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CHINA UND DIE USA

Oskar Weggel

Seit Beginn der Carter-Administration, die gegenuber Moskau einen scharferen antisowjetischen Kurs steuert als 

der Apparat um Ford/Kissinger, beginnt das chinesisch-amerikanische Verhaltnis, sich wieder aufzuhellen. Beide 

Seiten haben erkannt, daB es kein besseres Gespann im Kampf gegen den sich ausdehnenden Moskauer EinfluB 

gibt, als die gegenseitige Verbindung. Hauptfrage im chinesisch-amerikanischen Verhaltnis bleibt denn auch - aus 

chinesischer Sicht -die Haltung Washingtons gegenuber Moskau. Neben diesem Kardinalpunkt gibt es eine Reihe 

von untergeordneten Problemen, wie etwa den Abzug der US-Truppen aus Sudkorea, die Riickgabe einiger nach 

1949 beschlagnahmter amerikanischer Vermogenswerte und selbstverstandlich die Taiwan-Frage, die freilich 

nicht mehr ist als die "wichtigste Nebensache" im Verhaltnis zwischen Washington und Peking. Allerdings ware 

diese Nebensache erst zu Ibsen, bevor es zur Aufnahme regelrechter diplomatischer Beziehungen zwischen beiden . 

Staaten kommt. Peking stellt ja seit vielen Jahren die gleichen drei Forderungen, namlich den Abbruch der 

diplomatischen Beziehungen Washingtons zu Taipei, die Kiindigung des 1954 geschlossenen bilateralen 

Sicherheitsabkommens zwischen Washington und Taipei sowie den Abzug der letzten amerikanischen Truppen, von 

denen sich ohnehin nur noch 2300 Militarberater auf der Insel befinden.

Ob es aber nun zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen kommt oder nicht: Das Netz der Verbindungen 

zwischen beiden Staaten ist schon so eng gekniipft, daB notfalls sogar eine Zusammenarbeit auf militarischem, 

nicht nur auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, mbglich ware, ohne daB Botschafter 

ausgetauscht werden.

DaB die Taiwan-Frage durchaus sekundarer Natur ist, haben zwei Ereignisse besonders deutlich gemacht, 

namlich zum einen das angesichts der sonstigen Pekinger Unbeugsamkeit fast unbegreifliche Opfer, den 

Fortbestand der diplomatischen Beziehungen Washington-Taipei zu dulden und sich mit einem nur halboffiziellen 

Verbindungsburo zu begniigen. Bei der Guterabwagung zwischen Gesichtsverlust in der Taiwanfrage und dem 

erwarteten antisowjetischen Zugewinn muBte die Zweitrangigkeit des Taiwanproblems schnell deutlich werden; 

zum anderen aber die Rede Keng Piaos vom August 1976, die im Anhang abgedruckt ist und die die Taiwanfrage 

zwar als formelies, nicht aber als materielles Haupthindernis fur die Normalisierung der chinesisch- 

amerikanischen Beziehungen bezeichnet.

Die nachfolgende Analyse will einen mbglichst systematischen Uberblick uber die sino-amerikanischen 

Beziehungen, vor allem seit 1972, geben. Aus Grunden der Klarheit sei deshalb die Gliederung vor die Klammer 

gezogen.
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I. DIE ATTRIBUTE DER USA 

AUS CHINESISCHER SIGHT

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika heute in 

Peking immer beliebter werden, so geschieht dies 

keineswegs aus spontaner Zuneigung, sondern deshalb, 

weil den USA wenigstens vier Attribute zukommen, 

die von der chinesischen Auflenpolitik stets mit 

einkalkuliert werden mussen.

a) Der US-Imperialismus gehbrt nach wie vor zur 

Ersten Welt. Mit der Sowjetunion teilt er die Papier- 

tiger-Natur. Hierzu Chou En-lai: Am Ende des 2. 

