 

gungsakten Chinas gezahlt und gehdren damit zum 

oben genannten Szenario Nr.7.

Szenario Nr.2: Chinesischer Feldzug (z.B. "Straf- 

expeditionen”, Grenzbereinigungen) gegen schwachere 

Nachbarn wie Indien, Vietnam Oder Birma:

China greift hier auf den klassischen Einfallsrou- 

ten, d.h. entlang den zwischen machtigen Gebirgszu- 

gen verlaufenden Stromen (z.B. dem Roten-FluG-Tal) 

mit Panzer- und Artillerieverbanden, im allgemeinen 

aber nur mit Infanterie an, ist also wenig beweglich. 

Das Schildkrbtenhafte solcher Aktionen wurde zuletzt 

beim Feldzug gegen Vietnam deutlich, der im wesent- 

lichen von einer "FuBgangerarmee” bestritten wurde. 

An den Modernisierungsstandard werden hier nur 

geringe Anforderungen gestellt.

Szenario Nr^3: Maritime Unternehmungen gegen 

Taiwan, gegen vietnamesisch besetzte Inseln im 

Sudchinesischen Meer oder zur Besetzung der auch 

von Japan beanspruchten Diaoyutai (Senkaku)- Inseln.

Solche Angriffe vollzbgen sich mit Schiffseinhei- 

ten, deren erfolgreicher Einsatz im allgemeinen aber 

die Lufthoheit im betreffenden Gebiet voraussetzt. 

Bei den Quemoy-Krisen von 1954 und 1958 hat die 

volksrepublikanische Luftwaffe gegenuber der Luft- 

abwehr Taiwans regelmaBig den kurzeren gezogen. 

Hier besteht also ein groBer Nachholbedarf an milita- 

rischer Modernisierung.

China wird von der Sowjetunion nicht ange^if- 

fen, wohl aber von der sowjetischen Flotte belagert - 

nnit der Folge, daB der chinesische Auflenhandel 

zusammenbricht.

Die chinesische Flotte, die die Achillesferse der 

volksrepublikanischen Streitkrafte uberhaupt ist, 

ware allein nicht in der Lage, einen solchen Belage- 

pJngsring mit militarischen Mitteln aufzubrechen. 

reilich kbnnte China eine solche "Belagerung" durch- 

aus uberstehen, da seine Wirtschaft ihre Fahigkeit zur 

Autarkic fast drei Jahrzehnte lang bewiesen hat. 

Andererseits brache die Modernisierungspolitik vor 

allem im industriellen und wissenschaftlichen Bereich 

schnell zusammen.

Eine solche Belagerungsvariable ist aber vor 

allem deshalb hbchst unwahrscheinlich, weil die 

Sowjetunion damit nicht nur China, sondern ganze 

Strbme des Welthandels unterbrache und deshalb mit 

Sanktionen auch anderer Staaten zu rechnen hatte.

4. Angriff auf empfindliche Einzelprojekte der VR 

China:

An einigen Stellen erweist sich die Infrastruktur der 

Volksrepublik als auBerordentlich empfindlich. Zu 

nennen sind hier in erster Linie die groBen Staudam- 

me, z.B. am Gelben FluB, die Brucken uber den 

Changjiang (Yangtse) und Brucken bzw. Viadukte, 

uber die Eisenbahnlinien und StraBen hinwegfuhren. 

Wahrend des 2. Weltkrieges hat die Sprengung von 

Staudammen durch Guomindang-Gruppen, durch die 

der japanische Vormarsch aufgehalten werden sollte, 

zur Uberschwemmung ganzer Landstriche gefuhrt und 

unzahlige Bauernexistenzen vernichtet.

Im Faile eines - wie auch immer gearteten - 

Angriffs der Sowjetunion auf China ware wohl damit 

zu rechnen, daB nicht nur bestimmte Landesteile 

amputiert, sondern daruberhinaus auch "Straf"- 

Angriffe auf solche empfindlichen Stellen durchge- 

fuhrt wurden. Hier bestunde also ein besonders hohes 

Schutzbedurfnis.

B. Der Raum als Waffe

Von seinem Relief her gesehen, teilt sich der GroB- 

raum China in vier Sektoren auf, deren Schnittpunkt 

etwa bei Xian liegt. Im Siidwesten erstreckt sich das 

tibetische Hochplateau und das Faltengebirge des 

Himalaya. Im Nordwesten schlieBen sich machtige 

Beckenlandschaften an, die von Hochgebirgen 

umrahmt sind. Im Nordosten dehnen sich zwischen 

den groBen Fliissen geraumige Tiefebenen und im 

Sudosten das sudchinesische Berg- und Hugelland.

China ist weder ein Hochgebirgs- oder Becken- 

noch ein Flachland-, Steppen-, Savannen- oder 

Kustenstaat. Es hat aber von all diesen Landschafts- 

typen einen gehorigen Anteil, ohne durch einen von 

ihnen vbllig gepragt zu sein. Als dominanten Charak- 

terzug der chinesischen Bodengestaltung kbnnte man 

allerdings die Gebirge hervorheben, die im allgemei

nen, je nach ihrer Richtung, in 3 Kategorien 

eingeteilt werden:

Ost-West-Ketten: dazu gehbren der Altai, der 

Tianshan, der Kunlun, das Karakorum, die Himalaya- 

Kette, die Qinling- und die Nanling-Ketten.

Nordost- Sudwest-Ketten. Hierzu rechnen die 

Changbai-Berge im Nordosten und vor allem die groBe 

Xiangan-Kette, ebenfalls im Nordosten.

Nord-Sud-Ketten: Bergzuge die hauptsachlich in 

Sichuan, in Yunnan und in Osttaiwan verlaufen, vor 

allem die Hengduan-Ketten zwischen Westsichuan und 

Yunnan.

Welche Grenzen die chinesische Landschaft mit ihren
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Karte 1:

LANDSCHAFTSFORMEN

CHINAS

if | Alluviale Schwemmiandschaften

HugeHand und Mittelgebirge

31 ' ] Hochebenen und Becken

4T'. T*! Hochgebirge

-—^Hochste Erhebungen
40u0 u. Haupt - Gebirgsketten

Gebirgszugen einem Angreifer setzt, wurde bereits 

wahrend des "Widerstandskriegs gegen Japan” (1937 - 

45) deutlich. Den Japanern gelang es damals zwar 

schnell, die Kustengebiete, die groOen Ebenen und die 

kustennahen Hugellandschaften zu besetzen, doch war 

es ihnen nicht mbglich, Sichuan zu erobern, wohin 

sich die Guomindang-Regierung samt ihren Truppen 

zuruckgezogen hatte.

Gieichzeitig konnten die chinesischen Kommuni- 

sten in Nordchina 19 "befreite Gebiete" in verkehrs- 

maOig kaum erschlossenen Gebirgsgegenden aufbauen.

China gleicht mit anderen Worten einer haturli- 

chen Festung, die - wenn die Mittel des Volkskrieges 

effektiv ausgespielt werden- zwar in einigen Teilen, 

nie aber ganz zu erobern ist (1).

Welche Gebiete der VR kommen nun uberhaupt fiir 

einen potentiellen Angriff der Sowjetunion in 

Betracht?

Die chinesisch-mongolisch-sowjetische Grenze 

erstreckt sich auf eine Lange von ungefahr 11.000 

km, und zwar im Westen (UdSSR-Xinjiang) ungefahr 

2.700 km, entlang der Mongolischen Volksrepublik 

ungefahr 4.700 und entlang dem nordbstlichen China 

rund 3.500 km.

Vier Provinzen/Autonome Regionen der VR 

China sind es insgesamt, die hier angrenzen, namlich 

(im Uhrzeigersinn) im fernen Westen die Autonome 

Region Xinjiang, sodann die Provinz Gansu, (bis Mitte 

1979 auch die Autonome Region Ningxia-Hui) gefolgt
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vOn der Autonomen Region Innere Mongolei und der 

pordostchinesischen Provinz "Heilongjiang (bis Mitte 

1979 auch Jilin).

Von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung her weitaus 

am interessantesten sind die Nordostprovinzen, in 

jenen sich die chinesische Schwerindustrie konzen- 

triert und wo auch intensive Landwirtschaft betrieben 

wird, sowie der feme Nordwesten mit seinen Kohle-, 

01- und Metallvorraten mit dem Atomzentrum Lop 

Nor.
Weit weniger interessant sind die anderen zwei 

Einheiten, Gansu, und Innere Mongolei.

Die militargeographischen Einzelheiten sind 

nachfolgend in vier Abschnitten darzulegen:

I. Der "Nordosten"

Der "Nordosten" (Dongbei), der die drei Provinzen 

Heilongjiang, Jilin und Liaoning umfaQt und der im 

westlichen Sprachgebrauch unter der Bezeichnung 

"Mandschurei" bekannter ist, gehbrt mit einer Flache 

von 776.000 gkm zu den wirtschaftlich bedeutungs- 

vollsten GroOlandschaften Chinas.

Diese Region, die nicht weniger als 8,6 % der 

Gesamtflache Chinas ausmacht, kbnnte aus minde- 

stens drei Grunden zum Angriff reizen: Da sind 

einmal historische, sodann wirtschaftliche und 

schlieQlich militarische Motive.

a) Was die historische Motivation anbelangt, so 

erinnert das architektonische Bild der mandschuri- 

schen Innenstadte noch heute an eine lange russische 

Prasenz.

St. Petersburg hatte nach dem Sieg Japans uber 

das chinesische Kaiserreich in den Jahren 1894/95 

zusammen mit Frankreich und Deutschland den "Ein- 

spruch von Shimonoseki" (Ort der chinesisch-japani- 

schen Friedensverhandlungen) erhoben, der die sieg- 

reichen Japaner am Ende daran hinderte, auf dem 

chinesischen Festland FuQ zu fassen.

Die chinesische Regierung war damit zwar die 

japanische Gefahr losgeworden, muGte dem zaristi- 

schen RuGland dafur aber im Gegenzug einen Pacht- 

vertrag auf 25 Jahre zugestehen, in dem die Sudspitze

Karte 3: DIE PROVINZEINTEILUNG CHINAS

( nebst der in ihren bis 1969 bestehenden Grenzen wiederhergestellten Autonomen Region Innere Mongolei)
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der Halbinsel Liaodong mit den beiden wichtigen 

Stutzpunkten Lushun (Port Arthur) und Dalian 

(Dairen) ubertragen wurde. Daruber hinaus erhielt 

RuBland 1896 die Konzession zum Bau der Ostchinesi- 

schen Eisenbahn (von Manzhouli uber Harbin nach 

Wiadiwostok). Zusatzlich bauten die Russen die Sud- 

mandschurische Eisenbahn von Harbin uber Shenyang 

(damals "Mukden”) nach Port Arthur und Dairen, um 

auf diese Weise Zugang zu eisfreien Hafen zu 

bekommen.

Durch das forsche Vorgehen der zaristischen 

Burokraten und Militarverbande in der Mandschurei 

fuhlte sich das gerade im wirtschaftlichen und politi- 

schen Aufstieg befindliche japanische Kaiserreich, 

das ebenfalls Ambitionen auf die rohstoffreiche 

Mandschurei hatte, in seinen Interessen bedroht. 