Weltkriegs schien der US-Imperialismus allmachtig 

zu sein. Sein Versuch, "10 Flbhe mit 10 Fingern zu 

fangen", sei jedoch in einem Vierteljahrhundert Nach- 

kriegsgeschichte gescheitert. Schrumpfung des 

technischen Vorsprungs, innenpolitische Krisen (Ras- 

senfrage, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung), 

auBenpolitischer Schiffbruch (Indochina) stellten das 

amerikanische Volk vor die Wahl entweder einer 

permanenten Versklavung gegeniiber dem US-Kapital 

Oder aber dessen Beseitigung (also: Sozialisierung). 

Als Papiertiger sei der US-Imperialismus taktisch zu 

beachten, strategisch aber zu verachten.

b) Die USA sind immer noch die starkste Militar- 

macht der Welt, die, soweit sie auf Hegemonismus in 

Asien verzichtet, als Balance gegeniiber der Sowjet

union interessant ist. Der chinesische Grundsatz 

lautet: "Als lachender Dritter vom Hligel aus dem 

Kampf der Tiger im Tale zuzusehen". Peking weiB, 

daB die USA an einem starken China als Ordnungs- 

macht in Asien und als Gegengewicht zur Sowjetunion 

in Asien interessiert sind. Zur Wahrung des asiati- 

schen Gleichgewichts im Viereck China-Sowjetunion- 

Japan-USA brauchen beide Machte einander. Die USA 

haben einen vorgeschobenen Militargurtel aufgebaut, 

der von den Militarstutzpunkten in Japan uber die 

Subic-Bucht (Philippinen) sowie liber Australien 

(ANZUS-Pakt) und den Marinekomplex auf der Insel 

Diego Garcia im Indischen Ozean (1) bis zur Kiiste 

Slidafrikas reicht, wo die Basis von Simonstown als 

Drehpunkt dient. In Washington besteht die Absicht, 

die militarische Prasenz der USA im Pazifik und im 

Indik zu erhalten (Schaffung eines weiten Netzes von 

Inselstutzpunkten, die alle "unzuverlassig geworde- 

nen" Basen auf dem asiatischen Kontinent ersetzen 

sollen). Die "Pazifik-Doktrin" Prasident Fords vom 

8.12.1975 zielt auf die Schaffung einer "Friedenszone 

in Asien" mithilfe von sechs MaBnahmen ab: Erhal- 

tung der US-Prasenz im Pazifik; Partnerschaft mit 

Japan als Eckpfeiler; Normalisierung der Beziehungen 

zu China; Stabilitat und Sicherheit in Sudostasien; 

Entspannung in Korea; wirtschaftliche Zusammenar

beit in "angepaBter Form".

c) Die USA sind ferner als Wirtschaftspartner inter

essant: Sie liefern Weizen und technologische

Spitzenprodukte.

d) SchlieBlich aber ist Washington immer noch 

wirksamster Garant einer Selbstandigkeit Taiwans 

und des "Kuomintang-Regimes".

Diese Eigenschaften der USA geben der 

chinesischen AuBenpolitik eine vierfache StoBrich- 

tung:

a) Als "monopolkapitalistische und hegemonisti- 

sche" Macht sind die USA im Wege einer permanenten 

Fundamentalkritik an den Pranger zu stellen 

(Themen: Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Ras- 

sendiskriminierung; auBenpolitisch: "Hegemonialpoli- 

tik" in Korea, Indochina und vor allem in Lateinam- 

erika).

b) Als Militarmacht im asiatisch-pazifischen Raum 

haben die USA im chinesischen Kalkul ein Gegenge

wicht zur steigenden Sowjetprasenz zu bilden.

Allerdings ist darauf zu achten, daB Washington 

im asiatisch-pazifischen Raum niemals die im 

Shanghai-Kommuniqu6 (Februar 1971) gezogenen 

Grenzen uberschreitet. d.h., wieder Hegemonie 

ausubt.

c) Als Wirtschaftspartner sollen die USA "Lucken" 

flillen.

d) In der Taiwanfrage ist die Position Washingtons 

systematisch auszuhbhlen. Das Kommuniqu6 von 

Shanghai enthalt eine Klausel, die hierfur als Ansatz- 

punkt dienen kann.
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Auch aus amerikanischer Sicht hatte eine waite

rs Annaherung an Peking zumindest drei groGe Vor- 

teile:

Militarised wird mehr als ein Drittel der Sowjet- 

streitkrafte entlang der chinesischen Grenze gebun- 

den.

Ideologisch tragt der sino-sowjetische Konflikt, 

der propagandistisch vor allem von Peking ausgewer- 

tet wird, zu einer weiteren Aufsplitterung der inter- 

nationalen kommunistischen Bewegung bei.

Politisch wird Moskau durch das Trommelfeuer 

der Beschuldigungen, das von China ausgeht und das 

im allgemeinen auch wirklich empfindliche Stellen 

trifft, zu einem vorsichtigeren auGenpolitischen Tak- 

tieren gezwungen.

Trotz der Versuchung, auf seiten der USA aus 

diesen Chancen Kapital zu schlagen, war es doch 

stets der oberste Grundsatz des ehemaligen AuGen- 

ministers Kissinger, "bei Russen nichts gegen Chine

sen und bei Chinesen nichts gegen Russen" zu 

betreiben. Wdrtlich bemerkte Kissinger (2): "In der 

auGenpolitischen Analyse unterliegt man leicht der 

Versuchung, uber den Alltagstaktiken die zugrunde 

liegende Realitat zu vergessen. Jeder Versuch, die 

Sowjetunion und die VR China gegeneinander auszu- 

spielen, tragt in sich das hohe Risiko, daG sie sich, 

zumindest aus taktischen Grilnden, wieder gegen uns 

zusammenfinden. Formen der Kooperation mit der 

Sowjetunion, die als gegen China gerichtet ausgelegt 

werden konnten, haben wir peinlichst vermieden. 

Umgekehrt haben wir niemals gemeinsam mit China 

Erklarungen abgegeben, die als anti-sowjetisch 

gewertet werden konnten. Mit beiden haben wir 

bilaterale Beziehungen entwickelt, und es ist ihnen 

selbst uberlassen, wie sie ihre Beziehungen zueinan- 

der regeln. Wir haben wirklich seiten mit dem Einen 

uber den Anderen gesprochen."

II. WIE PEKING UND WASHINGTON 

SICH NAHERKOMMEN: 

DER TAUWETTERPROZESS

Funf Ereignisse hatten dazu gefuhrt, daG die USA 

jahrelang als Feind Nummer 1 der Volksrepublik 

China galten:

1. der Koreakrieg; 2. die sich daran anschlieGende 

militarische Einkreisung Chinas (von den Aleuten uber 

Japan, Sudkorea, Okinawa, Taiwan uber die 

Philippinen und Indochina bis Thailand sowie durch 

den Aufbau multilateraler Verteidigungsbundnisse in 

Form der SEATO, der CENTO und des ANZUS- 

Paktes), die von einem Handelsembargo und einem 

vollstandigen Einreiseverbot fur Amerikaner in die 

Volksrepublik China (1952) flankiert wurden; 3. die 

systematische Starkung der Kuomintang auf Taiwan; 

4. der Vietnamkrieg (1964 ff.) und 5. die von den 

Chinesen seit Anfang der sechziger Jahre bearg- 

wohnte "unheilige Allianz" zwischen Washington und 

Moskau.

Trotz scharfster gegenseitiger Polemiken und 

zeremonieller "ernsthafter Warnungen" {China erhob 

in der Zeit zwischen 1958 und 1971 uber 500 mal 

solche "Warnungen" gegenuber den USA) bestanden 

seit dem Ende der Quemoy-Krise im Jahre 1958 die 

"Warschauer Gesprache" als eine Art "roten Drahtes". 

AuGerdem hatte China mit den Amerikanern bereits 

zweimal an einem internationalen Verhandlungstisch 

gesessen, namlich bei der Genfer Indochinakonferenz 

von 1954 und der Genfer Laoskonferenz von 1961. 