1904/05 kam es zum russisch-japanischen Krieg, den 

die neue Macht Japan fur sich entscheiden konnte. Im 

Frieden von Portsmouth 1905 wurden den Japanern 

die russischen Pachtgebiete auf der Halbinsel Liao

dong, ferner die Verwaltung der Eisenbahnen in der 

Mandschurei sudlich von Changchun, ferner der Suden 

der Sachalin-Insel und schlieBlich die Vorherrschaft in 

Korea zugestanden. Damit stand die Mandschurei 

nach 1905 im Norden de facto unter russischer, im 

Suden unter japanischer Oberherrschaft, obwohl de 

jure die chinesische Regierung Souveranitat ausubte. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die Okto- 

berrevolution fuhrten dazu, daO der russische EinfluO 

auch in der nbrdlichen Mandschurei zuriickging. Der 

machtige chinesische Warlord Zhang Zuolin versuchte 

nun angesichts des zunehmenden Drucks vonseiten der 

Japaner, die hier seit 1919 ihre Kwantung-Armee 

aufbauten, den sowjetischen EinfluO wieder zu star- 

ken. Er hatte damit aber keinen Erfolg und fiel 

schlieBlich einem japanischen Bombenanschlag zum 

Opfer. Unter der Herrschaft seines Sohnes und Nach- 

folgers, Zhang Xueliang, begann die Zeit der Massen- 

einwanderung von Chinesen, die bis zum Ende der 

Qing-Dynastie im Jahre 1911 vollig und bis Anfang 

der dreiBiger Jahre mit Einschrankungen verboten 

war.

Weder die prorussische Politik der beiden Zhangs 

noch die Masseneinwanderung konnten allerdings die 

Zunahme des japanischen Einflusses verhindern - im 

Gegenteil: Nach dem Zwischenfall von Mukden vom 

18. September 1931 besetzte die japanische Kwan

tung-Armee eigenmachtig innerhalb von 5 Monaten 

die qesamte Mandschurei, also auch den nordman- 

dschurischen Teil, ohne daB die sowjetischen Truppen 

Widerstand leisteten.

1932 wurde dann der Staat Manzhougou (Manchu- 

kuo) ausgerufen.

Die sowjetische Rache kam 1945, als Truppen der 

Roten Armee in die Mandschurei eindrangen und dort 

die japanischen Truppen niederkampften. In den 

Abkommen von Kairo (1943) und Jalta (1945) hatte 

Moskau von den Alliierten, u.a. Chiang Kai-shek, die 

Benutzung der eisfreien Hafen Port Arthur und 

Dairen zugestanden bekommen. Die Verwaltung der 

beiden mandschurischen Eisenbahnen wurde unter der 

Bezeichnung ”Changchun-Eisenbahnen” einer gemein- 

samen chinesisch-sowjetischen Kontrolle unterstellt 

(2). Am 15.9.52 kamen die chinesische und die 

sowjetische Regierung darin uberein, daB die Verwal

tung der Changchun-Eisenbahnen bis Ende 1952 auf 

China ubergehen sollte (3). Es sollte aber noch bis 

1955 dauern, ehe sich die Sowjets tatsachlich zuruck- 

zogen (4). So schwer war die Sowjetunion, trotz der 

offiziell bekundeten Freundschaft zur VR China, von
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ihren EinfluBbereichen in der ehemaligen Mandschurei 

zu trennen!

Es ware durchaus vorstellbar, daB in Moskau die 

Erinnerungen an die einstigen mandschurischen 

Vorrechte noch lebendig sind.

b) Daruber hinaus ist der gesamte Nordosten 

neben den beiden zentralchinesischen Stadten 

Schanghai und Wuhan - das industrielle Kerngebiet 

der VR China.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Sowjets 

durch eine systematische Demontagepolitik die 

mandschurische Wirtschaft zwar um etwa 800 

Millionen US-Dollar geschadigt, doch konnten durch 

die verstarkten Aufbaubemuhungen der neuen 

Volksrepublik bereits im Jahre 1953 die industriellen 

Produktionsergebnisse von 1943 wieder erreicht wer- 

den. Die drei nordostlichen Provinzen sind eine Art 

chinesisches "Kolonialgebiet", das von einer erst vor 

wenigen Jahrzehnten zugewanderten, tatkraftigen 

Bevdikerung bewohnt wird, die viele der traditionel- 

len Fesseln abgestreift hat, von denen andere Teile 

der Einwohnerschaft Chinas noch gebunden sind. 

Diese Tatkraft, verbunden mit den reichen 

Bodenschatzen und den industriellen Vorgaben der 

fruheren Kolonialherren, Japan und RuBland, haben 

den Nordosten zu einem der wirtschaftlichen Wachs- 

tumsschwerpunkte gemacht, von dem China gerade 

im Zeichen seiner "Vier Modernisierungen" wichtige 

Impulse erwartet. Im Nordosten liegen drei wichtige 

Erdblfelder (Hulunzhi, Songliao und Auslaufer des 

Nordchinafeldes, das sich bereits durch die flache 

Bohai-Bucht zieht und an das sich das Fuxin-Feld 

anschlieBt). In der Provinz Liaoning^vor allem um die 

Stadte Shenyang und Anshan, liegen Eisenerzlager. 

Fushun ist eine der z.Zt. bedeutendsten Tagebau- 

Kohlegruben der Volksrepublik. Es gibt auBerdem 

Mangan- und Kupfer- sowie Blei- und Zinkgruben. 

Aus der Provinz Liaoning mit der Industriestadt 

Shenyang kommt etwa ein Viertel der chinesischen 

Schwerindustrieproduktion. Industrielle Bedeutung 

haben neben Shenyang auch die beiden anderen 

Provinzhauptstadte Changchun und Harbin, welch 

letztere von ihrer Bauweise her die vielleicht 

"russischste” aller Nordoststadte ist. Die Provinzen 

Jilin und Heilongjiang sind im ubrigen auch agrarisch 

hochinteressante Gebiete: Hier gedeihen Sojabohnen 

und Mais, Zuckerruben und eine Reihe von 

Getreidesorten. Hier befinden sich, z.B. in der 

Sanjiang-Ebene in Heilongjiang, die grbBten noch 

unerschlossenen Bodenpotentiale der Volksrepublik. 

SchlieBlich besitzt keine andere GroBlandschaft 

Chinas ein so gut ausgebautes Eisenbahnnetz wie 

gerade der Nordosten, durch den ja auch die Linie von 

Chita nach Wiadiwostok fuhrt.

c) Im Nordosten befinden sich nicht nur die stark- 

sten und best ausgerusteten chinesischen 

Militarverbande, sondern daruber hinaus auch eine der 

zwei Raketenerprobungsstatten der VR China. Der 

eigentliche Startplatz fur chinesische Raketen, als° 

sozusagen das chinesische Cape Kennedy, ist nach 

Russel Spurr (5) ’’Zhuang Cheng-Tzu”, eine Stadt nahe 

Xinmiao in der Provinz Jilin^nahe der Grenze zur 

Provinz Heilongjiang.

Zhuang Jingzi wie es richtig heiBen muB, ware in 

der Tat ein geeigneter Ort. Es liegt einerseits nahe 

der Eisenbahn Zhangchou-Baichang und kann auch von 

Harbin aus leicht erreicht werden, ist also gleichsann 

im Herzen der chinesischen Industriezone angesiedel
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ist aber andererseits doch wieder so abgelegen, daB es 

sich gut abriegeln laflt: Es liegt namlich nahe der 

Qagan-Sumpfe. SchlieSlich kbnnen Abschusse in die 

diinn besiedelte Gegend der Inneren Mongolei vorge- 

nommen werden, die von hier aus nur rund 300 km 

u/eiter westlich liegt. Die vierte Atombombe mit 

einer Leistung von 20-30 kto, die am 27.10.1966 mit 

einer Rakete verschossen wurde, ging von Zhuang 

Jingzi aus und landete wahrscheinlich in der Autono

men Region Innere Mongolei. Zhuang Jingzi konnte 

bisher noch von keinem Auslander betreten werden, 

steht aber wahrscheinlich unter genauester sowjeti- 

scher und amerikanischer Satellitenuberwachung.

Zhuang Jingzi ist im ubrigen der Ort von dem 

aus alle acht bisherigen chinesischen Satelliten in den 

Weltraum geschossen wurden. (In dem neuen Hanyu- 

pinyin-Atlas, der 1977 in Peking erschien, ist Zhuang 

Jingzi nicht verzeichnet.)

Mit welchen Chancen und Hindernissen gelande- 

mafliger Art ist hier auf der Angreifer-/Verteidiger- 

seite zu rechnen?

Wie Karte 1 zeigt, ist die mandschurische Tiefebene 

von drei Gebirgsketten umgeben, die jedem Angreifer 

beachtliche Hindernisse entgegensetzen. Die gesamte 

Westgrenze wird durch die "GroBe Xingan-Kette" (Da 

Xinganling, wbrtlich: "GroBe Gebirgskette des Heite- 

ren Friedens") abgeschottet. Im Norden streicht die 

"Kleine Xingan-Kette" (Xiao Xinganling) von Nord- 

west nach Sudost, und der westliche Teil wird nach 

Sowjetisch-Fernost und nach Nordkorea durch die 

Changbai-Berge verriegelt.

Die GroBe Xingan-Kette, die der Lange nach 

rund 800 km miBt und von Ost nach West durch- 

schnittlich 200 - 300 km breit ist, erreicht im 

allgemeinen nur Hbhen zwischen 1100 und 1400 m. 

Bergspitzen sind selten; das Gebirge erscheint sanft 

gerundet, die Berghange weisen eine "becjueme Stei- 

gung" von durchschnittlich nur rund 20° auf. Der 

gesamte nbrdliche Teil ist mit Waldern uberzogen. 

Der Gebirgszug bietet den Anblick sanft hinrollender 

gruner Wellen

Einen ahnlichen Charakter weisen die Kleinen 

Xingan-Berge auf.

Wesentlich zackiger, sperriger und hbher sind die 

Changbai-Berge, deren hdchste Gipfel uber 2700 m 

liegen und die im Durchschnitt um die 1000 m 

messen.

Angesichts dieses Festungscharakters, den die sonst 

doch so flache Mandschurei an ihren Randern auf- 

weist, bleiben nur wenige Einfallstore, deren geo- 

graphische Lage im ubrigen meist schon an Hand der 

Fisenbahnlinien auszumachen ist, die sich durch die 

schmalen Pforten der Randgebirge ziehen.

Im groBen und ganzen kommen nur 5 Einfallstore in 

Betracht:

a) Die auf den ersten Blick weitaus grbBte Versu- 

chung bietet das Einfallstor an der Eisenbahnlinie 

Ulanbator-Jining-Datong-Zhangjiakou (Kalgan)- 

eking-Tianjin. Von der Grenze der AuBeren Mongolei 

is Jining sind es 400 km, von Jining nach Zhangjiakou 

I km und von dort nach Peking wiederum 200 km. 

nsgesamt ware also eine Entfernung von rund 800 km 

Zu dberwinden.