Sogar zu bilateralen Vereinbarungen war es 

gekommen. Wenngleich die sieben von den Amerika

nern vorgelegten Entwiirfe fur ein Gewaltverzichts- 

abkommen Makulatur blieben, so haben die insgesamt 

134 Sitzungen (zuerst in Genf und dann seit 1958 in 

Warschau) doch zu einem Repatriierungsabkommen 

und zur Freilassung der meisten in chinesische 

Kriegsgefangenschaft geratenen Amerikaner gefuhrt. 

Die Sitzungen hatten dreimal die Eskalation der 

Spannungen um Taiwan und damit die Gefahr kriege- 

rischer Konflikte verhindert. Auch hatten sie mehr- 

fach als Ersatzlbsung fur die Einbeziehung Chinas in 

eine Konferenz der "GroGen Funf" hergehalten. Nicht 

zuletzt aber dienten die Warschauer Gesprache jahre

lang als ein Forum, auf dem jede Partei auf rituali- 

sierte Weise ihren guten Willen manifestieren und 

Minimalanregungen geben konnte.

Alles in allem waren die USA schon wahrend der 

sechziger Jahre alien westlichen Staaten nicht nur in 

der Quantitat ihrer Kontakte, sondern auch in der 

Effektivitat der erzielten Kompromisse voraus. Auch 

bei regularen diplomatischen Beziehungen hatte sich 

angesichts der grundsatzlichen Differenzen beider 

Machte wohl kaum mehr herausholen lassen.

Nachdem der damalige President Nixon im 

Februar 1972 Peking besucht hatte, muGte es fruher 

Oder spater zur Errichtung von institutionalisierten 

Kontakten kommen.

Wie die amerikanisch-chinesische Begegnung her- 

beigefuhrt wurde, wurde aus AuGenminister

Kissingers Biographie deutlich (3). Dieser Bericht 

stellt zum ersten Male mit aller Deutlichkeit heraus, 

daG die amerikanischen Annaherungsversuche - wenn 

man einmal von den "Warschauer Gesprachen" absieht 

nicht erst 1971, sondern bereits 1969 begonnen 

haben. Auch zeigt sich, daG es der Prasident selbst 

war, von dem der Gedanke einer Annaherung an China 

ausging. Er sei bereit gewesen, "die Tur nach China 

zu bffnen, wie groG die Schwierigkeiten auch sein 

mochten." Zum erstenmal lieG der amerikanische 

Prasident bei seiner Europareise das damalige franzb- 

sische Staatsoberhaupt de Gaulle von seiner Absieht 

wissen. Nixon bat den franzdsischen Prasidenten, den 

Chinesen die Grundsatze seiner neuen Politik zu 

ubermitteln, und de Gaulle wies den franzdsischen 

Diplomaten Etienne Manach, der am 23.10.69 zum 

Botschafter in Peking ernannt wurde, an, Nixons 

Botschaft den Chinesen "an hochster Stelle" zu 

ubermitteln. Diesem Schritt folgten weitere einseiti- 

ge Angebote von seiten der Amerikaner. Im Juli 1969 

beispielsweise auGerte AuGenminister Rogers den 

Wunsch der Regierung, die chinesisch-amerikanischen 

Gesprache wiederaufzunehmen. Im August 1969 

unterbrachen die USA ihre Patrouillenfahrten in der 

StraGe von Taiwan und gaben damit ein 19 Jahre altes 

Erbe aus dem Koreakrieg auf. Im Dezember 1969 

kiindigte Washington den Abzug aller Nuklearwaffen 

aus Okinawa fur das Jahresende an, und noch im 

gleichen Monat wurde das bisherige 100-Dollar-Limit 

beim Kauf chinesischer Waren aufgehoben. Die Re

gierung Nixon begriff - auf den Rat des Chinasach- 

verstandigen Allen S. Whiting hin - ihre historische 

Chance, sich den Chinesen, die immer mehr auf eine 

Konfrontation mit der Sowjetunion zusteuerten, als 

Partner anzubieten. Die Chance einer radikalen 

Neuordnung der Pazifikmachte war sichtbar gewor- 

den.
Anfang Oktober 1969 erteilte Kissinger dem US- 

Botschafter in Warschau, Walter J. Stoessel, die
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Order, er solle mit den Chinesen den seit Jahren 

abgerissenen Geprachsfaden wieder aufnehmen. 