Die zweite Mbglichkeit erbffnet sich entlang der

Eisenbahnlinie Chita (in der mongolischen Volksre- 

publik) uber den mongolisch-chinesischen Grenzort 

Manzhouli nach Harbin. Von Manzhouli bis zur Tief

ebene waren 600 km und von dort bis Harbin 

wiederum 450 km zuruckzulegen, insgesamt also

l. 050 km. Gleichzeitig erbffnete sich hier mit Errei- 

chen der Tiefebene die Mbglichkeit, nach Suden 

durchzustoBen, und zwar bis zur Industriestadt Shen

yang (rund 750 km).

c) Die Angriffslinie Blagoveschtschensk/Heihe bis 

Harbin belauft sich auf 550 km. Hier gibt es keine 

Eisenbahn, sondern nur eine LandstraBe, die allerdings 

uber die kleine Xingan-Kette fuhrt und daher fur 

jeden Angreifer gefahrlich ist.

d) Wladiwostok-Suifenhe-Harbin: Von der Nordost- 

grenze aus ware diese Strecke zwar nur 350 km lang 

und uberdies verlauft hier eine Eisenbahn, doch 

fuhren die Wege uber den Changbaishan mit all seinen 

Tucken.

e) Wladiwostok-Yanji-Jilin: Auch hier waren nur 

rund 450 km zu iiberwinden, und auch hier verlauft 

eine Eisenbahnstrecke. Doch fuhrt auch hier die 

gesamte Strecke uber Hoch- bis Mittelgebirge.

Es ist zu vermuten, daS sowjetische Truppen im 

Ernstfall nicht nur einen, sondern wahrscheinlich alle 

flinf Wege benutzen wurden, wobei auf den Routen a), 

b) und d) gleichzeitige Angriffe vorgetragen wurden. 

Es waren hier mit anderen Worten gleich mehrere 

Zangenangriffe zu erwarten.

Wie der chinesische Verteidiger diese Gelande- 

gunst im Ernstfall ausnutzen wurde, zeigt sich bei den 

Vorbereitungen im Glacis von Peking:

China wird nicht, wie seinerzeit Stalin im zwei- 

ten Weltkrieg, in den Fehler verfallen, seine 

Hauptstreitkrafte gefahrlich weit vorzuverlegen. 

Ahnlich wie die vietnamesischen Hauptstreitkrafte 

beim 27-Tage Krieg Anfang 1979 nur an den poten- 

tiellen Hauptdurchbruchkanalen in Wartestellung 

gingen und im ubrigen den Regionalstreitkraften die 

Abwehrschlachten uberlieBen, wurden auch die chine

sischen Hauptstreitkrafte vermutlich erst in der 

mandschurischen Tiefebene und vor Zhangjiakou 

bereitstehen. Das Schwergewicht im Kampf gegen 

den sowjetischen Durchbruch durchs Gebirge lage

m. a.W. auf den Schultern der brtlichen Streitkrafte, 

die sich freilich nicht nur auf ihre Abwehrwaffen 

verlassen muBten, sondern Zuflucht in jenen Stollen- 

systemen finden kbnnten, die das ganze Mittelgebirge 

zur Inneren Mongolei hin wie ein Hbhlenraster durch- 

ziehen.

Deutsche Besucher hatten im Herbst 1977 

Gelegenheit, ein Wehrdorf an der Taihang-Kette zu 

besuchen, das - zur Inneren Mongolei hin - im 

strategischen Vorfeld Pekings liegt (6). Das Dorf 

beherbergt 382 Familien mit insgesamt 1.600 Men- 

schen und verfugt uber einen "Kampftunnel", der sich 

uber 1,5 km hin verzweigt. Die Tunnel sind bis 1,50 m 

breit und 2,20 m hoch. Das System beherbergt die 

Kommandostelle, zahlreiche Mannschaftsraume, ein 

Hospital, eine Kantine, mehrere Vorratslager und 

Wasserbrunnen. Die Anlage hat 6 Ausgange. Dem- 

nachst soil eine unterirdische Verbindung mit den 

benachbarten Wehrdbrfern hergestellt werden.

Eine andere Gruppe deutscher Besucher wurde im 

September durch ein "offenes Garagentor" auf einer 

abschussigen Rampe in ein TunnelstraBensystem 

gebracht, dessen Hauptstollen 8.226 m lang war, der 

zahlreiche unterirdische Kreisverkehrsplatze aufwies
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Karte4: MOGLICHE ANGRIFFSWEGE IN DEN NORDOSTEN CHINAS

Karte entnommen aus: Zhonghua Renmin Gongheguo Fen Sheng Dituji, Pekinh 1977
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und von vielen Nebentunnel begleitet war. Mit 

20 Stundenkilometern rollte die Karawane fast 30 

Minuten durch die Tunnel-StraSe, an der seit 1971 

aebaut worden war. Nach 8 km unterirdischer Fahrt 

landeten die Wagen weit auSerhalb von Hohhot am 

Cu6e der Ta Xingan-Berge (7).

Fin sowjetischer Angriff bliebe, da er uber 

400 km Steppenvorfeld fuhren wurde, niemals unbe- 

merkt. Hbchstens Luft- und Raketenangriffe auf die 

Kasemattensysteme kamen uberraschend.

Die Angriffsverbande muBten nun auf die weni- 

gen offenen Pforten zusteuern, die durch das Tai

hang- und durch das QroBe Xingan-Gebirge fuhren. Im 

Steppenbereich hatte eine chinesische Abwehr kaum 

Chancen, mit den modernen Panzerverbanden fertig 

zu werden. Hier in den Bergen aber kame das Gelande 

mit zu Hilfe. Die Gegner muBten genauso durch die 

Nadeibhre der Taler wie im Februar 1979 die chinesi- 

schen Truppen durch die Engstellen bei Langson in 

Nordvietnam. Hier in den Bergen fande m.a.W. die 

erste groBe Abwehrschlacht statt, die noch von den 

brtlichen Streitkraften zu leisten ware. Minenfelder 

und Panzerfailen wurden den Vormarsch und 

Guerillaaktionen die Logistik schwierig gestalten.

Selbst wenn die Sowjets den DurchstoS schaffen 

kbnnten - ein Spaziergang ware es gewifl nicht- Der 

Yom Kippur-Krieg von 1973 hat drastisch gezeigt, 

wie verwundbar auch modernste Panzer gegen eine 

solide Raketenabwehr sein konnen. Die hervorragend 

geschulten israelischen Panzerverbande muBten 

damals schwere Verluste hinnehmen, als die agypti- 

schen Truppen drahtgesteuerte sowjetische "Sagger"- 

Abwehrraketen einsetzten. Seitdem zweifeln manche 

Strategen daran, ob die Tage des Panzers und der 

gepanzerten Transportflugzeuge nicht bereits gezahlt 

sind. Zumindest spielt seitdem die Infanterie wieder 

eine grbBere Rolle. Sollte die Sowjetunion freilich in 

grbBerem Umfang Infanterie einsetzen, so lieferte sie 

den Chinesen genau den Gegner, auf den diese 

eingestellt sind. Vor allem wurde dann der chinesische 

Soldat mit seiner Ausbildung im Nahkampf und seiner 

hohen Motivation zum entscheidenden Element der 

Auseinandersetzung. Ein sowjetischer Angreifer 

wurde hier sicher keine gute Partie abgeben.

Karte 5: DASSTRATEGISCHE VORFELD VON PEKING

^arte entnommen aus: Zhonghua Renmin Gongheguo Fen Sheng Dituji, Peking 1977
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Nach dem Durchbruch durch die ersten Abwehr- 

stiinde der Feind im strategischen Dreieck 

-Zhangjiakou (fruher Kalgan) - Datong, das 

damit fur die Verteidigung der Hauptstadt von uber- 

ragender Bedeutung wurde. Nach Peking fuhrt bier 

entweder eine Nord- Oder eine Sudroute. Der Nord- 

weg verlauft von dining uber Zhangjiakou nach Peking 

und mi0t 200 km, der Sudweg fuhrt uber Fengzhen 

und Datong entweder direkt bis Peking oder entlang 

der Eisenbahnlinie bis Taiyuan (Jining-Taiyuan = 

400 km) und von Taiyuan nach Peking (= 500 km). 

Uberall wimmelt es hier von Gebirgsnamen. Wie 

gunstig das Gelande fur einen Verteidiger ist, haben 

auch schon die Kaiser der Qin, vor allem aber der 

Ming erkannt, die hier die GroOe Mauer bauten. Die 

"GroGe Mauer” modernen Typs ragt allerdings nicht 

mehr, wie ihr malerischer Vorganger, weithin sichtbar 

uber den Boden hinaus, sondern durchzieht ihn unter- 

irdisch mit einem unsichtbaren Netz von Kasemat- 

ten. Irgendwo zwischen Peking, Taiyuan und Datong 

muBten auch die Hauptstreitkrafte eingreifen. Es 

bleibt eines der wohlgehuteten Geheimnisse der 

chinesischen Armeefuhrung, wo dieser kritische Punkt 

erreicht ist.

Man darf davon ausgehen. daB die chinesische 

Fuhrung beim Aufbau der Defensivsysteme auch im 

Bereich der GroBen Xingan-Kette, der Kleinen 

Xingan-Kette und der Changbai-Berge ahnliche Anla- 

gen mit Kanalisierungseffekten angelegt hat, die dem 

konventionellen Abwehrkampf eine reale Chance las- 

sen. Wurde der Nordosten durch Sowjettruppen uber- 

rannt und besetzt, so verlbre China nicht nur eines 

seiner wirtschaftlichen Zentren, sondern daruber 

hinaus auch noch das gesamte Verteidigungsglacis im 

Vorfeld der nordchinesischen Tiefebene und der 

chinesischen Hauptstadt. Dies gilt es zu verhindem.

Wahrend der fruhere Verteidigungsminister Lin 

Biao noch davon ausging, daB der Gegner ins Land 

hineingelassen und dort dann erst ’’ertrankt" werden 

sollte - wobei er allerdings nicht nur an China, 

sondern an samtliche ’’Weltdbrfer”, d.h. also an die 

ganze Dritte Welt als Ort der Auseinandersetzung 

dachte -, will die Fuhrung heute den potentiellen 

Eindringling schon an den Grenzen abfangen. Die 

Dislozierung der VBA-Verbande, der Aufbau eines 

Nuklearvorhang-Potentials, vor allem aber die Anlage 

der Stollensysteme in den gefahrdeten Grenzberei- 

chen lassen das Konzept der "Vorneweg-Verteidigung" 

deutlich werden.

Das Gelingen des Defensivplans hangt vor allem von 

drei Faktoren ab:

Die Verteidigungsanlagen durfen durch das zu 

erwartende, dem sowjetischen Angriff unmittelbar 

vorangehende Bombardement nicht vollig zerstbrt 

worden sein.

Den chinesischen Verteidigem muB es gelingen, 

das Vorrucken des Gegners mit Panzern und gepan- 

zerten Mannschaftswagen ganz oder wenigstens zum 

leil zu verhindern. Eine ungemein wichtige Rolle 

sPielen hier moderne Panzerabwehrwaffen, uber die 

ln Teil C noch zu sprechen ist.

‘ Der Gegner muB letztlich gezwungen werden 

nfanterie einzusetzen. Damit hatte die chinesische 

uhrung den Kampf zu ihren Bedingungen; denn nun 

wurde sich die Auseinandersetzung Mann gegen Mann 

abspielen, Zumindest die brtlichen Streitkrafte 

operieren - nach Guerillaart - in kleinen StoBtrupps, 

le nicht nach Befehls-, sondern nach Auftragstaktik 

vorgehen, also innerhalb eines groBen Verteidigungs- 

planrahmens selbstandig handeln. Der chinesische 

Soldat ist hoch motiviert, tragt seine gesamte Aus- 

rustung bei sich, marschiert damit u.U. pro Tag bis zu 

50 km und ist vor allem darauf eingestellt, ohneLuft-, 

Panzer- und Artillerieunterstutzung zu operieren. Es 

ist eine Frage, ob die russische Infanterie hier eine 

gute Figur machte.

IL Der Nordwesten: Xinjiang

Die rohstoffreiche und fur die chinesische Nuklear- 

forschung so wichtige Autonome Region Xinjiang ist 

von Suden, Westen und Norden her ebenfalls mit 

einem Festungswall von Gebirgen umgeben. Im Suden 

Xinjiangs verlauft die Kunlun-Kette, die langste 

Gebirgskette Chinas, deren Gipfel sich bis zu 

5.000 m, an einigen Stellen sogar bis zu 7.000 m 

aufturmen.

Im Westen schlieBen die Karakorum-Kette und 

der Pamir mit seinen ebenfalls 5.000-7.000 m hohen 

Gipfeln das Tarim-Becken und die Wuste Taklimakan 

ab. Die Tianshan("Himmelsberg”)-Kette teilt 

Xinjiang, das mit ein Sechstel der Flache des Landes 

die grbBte Region Chinas uberhaupt ist, in zwei 

GroBlandschaften auf, namlich im Suden das Tarim- 

Becken mit seinen Oasenstadten entlang der 

Beckenrander (vor allem Korla, Luntai, Kuqa, Aksu 

Kashi, Shache, Hotan) und der Wuste Taklimakan in 

der Mitte - und im Norden das Dsungarische Becken 

(Junggar Pendi), das ebenfalls von Oasen (Manas, Usu, 

Karamay, Fuyun, Qitai und Turpan=Turfan) gesaumt 

ist und in der Mitte zum Teil Steppen-, zum Teil 

Wustencharakter aufweist.

Hier auch befindet sich das klassische Einfallstor 

in die Gebirgsfestung Westchina, namlich die Dsunga

rische Pforte, liber die seit undenklichen Zeiten 

immer wieder fremde Eroberer gekommen sind,

Nordbstlich der Dsungarei verlauft das Altai- 

Gebirge, dessen Nordhange bereits zur Mongolischen 

Volksrepublik gehbren. Ein Angriffskeil in Richtung 

Siidosten und anschlieBend in Richtung Westen, d.h. 

auf das Herz Xinjiangs zu, lieBe sich wohl nur mit 

allergrbBten Schwierigkeiten durchfuhren.

Welche strategischen Ziele kbnnte ein Angriff 

auf Xinjiang verfolgen?

Das Gebiet hat fur die Volksrepublik einen hohen 

wirtschaftlichen Stellenwert. Am FuBe des Tianshan 

lagern sowohl im Suden wie im Norden substantielle 

Erdblvorrate. Die wichtigsten Olfelder in Xinjiang 

sind das Tarim-Feld im Tarim-Becken, das Dsungarei- 

Feld im Dsungarischen Becken und das Turfan-Feid 

am bstlichen Zungenauslauf des Tianshan. Die wich

tigsten Zapfstellen am Dsungarei-Feld sind Karamay, 

in dem seit 1955 gefbrdert wird, und das Olfeld von 

Tushanzi, 23 km sudwestlich von Usu.

Es gibt aber nicht nur 01. Im Dsungarischen 

Becken finden sich Buntmetalle, Kupfer, Blei und 

Zinkr Das Gebiet ist als Rohstoffquelle so wichtig, 

daB in den Jahren 1950 und 1951 gemischte 

sowjetisch-chinesische Produktionsgesellschaften zur 

Fbrderung von Erdol, Bunt- und anderen Metallen 

gegrundet wurden, die dann allerdings am 1. Januar 

1955 auf Drangen Pekings ganz in chinesische Hand 

ubergingen. Mit sowjetischer Hilfe waren auch die 

meisten der dreizehn Textilfabriken in Xinjiang 

gebaut worden sowie die Mehrzahl der sechzehn 

Eisen- und Stahiwerke und der rund hundert
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Kohlenminen. Ursprunglich war auch geplant, Chine- 

sisch-Xinjiang mit dem Gebiet der UdSSR durch 

StraBen und Eisenbahnen zu verbinden, doch wurde 

spater, im Zeichen der wachsenden Feindschaft, 

dieses Projekt aufgegeben.

Was das Tarim-Becken anbelangt, so gibt es auch 

hier zahlreiche Bodenschatze, unter anderem Kohle, 

Saiz, Gips, Gold und Jade. Besonders wichtig 

geworden sind in den letzten Jahren die hier liegen- 

den umfangreichen Uranfundstatten. Kein Wunder, 

daS in der Gegend um Lop Nor Bergwerke zur 

Gewinnung des Urans sowie Aufbereitungsstatten fur 

das Uran gebaut worden sind. Lop Nor liegt in einer 

der einsamsten Gegenden Chinas. Es handelt sich hier 

um einen See, der, wie schon Sven Hedin feststellte, 

seit Jahrhunderten wandert und der vom GebirgsfluQ 

Tarim gespeist wird.

Industrielles Zentrum der Region ist die Haupt- 

stadt Urumqi, die ein Eisen- und Stahlwerk, eine 

Traktorenfabrik, mehrere Maschinen- und Kunst- 

dunger-, Papier- und Nahrungsmittelfabriken, Baum- 

wollspinnereien und -webereien besitzt und in ihren 

rund 550 Betrieben etwa 200.000 Arbeiter beschaf- 

tigt.

Landwirtschaftlich ist Xinjiang das klassische 

Gebiet der Oasenkulturen und der Weiden. Es wird 

Baumwolle angebaut. Die Oasenstadte Turf an und 

Hami sind beruhmt fur ihre Fruchte, vor allem 

Melonen, kernlose Trauben und Aprikosen, aber auch - 

was das Handwerk anbelangt -, fur ihre Teppichher- 

stellung.

Das Leben in Xinjiang ist, in standiger Nachbar- 

schaft zu den Wusten, ein permanenter Kampf um das 

lebensnotwendige Wasser. Da in den Oasen nur wenig 

Regen fallt, ist man von kunstlicher Bewasserung 

abhangig, die durch unterirdische Kanale, die soge- 

nannten ’’Kerez”, sichergestellt wird; das Wasser wird 

vom Rucken des regenreichen Tianshan herunterge- 

bracht, wo es dann in den Oasensenkungen an die 

Oberflache tritt und durch ein Filigran von Graben 

den Feldern zugefuhrt wird. Der Bau dieser unterirdi- 

schen Wasserleitungen geht auf die Perser zuruck^ 

deren zivilisatorische Einflusse im Zeichen des Islam 

jahrhundertelang bis nach Zentralasien hineingereicht 

hatten. Im Tarim-Becken wird der Tarim-FluB zur 

Bewasserung der Oasenkulturen angezapft.

Auch in wissenschaftlich-technoiogischer Hin- 

sicht nimmt Xinjiang einen hohen Stellenwert ein: Die 

Gegend um Lop Nor, in der sich die grbBten Uranlager 

Chinas befinden, ist der Ort, an dem nicht nur 

Nuklear-Aufbereitungsanlagen entstanden sind, son- 

dern wo bisher auch samtliche Atombombenexplosio- 

nen - und zwar sowohl in der Atmosphare als auch 

unterirdisch - durchgefuhrt wurden. Die Gegend eig- 

net sich vorzuglich fur solche Versuche, da sie nicht 

nur vollig einsam am Ostrand des Tarim-Beckens 

liegt, sondern da hier auch - am wohl meerabgelegen- 

sten Punkt der Welt - Wetter- und Windeinflusse so 

gering sind, daQ die Chance besteht, radioaktive 

Ausfalle maximal zu lokalisieren.

Obwohl die groBen Atomforschungszentren in den 

dichtbesiedelten Kustengebieten und in Lanzhou an- 

gesiedelt sind, ist auch anzunehmen, daO die prakti- 

sche Verarbeitung des Urans in der Nahe der Fund- 

statten von Xinjiang geschieht, daQ Lop Nor also auch 

in diesem Aufarbeitungsbereich an der Spitze steht.

Die VR China hat es sich einiges kosten lassen, 

Xinjiang fester in den Gesamtstaatsverband anzubin- 

den. Wichtigste Voraussetzung hierfur war der Bau 

eines adaquaten Verkehrsnetzes, das nicht leicht zu 

erstellen war: Xinjiang ist 1,6 Mio. qkm groB, umfaBt 

also etwa ein Sechstel der Bodenflache Chinas. Zu 

90% besteht es aus Gebirge und Wuste. Vor 1949 hat 

dieses Gebiet kaum moderne Verkehrsverbindungen 

gekannt; der Verkehr beschrankte sich im wesentli- 

chen auf Esel- und Kameltransporte. Als Xinjiang 

1949 von der VBA erobert wurde, gab es nur eine rund 

3.000 km lange Piste. Viele Ansiedlungen der in der 

Region lebenden Minderheiten waren durch 

schneebedeckte Berge und die Wuste Gobi abgeschnit- 

ten. Wichtigste Verbindung war die Strecke, auf der 

bereits in der Tang-Zeit (618-916 n.Chr.) die alte 

"SeidenstraBe" verlaufen war, auf der bereits so 

beruhmte buddhistische Pilger wie der Mbnch Xuan- 

zang nach Indien wanderten. Die alte SeidenstraBe 

fuhrte unter anderem uber Turfan, Korla, und Kashi 

(Kashgar).

Diese Unzulanglichkeiten sind inzwischen 

weitgehend uberwunden worden. Heute gibt es, nach 

offiziellen Angaben (8), ein 23.008 km langes 

StraBennetz mit 4.700 km AsphaltstraSen. Im 

Zentrum des neuen Verkehrsnetzes, das alle Kreise, 

Stadte und 94% der Volkskommunen miteinander 

verbindet, liegt Urumqi. Fur das Jahr 1978 war die 

Asphaltierung weiterer 1.000 km geplant.

Allein im Jahre 1977 hatte man 1.200 km 

AsphaltstraOen fertiggestellt, u.a. den 310 km langen 

Abschnitt zwischen Urumqi und Kashgar sowie die 

693 km lange StraBe zwischen Urumqi und Yining im 

Westen Xinjiangs.

Wichtigstes transprovinzielles Verkehrsmittel 

aber ist die Eisenbahn, die von Lanzhou in der Provinz 

Gansu uber Jiayuguan, Hami und Turfan bis Urumqi 

gelegt wurde und die nun in ihrem Auslauf noch bis 

Karamay, Yining, Kashgar (Kashi) und Hutan weiter- 

gefuhrt werden soli (vgl. Karte). Die Xinjiang- 

Eisenbahn gehbrte schon zu den Wunschvorstellungen 

Sun Yat-sens. Der Bau des Schienenwegs begann 1954. 