Stoessel, der diese Anweisung angesichts der bisheri- 

gen Praxis fur ganz abwegig hielt, weigerte sich 

dreimal, die Chinesen zu kontaktieren. Erst am 11. 

Dezember kam es dann zu einer Wiederaufnahme der 

Warschauer Gesprache. Am 20. Februar 1970 schlieB- 

lich schlugen die Chinesen uberraschend die Verle- 

gung der Gesprache nach Peking vor, doch ging 

Washington auf dieses Angebot zunachst nicht ein. 

Erst im Herbst 1970 konnte man durch die Vermitt

lung zweier wichtiger "Boten", namlich des rumani- 

schen Parteichefs Ceaucescu und des pakistanischen 

Staatschefs Jahja Khan die Gesprachskontakte wieder 

aufnehmen und tauschte nun auch schriftliche Noten 

aus. Die chinesischen Dokumente waren allerdings 

nie unterzeichnet. Sie enthielten auch keine Anrede, 

obwohl der Inhalt eindeutig fur den Prasidenten 

bestimmt war. Die Noten waren alle handgeschrieben, 

auf weiBem Papier mit blauen Linien. Meistens 

batten die Chinesen alles, was sie zu sagen hatten, 

auf einem einzelnen Stuck Papier vermerkt. Anfang 

1971 schlieBlich enthielt eine dieser Noten die Einla- 

dung fur "einen amerikanischen Abgesandten" zu 

wichtigen Gesprachen in Peking. Zwei Namen waren 

genannt: Rogers und Kissinger. Diese Geste wurde 

von chinesischer Seite noch dadurch unterstrichen, 

daB man am 6. April die amerikanische Tischtennis- 

mannschaft, die im japanischen Nagoya an der Welt- 

meisterschaft teilgenommen hatte, nach China 

einlud.

Die amerikanische Regierung reagierte kurz 

darauf mit der Aufhebung des 21 Jahre alten, seit 

dem Koreakrieg bestehenden US-Handelsembargos 

gegenuber China. Auch uber die Aufnahme der VR 

China in die UNO machte man sich nun in Washington 

Gedanken.

Kissinger fuhrte von jetzt an ein Doppelleben: In 

der Offentlichkeit sprach er uber Vietnam, RuBland 

und Europa, privat aber entwickelte er sich zu einem 

neuen "Chinafachmann". Ahnlich geschickt war auch 

sein Ablenkungsmanbver anlaBlich einer Reise durch 

mehrere Staaten Asiens, bei der der journalistische 

TroB nach und nach abfiel, und die dann damit endete, 

daB Kissinger einen bestellten Doppelganger zur 

pakistanischen Bergstation Nathia Gali unter dem 

Vorwand eines kurzen "Krankenaufenthalts" schickte, 

wahrend er selbst unerkannt nach Peking flog.

In der chinesischen Hauptstadt traf Kissinger zu 

einer fast achtstundigen Unterredung mit Chou En-lai 

zusammen. Schon am nachsten Tag lud Chou den 

amerikanischen Prasidenten offiziell zu einem China- 

besuch ein. Kissinger nahm die Einladung im Namen 

Nixons an. Beide Unterhandler einigten sich auch uber 

den Wortlaut eines AbschluBkommunigu6s, das am 15. 

Juli um 10 Uhr abends verbffentlicht werden sollte. 

Zwei heikle Probleme gab es noch zu umschiffen, 

namlich die Taiwan-Frage und die Aufnahme der VR 

China in die UNO.

Die letztere Frage wurde durch eine bewuBte 

Doppelzungigkeit gelbst: Wahrend AuBenminister 

Rogers zum Kampf gegen die Aufnahme Chinas in die 

UNO aufrief, verkundete Kissinger auf ausdruckliche 

Order des amerikanischen Prasidenten die Geburt 

neuer Beziehungen zu Peking.