Es gait, eine Hauptstrecke von Lanzhou uber Urumqi 

bis Wusu mit einer Lange von 2.177 km zu erstellen. 

Die Arbeit wurde in acht Jahren geleistet, wobei der 

grbBte Anted in die Zeit des ersten Fiinfjahresplans 

(1953-57) fiel. Russische Ingenieure hatten am Bau 

maSgebend Anted. Von Seiten Moskaus legte man 

Wert auf ein bis zur kasachischen Eisenbahnmagistra- 

le durchgehendes Schienennetz, so daS am Ende 

Xinjiang mit den sowjetischen Industriegebieten von 

Taschkent und Nowosibirsk in Verbindung gebracht 

worden ware. Als es 1958 zu ersten Verstimmungen 

zwischen Moskau und Peking kam, wurde dieser Plan 

einer zum Gebiet der UdSSR verlaufenden 

Strecke ad acta gelegt.

Beim Bau der Xinjiang-Bahn gait es, Trockenwu- 

sten und Steppen sowie Hochgebirge zu uberwinden. 

Zum Ted handelt es sich hier um eine ausgesprochene 

Wusteneisenbahn. Die Trassenfuhrung uber Salzseen 

und Treibsandflachen erwies sich als kostspielig; doch 

alles in allem hat sich der Bau sowohl wirtschaftlich 

als auch militarisch - ganz besonders aber politisch - 

ausgezahlt, insofern Xinjiang heute unter strafferer 

Kontrolle der Zentrale steht als jemals vorher in der 

chinesischen Geschichte.
Peking weiB, warum es in der Kontrollfrage die 

Hande nicht in den SchoB legen darf: Xinjiang ist sei 

Jahrhunderten ein politisch flieBendes Gebilde, das 

von den verschiedensten nationalen Minderheiten be 

wohnt wird.
Die Region ist seit uber 2.000 Jahren ein 

Streitobjekt zwischen Nomaden und dem chinesisc e 

Reich. Die Han-Dynastie errichtete in ihrem Kamp
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□eqen die Hunnen (Xiongnu) bereits im Jahre 60 

v.Chr. ein Generalgouvernement im Tarim-Becken, 

jas erst im Jahre 107 n.Chr. wieder verlorenging. 

Seitdem hat das Tauziehen zwischen dem Reich und 

jen Nomaden, welch letztere sich zumeist in einer 

Vielfalt von Oasenstaaten organisierten, nie mehr 

aufgehbrt. Im 5. Jahrhundert kamen die WeiBen 

Hunnen, inn 6. Jahrhundert die West-Turken. deren 

Staaten allerdings durch die chinesische Tang- 

Dynastie im Jahre 647 tributisiert wurden. Doch 

schon im 8. Jahrhundert rissen die Tufan (Tibeter) den 

Ost- und Sudteil Xinjiangs an sich.

Im 10. Jahrhundert besetzten die Uighuren, 

Nachfolger der Ost-Turken, den grbBten Teil von Ost- 

und Sud-Xinjiang. Das Gebiet wurde damit von der 

uighurischen Kultur durchdrungen - und ist es bis 

heute noch weitgehend geblieben, da die Uighuren 

trotz ihrer Tributpflichtigkeit gegenuber den ver- 

schiedenen chinesischen Dynastien Tang, Song, Ming 

und Qing und trotz der Bedrangung durch andere 

Nomadenvblker, z.B. die Dsungaren, ihre turkische 

und islamische Identitat bewahren konnten.

Auch kulturell war das Land ein typisches Durch- 

gangsgebiet, das von Missionaren, Karawanen, Kauf- 

leuten und Gesandtschaften kulturelle und religiose 

Einflusse aller Art aufgepragt bekam, angefangen 

vom Buddhismus uber den Zoroastrismus, den Mani- 

chaismus, den Nestorianismus und schlieOlich den 

Islam. In der Nahe von Turfan befinden sich die 

tausend Buddhahbhlen, aus denen vor dem 1. Welt- 

krieg deutsche Archaologen (Grunwedel und Le Cog) 

zahlreiche Buddhastatuen nach Berlin brachten, wo 

sie dann allerdings im 2. Weltkrieg zerstbrt wurden. 

Archaologische Funde sind es dann auch. aus denen 

die Chinesen ihre historischen Anspruche auf Xinjiang 

ableiten. In der Wustenmulde von Turfan liegt, 155 m 

unter dem Meeresspiegel, die an der alten Seiden- 

straBe gelegene Ruinenstadt Gao Chang, deren Fun- 

damente noch aus der Han-Zeit stammen. Diese schon 

von Grunwedel und Le Coq zum Teil ausgegrabene 

Stadt gilt den Chinesen als Beweis dafur, da0 Xinjiang 

"seit uralter Zeit ein unverauGerlicher Bestandteil 

Chinas ist".

In einer politisch so unruhigen Landschaft ist es 

schwierig, auf die Dauer Oberherrschaft auszuliben:

Im 19. Jahrhundert konnte China sich nur mit 

Miih und Not in diesem westlichsten seiner Gebiete 

halten. Das zaristische RuBland wollte das gesamte 

Ili-Gebiet in seinen Besitz bringen, hatte damit aber 

nur zum Teil Erfolg. St. Petersburg hielt sich dafur an 

chinesischem Gebiet im Nordosten Chinas schadlos.

1884 wurde Xinjiang endgultig eine Provinz 

Chinas.

Nach der Revolution von 1911 (Sturz des Qing- 

Kaiserhauses) kam es zu Aufstanden der Uighuren 

gegen die neue Guomindang-Verwaltung. Die UdSSR

ETHNISCHE GRUPPEN IN DER DSUNGAREIKarte 8

Quelle: Current Scene, Vol VII, No.15, S. 19
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suchte die Lage auszunutzen und ’’half” dem ortlichen 

Guomindang-Machthaber bei der Niederwerfung der 

Aufstandischen. Von da an war der sowjetische 

EinfluB so stark, daB die Guomindang-Verwaltung nur 

noch formell die Herrschaft auslibte. Erst im Zeichen 

des Angriffs der deutschen Truppen auf die Sowjet

union lockerte sich der Griff der UdSSR um Xinjiang, 

so dafl China die Chance hatte, seinen alten EinfluB 

langsam wieder zuruckzugewinnen. Freilich war die 

Guomindang-Regierung zu dieser Zeit so sehr vom 

Widerstandskrieg gegen Japan absorbiert, daB dem 

Xinjiang-Problem nicht genugend Aufmerksamkeit 

gewidmet werden konnte.

Diese Situation nutzten uighurische Nationalisten 

aus und riefen im November 1944 die "Ostturkestani- 

sche Republik” aus, die von Moskau sogleich aner- 

kannt wurde.

Der Guomindang-General Zhang Zhizhong schloB 

1946 mit der Regierung der jungen Republik einen 

Friedensvertrag - wohl in der Absicht, die "Losung" 

der Xinjiang-Frage fur die Zeit nach dem Sieg gegen 

die chinesischen Kommunisten aufzuschieben, gegen 

die gerade der Burgerkrieg begonnen hatte.

Zu dieser Zeit setzte sich in der ostturkestani- 

schen Regierung ein linker Flugel durch, der mit der 

Mao-Zedong-Bewegung sympathisierte.

So kam es, daB im September 1949 die Xinjiang- 

Regierung ihre Beziehungen zur Guomindang abbrach 

und sich der Regierung von Peking unterstellte, 

nachdem VBA-Truppen in das Gebiet einzumar- 

schieren begannen.

Die Sowjetunion wollte, trotz ihrer offiziellen 

Freundschaft zur jungen Volksrepublik China, die am 

1. Oktober 1949 ausgerufen worden war, das Rennen 

um Xinjiang keineswegs aufgeben. Sie verstand es, die 

Chinesen zur Grundung der eben bereits erwahnten 

gemeinsamen ErschlieSungs- und Produktionsgesell- 

schaften in der Region zu uberreden. Auch versuchte 

Moskau, wie schon gesagt, den Bau einer Eisenbahn- 

verbindung sowie eines StraSennetzes zwischen Xin

jiang und der sudbstlichen UdSSR herzustellen

Als die offizielle Freundschaft zwischen Peking 

und Moskau bruchig zu werden begann, vor allem, als 

im Zuge der Volkskommunen-Bewegung Unzufrieden- 

heit bei den Minderheiten aufkam, suchte Moskau bei 

den Kasachen, die dies- und jenseits der Grenze 

leben, die antichinesischen Ressentiments auf seine 

Muhlenrader zu lenken. Tausende von Kasachen 

flohen damals in die UdSSR. Es kam zu permanenten 

militarischen Reibereien zwischen chinesischen und 

sowjetischen Truppen und zu regelrechten Lautspre- 

cherkriegen.

Die Situation war nicht zuletzt auch deshalb so 

gefahrlich, weil die Autonome Region eine gemein- 

same Grenze von immerhin 3.100 km mit der Sowjet

union hat (weitere 1.000 km mit der Mongolischen 

Volksrepublik, 800 km mit Pakistan, rd. 500 km mit 

Indien und 100 km mit Afghanistan).

China fand in dieser Situation drei Antworten: Es 

verstarkte seine militarischen Einheiten und seine 

StraBenbauanstrengungen, es schickte noch mehr 

Han-Bewohner aus den ubervblkerten Kustenregionen 

im bstlichen China in den fernen Westen, und es 

begann eine Politik des Appeasement gegenuber den 

Minderheiten.

Was die heutige Bevblkerungszusammensetzung 

anbelangt, so sind von den 11 Mio. Einwohnern Xin- 

jiangs 5,4 Mio. Uighuren und 4,8 Mio. neu hinzuge- 

kommene Han-Chinesen, der Rest Kasachen, Hui 

(chinesische Mohammedaner), Mongolen, Kirgisen,

Usbeken, Tadschiken und Tartaren (vgl. Karte 8),

Was die Minderheitenpolitik anbelangt, so erge- 

ben sich erhebliche Schwierigkeiten. Vor allem die 

Uighuren unterscheiden sich in fast samtlichen Belan- 

gen von den Han. Besonders wichtig ist ihre moham- 

medanische Religion, die z.B. den GenuB von 

Schweinefleisch oder von Alkohol verbietet. Eine 

groBe Mauer richten ferner die zahlreichen lokalen 

Sprachen auf. Auch das Brauchtum zwischen Han und 

Minderheiten ist so unterschiedlich, daB Kommunika- 

tionsschwierigkeiten fast unvermeidlich sind. Kein 

Wunder, daB Mischheiraten deshalb die groBe Ausnah- 

me geblieben sind. Ferner war die Politik der Kultur- 

revolution nicht gerade dazu angetan, Brucken 

zwischen Minderheiten und Han-Chinesen zu 

schlagen. Rotgardisten besetzten damals Moscheen, 

verbrannten heilige Bucher und kampften gegen die 

”Vier Alten”7vor allem den alten Aberglauben.

Seit 1976 hat sich hier ein erheblicher Wandel 

ergeben. Die Fuhrung in Peking weiB, daB eine 

Verteidigung Xinjiangs nicht nur militarisch, sondern 

auch an der soziobkonomischen und der kulturellen 

Front zu fuhren ist. Man zweifelt in Peking wohl 

keinen Augenblick daran, daB die Uighuren, Kasachen, 

Mongolen und Kirgisen auf der volksrepublikanischen 

Seite jedoch Vergleiche mit der Behandlung ihrer 

Stammesbruder auf sowjetischer Seite anstellen und 

nicht selten danach ihre Loyalitaten ausrichten. 

Deshalb ist man u.a. zu einer neuen Einschatzung des 

Islam ubergegangen. Stolz verkundet Xinhua, daB die 

verschiedenen Minderheiten in Xinjiang Ningxia, 

Qinghai und Gansu aus AnlaB des Bairam-Fests vom 

24. und 25. August ihre Moscheefeste begangen 

haben. In Xinjiang seien aus diesem AnlaB mehr als 

1.900 Moscheen gebffnet gewesen. AuBerdem habe 

man den Glaubigen einen freien Tag eingeraumt.

Ferner wird auch das Minderheitenbrauchtum 

gefbrdert, nicht zuletzt auch das einheimische 

Sprachgut. Uighurisch und Kasachisch werden heute 

in lateinischer Schrift geschrieben - dies in Anlehnung 

an das turkische Vorbild. Die Familien kbnnen ent- 

scheiden, ob sie ihre Kinder auf eine chinesische 

Schule schicken wollen oder auf eine Schule, in der 

das ethnische Idiom Unterrichtssprache ist. Auf den 

Universitaten allerdings wird grundsatzlich nur auf 

Chinesisch gelehrt. Die Einheimischen wissen auch, 

daB es um ihre Aufstiegschancen langfristig besser 

bestellt ist, wenn sie des Chinesischen machtig sind. 

Vorerst allerdings erhalten Minderheitenstudenten, 

wie Spiegelkorrespondent Terzani erfahren konnte, 

eine Vorzugsbehandlung. An der Xinjiang-Universitat 

in Urumgi seien beispielsweise von 2.380 Studenten 

immerhin 1.360 Nicht-Chinesen - ebenso ubrigens wie 

43% des Lehrkbrpers. Um die neueingefuhrte 

Aufnahmeprufung zu bestehen, musse ein chinesischer 

Student 260 Punkte erreichen, ein Minderheitenstu- 

dent dagegen nur 90 Punkte.

Auch wirtschaftlich stehen die Einheimischen 

nicht schlecht da: Xinjiang wird bei der Zuteilung von 

Rohstoffen und Fachkraften fur Entwicklungsprojekte 

bevorzugt und muB der Regierung weniger Steuern 

abliefern als andere Provinzen. In der Stern- 

Kommune in Turf an belauft sich das Jahreseinkom 

men einer vierkbpfigen Familie auf 1.200 Yuan - als0 

eine Summe, die hbher liegt als der Durchschnitt 

einer Bauernfamilie in der gesamten Volksrepublik. 

Die Steuerabgaben aus Ackerbau und Viehzucht liegen 

um 7% niedriger als im ubrigen China.

Auch sonst hat sich die Volksrepublik den Besitz 

Xinjiangs einiges kosten lassen, wie nicht nur der Bau
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jer oben erwahnten Infrastrukturanlagen, sondern 

auch die Ausstattung der Stadte zeigt. Urumqi selbst 

verwandelte sich aus einer mittelalterlichen Oasen- 

stadt in ein modernes Industriezentrum.

In welcher Weise nun kdnnte ein Angriff auf Xinjiang, 

der von Amputations- oder aber von Zerstdrungsab- 

sichten getragen ware, durchgefuhrt werden?

Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daB topogra- 

nhische Gegebenheiten hier die wichtigsten Faktoren 

sind. Es sind nur wenige Einfallstore, die in Betracht 

kommen, namlich zwei Routen in das Dsungarische 

und zwei Routen ins Tarim-Becken.

a) Theoretisch denkbar ware ein Einmarsch entlang 

des Ertix-Flusses, wo - in Burqin - das dsungarische 

StraBensystem erreicht wurde, das in sudwestlicher 

Richtung bis Wusu und von dort nach Urumqi fuhrt; 

auf der anderen Seite, in suddstlicher Richtung uber 

Fuyun und Qitai, gelangt man ebenfalls nach Urumqi. 

Der Ertix flieSt allerdings durch ein Gebirgstal, das 

ortlichen Verteidigungskraften ideale Unterschlupf- 

mbglichkeiten bietet. AuBerdem bildet er ein 

sumpfiges Tai, in dem sich nur schwer mit Ketten- 

fahrzeugen vorankommen laBt.

b) Gunstiger ware wohl ein Einmarsch uber das Ili- 

Tal, zumal hier von der Alma Ata-Eisenbahn aus uber 

eine verhaltnismaBig gut angelegte StraBe operiert 

werden kdnnte, die direkt nach Urumqi fuhrt.

Freilich: Auch hier muBte der Angreifer uber das 

Borohoro-Gebirge und hatte sich dann auf einer 

StraBe entlang den Auslaufern des Tianshan zu bewe- 

gen, die mit Gebirgsfallen gespickt sein diirfte. Ein 

Verteidiger, der sich hier der Landschaft bedient, ist 

in der denkbar vorteilhaftesten Situation.

c) Weit schwieriger als in das Dsungarische Becken 

laflt sich ein Angriff auf das Tarim-Becken bewerk- 

stelligen. Hier gibt es entweder die "Ostroute" uber 

Urumqi, deren Begehung allerdings voraussetzt, daB 

das Dsungarische Becken bereits vorher fest in der 

Hand des Angreifers ist. Der Weg von Urumqi uber 

den Tianshan bis hinunter zur OasenstraSe, die das 

Tarim-Becken in westlicher Richtung abtastet, ist 

aber wiederum eine Route, die fur Guerillahinterhalte 

wie geschaffen ist. Vor allem kdnnte hier die Logistik 

des Gegners entscheidend angeschlagen werden.

d) Auf den ersten Blick besser ware da wombglich 

ein Anmarsch uber den im Westen des Tarim-Beckens 

liegenden Tarugart-PaB, von dem aus -nach 100 km 

schweren Gebirgsgelandes(!) - der AnschluB an die 

groBe "RingstraBe" gewonnen ware, die am Sudabhang 

des Tianshan entlanglauft und dann hinuber nach 

Tibet schwingt. Um von hier freilich bis Lop Nor zu 

kommen, waren rund 1.500 km zurlickzulegen - durch 

eine Mondlandschaft aus Staub und Wind. Da die 

Waste Taklimakan wohl unbefahrbar ist, muBte sich 

der potentielle Angreifer an die nbrdliche Oasen

straSe halten, die von Kashi (Kashgar) uber Kuqa und 

Korla fuhrt und die, wie sich leicht denken laBt, 

ebenfalls mit Hinterhalten aller Art und Bergfestun- 

9en gespickt ist.

AUe vier Wege nach Xinjiang fuhren also m.a.W. 

mitten durchs Gebirge, weisen extreme ’’Kanalisie- 

^ngseffekte” auf, die die logistischen Alternativen 

es Gegners auf ein Minimum reduzieren und lassen 

Slch deshalb durch Hinterhalte und Minengurtel, 

m.a.W. also durch typische Volkskriegsmethoden 

bestens abschnuren.

Um hier das Gelande fur anmarschierende 

Truppen freizuschieBen, muBte der Gegner gewaltige 

Mengen von Artillerie- und Flugzeugmunition heran- 

schaffen. Wahrscheinlich ware ohne ABC-Munition 

uberhaupt nicht auszukommen. Damit aber wurde 

nicht nur der eine Arm Chinas (Volkskriegsarmee), 

sondern auch der zweite, strategisch-nukleare Arm 

zum Ruckschlag gezwungen.

Das Sandkastenspiel um eine mbgliche Erobe- 

rung/Verteidigung Xinjiangs endet fur den chinesi- 

schen Generalstab mit klaren Konsequenzen: Es gilt, 

die Volkskriegsalternativen zu erweitern, indem man 

geeignete Stellen der Landschaft mit immer neuen 

Stollensystemen ausstattet; daruber hinaus sind 

Streitkrafte aufzustellen, die sich aus Haupt-, ortli

chen Streitkraften, Milizen sowie Produktions- und 

Aufbaukorps zusammensetzen und die im ubrigen in 

der ABC-Kriegsfuhrung ausgebildet sind.

Diesen Postulaten hat die chinesische Fuhrung 

vermutlich in aller Ausfuhrlichkeit Rechnung 

getragen.

a) Wo und in welcher Weise Stollensysteme und 

Hinterhalte angelegt wurden, so daB der Raum im 

wahrsten Sinne des Wortes zur Waffe wird, laBt sich 

aus verstandlichen Griinden vom Ausland her nicht 

nachprufen und wird vermutlich das Geheimnis der 

Chinesen bleiben.

b) Was die militarische Organisation anbelangt, so 

wurde Xinjiang zu einer eigenen Militarregion 

erhoben, der nicht nur das eigentliche Gebiet mit 

seinen zwei Becken und dem Tianshan unterstellt 

sind, sondern auch die westliche Halfte von Tibet.

Neuerdings kam es hier zu gewissen Anderungen: 

Am 8. Januar 1979 beispielsweise wurde auf Befehl 

der ZK-Militarkommission ein neues Grenzkommando 

gebildet, namlich der Militarbezirk Ost-Xinjian. Zum 

Hauptquartier des neuen Kommandos wurde die 

Oasenstadt Turf an, die nbrdlich des chinesischen 

Atomtestgebiets von Lop Nor liegt. Mbglicherweise 

handelt es sich hier um eine Antwort auf sowjetische 

Truppenverstarkungen entlang der Grenzen von Xin

jiang.

Nicht ganz klar ist bisher, ob es sich bei dieser 

neuen Einheit um einen echten Wehrbereich handelt, 

so daB sich die bisherigen elf Militarregionen nunmehr 

auf zwblf belaufen, oder ob hier nur eine Organisation 

im Range der Provinzmilitarbezirke vorliegt.

Wie stark die Streitkrafte in der Militarregion 

Xinjiang sind, laBt sich nur vermuten: Die neueste 

Schatzung des Londoner Instituts fur Strategische 

Studien geht fur ’’Nord- und Nordwest-China”, also 

fur die Militarregionen Lanzhou und Xinjiang, von 

zwanzig Divisionen Hauptstreitkraften und acht 

Divisionen ortlichen Streitkraften aus.

Selbst wenn hier reine Ratearbeit vorliegen 

sollte, war durchaus Vernunft mit im Spiel, da sich 

die Gegend wegen der gunstigen topographischen 

Verhaltnisse verhaltnismaBig leicht verteidigen laBt, 

und neben den VBA-Verbanden auch noch 

Produktions- und Aufbaukorps sowie Lokalmilizen zur 

Verfugung stehen.

c) Diese Produktions- und Aufbaukorps haben nicht 

nur Aufbau-, sondern auch Militarfunktionen. Die 

Korps wirken bereits seit 1949 in Xinjiang und sind 

eine eigenartige Mischung zwischen Reichsarbeits-
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dienst und Volksbefreiungsarmee.