Beim Besuch des amerikanischen Prasidenten in 

Peking vom 21.-28. Februar 1972 wurde dann das 

unten (Abschnitt VI) abgedruckte und fur die kunfti- 

gen amerikanisch-chinesischen Beziehungen so funda

mentale Shanghaier Kommunique von Kissinger und 

Chiao Kuan-hua ausgearbeitet und von Nixon und 

Chou En-lai unterzeichnet.

Der eigentliche Motor fur die Fortentwicklung 

der sino-amerikanischen Beziehungen blieb auch in 

den nachsten Jahren AuBenminister Kissinger, der die 

VR China zwischen 1971 und 1974 nicht weniger als 

siebenmal besuchte, wobei es anfangs um die 

Einladung des amerikanischen Prasidenten, spater die 

Herstellung geregelter Beziehungen (die Einrichtung 

einer beiderseitigen Verbindungsmission im Jahre 

1973) und schlieBlich um die Information und 

Beruhigung des chinesischen Gesprachspartners 

angesichts amerikanisch-sowjetischer Verhandlungen 

und Vereinbarungen (etwa im Zusammenhang mit den 

SALT-Verhandlungen und dem Treffen Breschnew- 

Ford in Wladiwostok Ende 1974) ging.

Auch zwei Prasidenten besuchten China, und 

zwar Nixon im Februar 1972 und Ford im Herbst 

1975. Der Besuch Fords brachte keine neuen Ergeb- 

nisse und kostete die Amerikaner wahrscheinlich 

sogar "Gesicht" bei den Asiaten. Auch Mitgliedern des 

amerikanischen Kongresses war es nicht ganz wohl 

bei der Frage: Mitglieder einer KongreBdelegation 

meinten (4), die USA hatten mit dem Besuch Nixons 

1972 bereits ihren Tribut erbracht und kbnnten nun 

wohl zu Recht erwarten, daB zuerst ein chinesischer 

Spitzenpolitiker in die USA reise.

Lebhaft kummerte man sich in Peking um die 

amerikanische Prasidentenfrage. McGovern, der im 

Wahlkampf 1972 als Gegenkandidat gegen Nixon 

auftrat, wurde in Peking als eine Art Schreckgespenst 

betrachtet, da er u.a. im Faile seiner Wahl 

versprochen hatte, bis zu 170.000 US-Soldaten aus der 

NATO zuruckzuziehen, wodurch die militarische 

Balance entlang der russischen Grenze zugunsten der 

Sowjetunion verandert worden ware (5).

GroBe Hoffnungen setzte man auf den 

demokratischen Senator Henry Jackson, der Mitte 

1974 China besuchte und dessen scharfer anti-sowje- 

tischer Kurs in Peking auf Sympathien stieB (6).

Nixons Wiederwahl im November 1972 war fur 

Peking ein AnlaB zur Genugtuung (7).

Der Rucktritt Nixons im AnschluB an die Water- 

gate-Affare am 8.8.74 wurde von der chinesischen 

Presse (8) in einem knochentrockenen Kommentar zur 

Kenntnis genommen. Von den wenigen Satzen, die 

aus seiner Ansprache zitiert wurden, war die Bemer- 

kung referiert, daB "wir die Turen aufgeschlossen 

haben, die ein Vierteljahrhundert die USA und die VR 

China voneinander trennten."

Dem neuen Prasidenten Ford begegnete man mit 

Zuruckhaltung. Man hoffte, dafl sich der 

demokratische Prasidentschaftsaspirant Jackson 1976 

als Nachfolger Fords prasentieren werde (9).

Als dann uberraschenderweise Jimmy Carter 

gewahlt wurde, brachte Hsinhua (10) nur einen schma- 

len Faktenbericht, der das Stimmenverhaltnis und das 

Wahlmannersystem erwahnte.

Immerhin scheint man aber damit zufrieden 

gewesen zu sein, daB Ford abtreten muBte. Die 

Administration Ford hatte fur den chinesischen 

Geschmack ein allzu freundliches Verhaltnis zu 

Moskau gepflegt. Besonders bei den zahlreichen 

Gesprachen Kissingers mit den Sowjets war in Peking 

zunehmendes Unbehagen aufgekommen.

Seit Anfang Marz 1977 ist die Carter-Regierung 

in inoffizielle Verhandlungen liber die Herstellung 

normaler Beziehungen zwischen Washington und 

Peking eingetreten.

Mit der Problematik betraut wurde Richard
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und Senegal) unter dem Aspekt anti-sowje- 

tischer und auch anti-kolonialistischer Ge- 

sichtspunkte deutlich. Die Visite sei der 

erste Besuch eines amerikanischen AuBen- 

ministers siidlich der Sahara in den letzten 

sechs Jahren gewesen. "Die Vblker haben 

vermerkt, daB Kissingers Afrikareise vor 

dem Hintergrund des sowjetischen Angriffs 

auf Sudafrika nach ihrer (der sowjetischen) 

bewaffneten Intervention in Angola sowie 

der Siege der Bevblkerung Zimbabwes und 

des gesamten afrikanischen Volkes in sei- 

nem nationalen Befreiungskampf stattfand. 

Die afrikanische Offentlichkeit hat darauf 

verwiesen, daB Kissingers Afrikareise 

zeigt, daB die USA versuchen, ihre Position 

angesichts der sowjetischen Offensive in 

Afrika wieder zu festigen." Wahrend seines 

Aufenthaltes in Afrika habe sich Kissinger 

erneut gegen die Verfolgung hegemonialer 

Bestrebungen durch andere Lander, gegen 

eine "Blockpolitik" usw. ausgesprochen. Er 

habe jedoch die Frage des Abzugs der 

kubanischen Truppen nicht mehr erwahnt 

und auch die Antwort auf die Frage umgan- 

gen, was die USA im Faile einer militari- 

schen Intervention der Sowjetunion in Sud

afrika zu unternehmen gedachten.

Positiv wertet der Bericht auch die

Holbrooke, der zum Stellvertretenden AuBenminister 

fur Ostasien-und Pazifikfragen ernannt wurde. Presi

dent Carter und AuBenminister Vance hatten das 

Problem auch bereits in privaten Gesprachen mit 

Vertretern des chinesischen Verbindungsburos in 

Washington behandelt.

Anfang Marz 1977 wurde auch bekannt, daB die 

Nixon-Administration mbglicherweise bereits 

geheime Absprachen mit Peking uber den Abbruch der 

Beziehungen zwischen den USA und Taiwan getroffen 

habe.

III. BERUHRUNGSPUNKTE UND REIBUNGSPUNKTE

1. Politische Beruhrungspunkte i 

und konsensfahige Strategien

Was das Verhaltnis der USA zur Zweiten Welt 

betrifft, so unterstutzt Peking entschlossen die 

Washingtoner Politik zur Starkung

der NATO,

der EG,

des CENTO

und des amerikanisch-japanischen Sicherheits- 

paktes.

Als besonders gefahrdet gilt in Peking 

Jugoslawien, das sich in einer "delikaten Ubergangs- 

phase" befinde. Eine militarische Aktion der Sowjets 

wie 1968 in der Tschechoslowakei sei keineswegs von 

der Hand zu weisen (11). Mehr US-Interesse kame hier 

den Vorstellungen Pekings entgegen.

Seit dem Ende des Indochina-Engagements der 

USA applaudiert Peking - wenn auch gedampft - der 

Washingtoner Politik gegenilber der Dritten Welt.

Die affirmative Haltung der VR China wurde z.B. 

beim Afrikabesuch Kissingers (vom 24. April bis 2. 

Mai 1976 in Kenia, Tansania, Sambia, Zaire, Liberia

Tatsache, daB Kissinger in einem Gesprach 

mit dem zambischen Staatsprasidenten 

Kaunda einen "friedlichen Wechsel der Regierung" in 

Rhodesien befurwortet habe. Positiv sei auch zu 

bewerten, daB er versprochen habe, Sudafrika aufzu- 

fordern, einen definitiven Zeitplan fur die Gewahrung 

des Selbstbestimmungsrechts in Namibia vorzulegen 

und die "institutionalisierte Rassentrennung" zu been- 

den.