Urzelle der PAKs waren Tausende von Guomin- 

dang-Soldaten, die wahrend des Burgerkriegs in kom- 

munistische Gefangenschaft geraten waren und die 

nun als Pioniere mit der wirtschaftlichen Erschlie- 

Bung des Fernen Westens betraut wurden. Zu diesen 

ersten Einheiten stieBen Mitte der funfziger Jahre 

Korea-Veteranen und zu Beginn der sechziger Jahre 

dann Schuler, Studenten und andere Jugendliche, die 

unter der Parole "Hinunter in die Dbrfer, hinauf auf 

die Berge” aus den Stadten, vor allem aus Schanghai, 

Peking, Tianjin und ahnlichen Metropolen entsandt 

worden waren. Durch diesen Zustrom hatte das PAK 

Xinjiang sich Anfang 1969 bereits zu der stattlichen 

Organisation von etwa 1 Mio. ausgewachsen.

Ahnlich wie die VBA und die Milizen hat das 

paramilitarische PAK die klassische Dreiheit von 

Produktions-, Kampf- und Massenarbeit zu leisten. 

Die PAKs ebnen Sanddunen ein, erschlieQen Felder, 

errichten Fabriken und Bergwerke, die den lokalen 

Bedurfnissen gerecht werden, bauen Brucken, legen 

Eisenbahntunnel an und haben zugleich noch militari- 

sche Aufgaben (’’Vorbereitung fur den Verteidigungs- 

fall”) zu leisten. Noch 1954 gehbrte das PAK Xinjiang 

zum Zustandigkeitsbereich des ’’Ministeriums fur 

Staatsfarmen und LanderschlieBung”. Als paramilita

rische Organisation waren die vom PAK organisierten 

Farmen, Fabriken und Bergwerke jedoch trotz dieses 

zivilen Oberkommandos ganz nach militarischen Ge- 

sichtspunkten ausgerichtet. Das bekannte Schema: 

Divisionen, Regimenter, Kompanien, Zuge etc. pragte 

auch die Arbeitsorganisation bei der Produktion. Die 

PAK-Angehbrigen tragen Militaruniformen und wer

den militarised ausgebildet. Sie folgen dem militari

schen Dienstweg. Ihre Bewaffnung umfaQt leichtes 

Gerat und einige schnelle Panzer. Neben der VBA und 

der Miliz sind sie im Faile eines sowjetischen Angriffs 

auf Xinjiang eine Art dritte Kraft.

in. Gansu und Ningxia

und ihre militarische Bedeutung

Die Provinz Gansu im Nordwesten gehbrt mit zu den 

uralten Siedlungsgebieten Chinas, die schon wahrend 

der Han-Dynastie besiedelt wurden. Dies hangt damit 

zusammen, daB hier der einzig brauchbare Verbin- 

dungsweg zwischen Nordchina und Zentralasien ver- 

lauft, durch den sich bereits die alte SeidenstraBe 

zog. Noch jede chinesische Dynastie bemuhte sich - 

von der Han-Zeit an- die Kontrolle uber den 

Durchgangskorridor Gansu zu behalten. Nicht zuletzt 

aus diesem Grunde zieht sich die GroBe Mauer mit 

ihren Resten noch heute durch fast zwei Drittel der 

von Sudost nach Nordwest verlaufenden Gansu-Achse.

Gansu hat aus mehreren Grunden einen erhebli- 

chen Stellenwert fur die VR China:

a) Wirtschaftlich birgt es wichtige Bodenschatze. 

Es war die erste Erddiprovinz des Landes uberhaupt 

und steht auch heute mit seiner Produktion hinter 

dem Daqing- und dem Karamay-Erdolfeld an dritter 

Stelle. In der Provinzhauptstadt Lanzhou befinden 

sich petrochemische Werke, in denen das Erdbl von 

den im Nordwesten der Provinz gelegenen Yumen-
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Olfeldern verarbeitet wird. Auf den Yumen-Erdolfel- 

dern wurde die Produktion bereits im Jahre 1939 

aufgenommen.

Sudlich von Lanzhou sind Kohlenminen und Eisen- 

erzlager, die die Grundlage der Industrialisierung des 

Gebiets bilden. Daneben gibt es Gold, Silber, Nickel 

Kupfer, Blei, Zink, Mangan und Phosphat.

Etwa funfzig Kilometer siidbstlich von Lanzhou 

liegt der Liujia-Staudamm in der gleichnamigen 

Schlucht des Gelben Flusses - das grdBte Bauwerk 

dieser Art nach dem Sanmen-Damm. Am Liujia- 

Damm liegt auch das groBte Wasserkraftwerk Chinas 

mit einer Kapazitat von 1,5 Mio.kW.

Auch landwirtschaftlich hat Gansu erhebliche 

Bedeutung, obwohl ein Teil des Gebiets, vor allem der 

Nordwesten zum groBten Teil aus Wuste besteht, da 

hier die Wuste Gobi beruhrt wird. Fruchtbar ist vor 

allem das Lanzhou-Becken, aber selbst in den Oasen 

werden noch Kulturen eingebracht, vor allem Baum- 

wolle und Tabak.

b) Verkehrspolitisch darf Gansu auch heute noch als 

eine Art Drehscheibe des chinesischen Westens be- 

trachtet werden. 1952 wurde die Longhai-Eisenbahn- 

linie bis Lanzhou und von dort bis Urumqi (1961) 

gelegt. Im Bau befindet sich eine Eisenbahnlinie nach 

Lhasa in Tibet, die allerdings erst zu einem Drittel 

fertiggestellt ist. Die Provinz ist auch durch eine 

Reihe von StraBen erschlossen. Obwohl der Gelbe 

FluB durch das Gebiet flieSt, ist es um die Flu0- 

schiffahrt mager bestellt. Der ganze Strom kann 

heute nur auf einem Teilstuck von 800 km Lange 

durch Schiffe von 500 t befahren werden. Nur kleine 

Dschunken und flachlaufende FlbBe kbnnen in der 

Gegend von Lanzhou auf dem Gelben FluB fahren.

In der Provinzhauptstadt Lanzhou, die eine Art 

Metropole des gesamten chinesischen Westens ist, 

sind uberall moderne Industriekomplexe entstanden. 

Wie wichtig Lanzhou in der gesamtchinesischen Pla- 

nung ist, zeigt allein die Tatsache, daB diese Stadt 

bereits wahrend des ersten Funfjahresplans (1953-57) 

wegen ihrer petrochemischen Produkte eine der Pla- 

nungshauptadressaten war. Heute zahlt die Stadt 

1,7 Mio. Einwohner, verglichen mit 500.000 im Jahre 

1954.

c) Lanzhou ist schlieBlich auch ein Wissenschafts- 

zentrum. Unter anderem unterhalt die Chinesische 

Akademie der Wissenschaften hier ein Atomfor- 

schungsinstitut mit einem Reaktor.

Rd. 12% der etwa 23 Mio. Einwohner zahlenden 

Provinzbevolkerung gehbren nationalen Minderheiten 

an, wie Mongolen, Kasachen, Tibetern usw., die sich 

vor allem auf Viehzucht konzentrieren oder in der 

Teppichherstellung beschaftigt sind.

Welches strategische Ziel kbnnte ein Angreifer 

auf Gansu verfolgen?

Denkbar ware es etwa, die dortigen Erddifelder 

und Raffinerieanlagen zu sprengen, das Eisenbahn- 

und StraBennetz, nicht zuletzt auch die Bruckenver- 

bindungen uber den Gelben FluB zu zerstbren, den 

Staudamm zum Einsturz zu bringen oder - bei langer- 

fristiger Anwesenheit - die Verbindungslimen nacn 

Xinjiang hin abzuschneiden und damit zugleich auch 

einen ersten Schritt zur Abnabelung des Nordwestens 

zu tun.

Wie freilich soli ein Angreifer aus dem Norden, 

d.h. also vor allem von der Mongolischen Volksrepu- 

blik her, ein so abgelegenes Gebiet eigentlich konven- 

tionell erreichen kbnnen!?

924
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Karte 9: GANSU UNO NINGXIA - HUI

Ein Zugang ware der Weg von Xinjiang, der andere 

von der Mongolei her, da nur auf diesen Strecken 

befahrbare Wege und sogar eine Eisenbahnlinie vor- 

handen sind. Dies hiefle aber, daB Xinjiang nicht von 

Gansu her abgeschnitten, sondern gerade umgekehrt 

Gansu von Xinjiang her erobert werden muSte - ein 

enormes Unternehmen, das uber 2.500 km fuhren 

wurde. Der an die Mongolische Volksrepublik angren- 

zende Teil Gansus, der sich auf rd. 100 km erstreckt 

(die 1970 der Provinz Gansu zugeschlagenen Teile der 

Inneren Mongolei wurden Mitte 1979 der letzteren 

wieder angefugt), ist von Norden her verkehrsmaBig 

kaum zu erreichen. Die in der Mongolischen Volksre

publik am weitesten nach Suden vorangetriebene 

Eisenbahnstrecke, namlich die Trasse bis Dalandzad- 

9ad (siehe Karte 5) endet 250 km nordlich der ohnehin 

schon mit modernen Verkehrsmitteln unerreichbaren 

Grenzen Nordgansus. Um von Dalandzadgad bis zur 

^onghai-Eisenbahnlinie vorzustoSen, muBte ein An- 

9reifer fast 1.000 km weit durch Wusten- und Salz- 

steppengebiet rollen, das zudem an einigen Stellen 

noch gebirgigen Charakter aufweist.

Dieselben Schwierigkeiten ergaben sich auch bei 

einer Eroberung der Autonomen Region Ningxia, die 

in den Jahren zwischen 1970 und 1979 (als Teile der 

Inneren Mongolei dem Ningxia-Gebiet zugeschlagen 

worden waren) direkt an die Mongolische Volksrepu

blik angrenzte. Durch Sud-Ningxia fuhrt, immer am 

Gelben-EluB-Bogen entlang, die Longhai-Eisenbahn, 

die dann durch den Gansu-Korridor weiter nach 

Xinjiang fuhrt. In Ningxia, vor allem in der Haupt- 

stadt Yinchuan, sind seit 1949 einige Industriebetrie- 

be fur Maschinenbau und Textilien entstanden. 

AuOerdem gibt es hier Kohle- und Eisenvorkommen.

Die Motivation fur einen Angriff auf Ningxia 

kbnnte also die gleiche sein wie bei einem Unterneh

men gegen Gansu. Aus den gleichen topographischen 

Grunden wie dort durfte aber auch hier ein Angriffs- 

unternehmen auBerst schwierig sein, so daB die 

chinesischen Verteidigungsvorbereitungen hier nicht
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besonders intensiv sein mlissen.

Fur die Verteidigung sowohl Gansus als auch 

Ningxias ist die Militarregion Lanzhou zustandig, der 

nicht weniger als vier mit den entsprechenden Provin- 

zen deckungsgleiche Militarprovinzen angehbren, 

namlich Qinghai, Gansu, Ningxia und Shaanxi. In der 

Militarregion Lanzhou durften rd. zehn Divisionen an 

Hauptstreitkraften bereitstehen, unterstutzt von drei 

bis vier Divisionen brtlicher Streitkrafte, von Produk- 

tions- und Aufbaukorps sowie von den brtlichen 

Milizen.

IV. Innere Mongolei

Wirtschaftlich weit weniger wichtig als Xinjiang und 

mit der okonomischen Bedeutung der drei Nordostpro- 

vinzen uberhaupt nicht annahernd zu vergleichen, ist 

die Autonome Region Innere Mongolei. Der grbBte 

Teil des Gebietes ist Wuste, der Rest nur z.T. als 

Weideland nutzbar. Bedeutendere Industrie findet sich 

ist nur in Baotou mit seinem Huttenkombinat fur 

Eisen und Stahl und einigen Zucker- und Baumwollfa- 

briken. In der Nahe von Baotou werden auBerdem 

Eisenerze und Kohle gewonnen.

Drei Ziele kbnnten hinter einem Angriff auf die 

Autonome Region Innere Mongolei stehen: Erstens die 

Abriegelung der Eisenbahnlinie nach Xinjiang. (Die 

Chinesen hatten dann freilich immer noch eine 

Sudtrasse uber Xian-Lanzhou.) Zweitens die Abtren- 

nung der Inneren Mongolei. Drittens die Eroberung 

des Peking-Glacis.

Eine sowjetische Fuhrung, die die Absicht hatte, 

bei einem Feldzug nur die Innere Mongolei von China 

wegzuamputieren, muBte sich ernsthaft die Frage 

stellen, ob dieses Gebiet das Risiko wert ist. China 

wurde dadurch in seiner wirtschaftlichen Substanz 

kaum merklich getroffen.

Lediglich militarised ginge ein wichtiges Gebiet 

verloren, namlich das gesamte Glacis vor dem 

Taihang- sowie dem Daxingan-Gebirge, das die Nord- 

chinesische Tiefebene, vor allem aber die Hauptstadt 

Peking von der mongolischen Steppe trennt.

Wie oben bereits ausgefuhrt, kann ein Angriff auf 

Nordchina mit StoBrichtung Peking heute mit konven- 

tionellen Mitteln nicht mehr unter Ausnutzung des 

Uberraschungsmoments gefuhrt werden, da die An- 

greifer-Truppen vorher mehrere Hundert Kilometer 

Steppe und Wuste zu durchgueren haben. Die Vertei- 

diger in ihren Bergbunkern waren also jederzeit 

vorbereitet.

Militarised laBt sich die Innere Mongolei gegen 

einen sowjetischen GroBangriff nicht verteidigen. 

Allzu offen ware hier der Schlagabtausch, den die 

waffenmaBig unterlegenen Chinesen nicht erwidern 

und bei dem sie auch ihre Hauptwaffe, namlich die 

Volkskriegstaktik, nicht ausspielen kbnnten. Durch die 

Innere Mongolei fuhrt uberdies die aus Ulan Bator 

kommende Eisenbahn, mit der eine Verbindung bis 

Peking besteht (Karte 5). Da die Chinesen im Ernst- 

fall den Luftraum nicht beherrschen kbnnten, ware 

die Eisenbahn ein ideales Nachschubmittel fur die 

sowjetische Logistik.

Da der chinesische Generalstab lange Zeit der 

Meinung war, daB die im Januar 1955 aus sieben 

mongolischen Ligen gegrundete Autonome Region 

Innere Mongolei militarised nicht haltbar ist, zumal 

man sich der Loyalitat der Mongolen nicht sicher sein 

konnte, wurden Ende der sechziger Jahre zwei ein- 

schneidende MaBnahmen getroffen:

Zum einen fbrderte Peking die Einwanderung von 

Chinesen. Allein in den Jahren 1969/70 durfte etwa 

eine Million Chinesen in die Innere Mongolei gekom- 

men sein. Dieser Trend halt, wenn auch weniger 

ausgepragt, weiterhin an.

Vor allem aber wurde die Autonome Region nach 

AbschluB der Kulturrevolution schwer amputiert:

Vbllig unerwartet waren am Ende der Kulturre

volution im Jahre 1969 zunachst drei der sieben 

’’Aimaks” (Ligen) von der Autonomen Region Innere 

Mongolei abgetrennt und den Nachbarprovinzen 

Heilongjiang, Jilin und Liaoning zugeschlagen worden. 

1970 ging diese Abtrennungspolitik, die sich zunachst 

auf den Nordostteil der Autonomen Region be- 

schrankt hatte, im Westen weiter. Abermais wurde 

ein Aimak abgetrennt und zur einen Halfte, namlich 

im Westen, der Provinz Gansu, zum anderen Teil, d.h. 

im bstlichen Teil, der Autonomen Region Ningxia 

zugeschlagen. Am Ende war die Innere Mongolei auf 

die Halfte ihres ursprunglichen Gebiets zusammenge- 

schrumpft. Bildlich gesprochen waren dem Vogel 

Mongolei - die Autonome Region sieht auf der Land- 

karte ja wie ein im Winkel von 45 Grad schweoender 

Adler mit ausgebreiteten Schwingen aus - der linke 

und der rechte Flugel gestutzt worden.

Bedeutsam waren auch die militanschen Konse- 

quenzen, die aus der Zerstuckelung des Gebiets 

gezogen wurden. Der verbleibende Rumpfteil wurde 

der Militarregion Peking zugeschlagen, wahrend die 

im Nordosten abgetrennten Teile der Militarregion 

Shenyang und die im Westen weggenommenen Gebiete 

der Militarregion Lanzhou unterstellt wurden.

Das plbtzliche und fast uberfallartige Vorgehen 

der Behbrden im Jahre 1969 laBt zwei SchluBfolgerun- 

gen zu: Zum einen wollte man offensichtlich milita- 

rische Konsequenzen aus den Ussuri-Zwischenfallen 

von 1969 ziehen, zum anderen hielt man von der 

Autonomie der Minderheiten offensichtlich recht we- 

nig: In der Tat betrachtete Lin Biao, der damals auf 

dem Hbhepunkt seiner Macht stand, die Autonomie- 

Bestrebungen der Nationalitaten nicht als eine Min

derheiten-, sondern als eine Klassenkampf-Frage.

Karte 10: Die wiederhergestellten Verwaltungsgebiete 

der Autonomen Region Innere Mongolei
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Aufgrund eines ZK- und eines Staatsrats-Beschlusses, 

jer in der ersten Halfte des Jahres 1979 gefaBt 

worden ist, sollen alle 1969 von der Inneren Mongolei 

weqamputierten Gebiete nun wieder an die Autonome 

Region zuruckfallen, und zwar mit Wirkung vom 

1 Juli 1979. Folgende Provinzen haben die nachfol- 

gend bezeichneten Gebiete abzugeben:

die Provinz Liaoning: die Ju-Ud-Liga,

die Provinz Jilin: die Jirem-Liga, den Horqin- 

yoUvi-Qian-Banner und den Tuqian-Kreis,

die Provinz Heilongjiang: die Hulun-Buir-Liga, 

den Urogen-Autonomen-Banner und den Morin-Dawa- 

Daur-Autonomen-Banner,

die Provinz Gansu: den Ejin-Banner und den 

Alxa-You-Banner

und die Autonome Region Ningxia Hui: den Alxa- 

Zuo-Banner

kommen. Die "Wiedergutmachungs”-Aktion von 1979 

hat an dieser militarischen Einteilung offensichtlich 

nichts geandert.

Ebenso wie in Xinjiang gibt es in der A.R. Innere 

Mongolei ein Produktions- und Aufbaukorps, das dem 

Oberkommando in Peking unterstellt ist und dem 

Anfang der siebziger Jahre rund 250.000 Mann ange- 

hbrten. Das Modell fur die mongolischen PAKs gab 

das PAK Xinjiang ab.

Bei der Bildung von Milizen gibt es ahnliche 

Loyalitatsprobleme wie in Xinjiang. Man muB sich 

hier weitgehend auf die chinesischen Zuwanderer 

stutzen, die heute schon rund 85 % der Bevblkerung 

ausmachen. Vor allem die industriellen und admini- 

strativen Zentren, wie die Hauptstadt Hohhot, sind 

von den Neuankbmmlingen gepragt.

Die Ubergabeverhandlungen fanden bei einem Treffen 

der sechs beteiligten Provinzen/Autonomen Regionen 

Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Gansu, Ningxia und 

Innere Mongolei Anfang Juli statt.

Von der Innermongolischen Tageszeitung wurde 

das Ereignis als ein freudiger Hbhepunkt im politi- 

schen Leben der 18 Millionen Einwohner der Region 

bezeichnet. Die am 1. Mai 1947 gegrundete Autonome 

Region sei durch die "ultralinke" Politik Lin Biaos und 

der "Viererbande", die die Nationalitatenpolitik mit 

FuSen getreten hatten, schwer beeintrachtigt worden. 

Ein altes Unrecht sei wiedergutgemacht.

Die Mongolei hat einen wichtigen strategischen 

Stellenwert. Wurde die Sowjetunion sich zu einem 

Angriff entschlieBen, so waren Operationen durch 

dieses Gebiet in Richtung Peking am vielverspre- 

chendsten. Gerade am Rande der Autonomen Region, 

wo das Riegel-Gebirge zur Norchinesischen Tiefebene 

hin verlauft, haben die Truppen der VBA riesige 

Tunnelsysteme errichtet.

Nicht nur wegen der fest im chinesischen Vertei- 

digungskonzept verankerten Volkskriegsstrategie, an 

der auch die mongolische Bevblkerung beteiligt sein 

soli, ist die Bevblkerung der Region zu umwerben. Es 

geht auch schlicht darum, die in der Verfassung so 

groBzugig ausgelegte Minderheiten-Politik auch im 

taglichen Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht 

nur in der Inneren Mongolei, sondern auch in Xinjiang 

und Tibet nimmt eine solche liberale Politik heute 

Gestalt an. Die Wiederherstellung alten Unrechts war 

deshalb nur ein entwicklungslogischer Schritt, inso- 

fern es die Spuren "Lin Biaos und der Viererbande” zu 

tilgen gait.

Die oben erwahnten abgetrennten Teile waren 

1969/70 nicht nur verwaltungsmaBig, sondern auch 

nnilitarorganisatorisch anderen Provinzmilitarbezir- 

ken und GroBmilitarregionen zugeteilt worden. Die im 

Osten amputierten Gebiete kamen zur Militarregion 

Westen abgeschnittenen Teile zur 
Militarregion Lanzhou, der verbleibende Rest wurde 

er Militarregion Peking unterstellt. Auch vom Mili- 

terorganisatorischen her war damit eine grundlegende 

nderung vollzogen worden, nachdem die Autonome 

Region noch bis 1968 ein selbstandiger Wehrbereich 

gewesen war!

Durch die militarische Umverlagerung kam die 

e9Jon unter das Kommando der zwei militarisch 

P^aus am besten ausgestatteten Militarregionen 

lr^as, namlich der Wehrbereich von Shenyang und 

v°n Peking. Die Verteidigung des Vorfeldes von Nord 

n Nordostchina hatte damit zusatzlichen BiB be- 
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