Positiv wird ferner vermerkt, daB Kissinger 

versprochen habe, Mozambique und anderen Staaten, 

die ihre Grenzen zu Rhodesien geschlossen haben, zu 

helfen. Beifallig zitiert Hsinhua die Washington Post, 

derzufolge die USA Afrika gegenilber das Ziel verfol

gen wollten, "der sowjetischen und kubanischen 

Durchdringung Afrikas zu begegnen und den Russen 

den Wind aus den Segeln zu nehmen".

Was allerdings die Praxis anbelangt, so sei dem 

westdeutschen Blatt "Bayernkurier" zuzustimmen, 

daB die USA ihre Hilflosigkeit hatten erkennen lassen, 

indem sie nur "leere Drohungen" gegen die sowjeti- 

sche Intervention ausgestofien hatten (12).

Auch in Asien wunscht Peking sich ein entschlos- 

seneres Auftreten der USA gegenilber dem 

vordringenden "Sozialimperialismus". Nach chinesi- 

scher Auffassung sind die USA die einzige Macht der 

Welt, die einen sowjetischen Angriff auf China 

abschrecken kbnnte. Deswegen auch hatte das Haupt- 

augenmerk der Chinesen bei den Verhandlungen jener 

im Kommuniqu§ von Shanghai zum Ausdruck kom- 

menden Klausel gegolten, daB weder China noch die 

USA eine sowjetische Hegemonic in Asien wiinschten. 

China ist also an einer stabilen amerikanischen 

Prasenz in Fernost interessiert.

Dies wurde schon 1973 deutlich, als sich - neben 

der 7. Flotte - immer noch an sieben Stellen Asiens 

beachtliche amerikanische Truppenstarken befanden.

Inzwischen sind - sieht man einmal von Guam und 

den Philippinen ab - diese Kampfverbande ganz 

(Taiwan, Thailand) oder zum grdBten Teil abgezogen 

oder stehen - Sudkorea -vor dem Abzug (Naheres
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finten 2/b).

Es fallt schwer sich vorzustellen, daB Peking 

dieser militarischen Ausdunnung mit Wohlbehagen 

zusieht.

Die militarische Prasenz der USA in Asien gehort 

also zu den konsensfahigen Tatbestanden. Washington 

freilich muO hier einige Abstriche machen.

Obwohl es das Hauptziel der chinesisch-amerika- 

nischen Vereinbarungen von 1972 gewesen ist, einen 

Angriff der Sowjetunion auf China abzuschrecken, 

mussen die USA doch stets im Auge behalten, dafl 

sich dieses Blindnis nicht einseitig gegen Moskau 

richtet. Vielmehr kommt es fur Amerika darauf an, 

mit China und der Sowjetunion gleichermaGen ertrag- 

liche Beziehungen zu entwickeln.

Peking billigt ferner das bilaterale Sicherheits- 

bundnis der USA mit Japan, applaudiert der CENTO, 

laBt den ANZUS-Pakt (Australien-Neuseeland-US) zu- 

mindest ungescholten und hat auch gegen das ameri- 

kanische Sicherheitsbundnis mit den Philippinen 

nichts einzuwenden. Nur die US-Sicherheitsabkommen 

mit Sudkorea und Taiwan werden angegriffen. Das 

Ableben der 1954 gegrundeten SEATO am 30. Juni 

1977 hat Peking kommentarlos zur Kenntnis genom- 

men.

Wie sehr sich das Verhaltnis zum fruheren Haupt- 

feind USA entspannt hatte, wurde u.a. deutlich, als 

China 1973 damit begann, Kriegsgefangene aus den 

Jahren der Eiszeit zu entlassen:

"John Thomas Downey, alias Jack Donovan, Spion 

der "Central Intelligence Agency" der USA, mannlich, 

43 Jahre, geboren in Connecticut, USA, drang am 29. 

November 1952 an Bord eines Spionageflugzeugs im 

Nordosten Chinas heimlich in den chinesischen Luft- 

raum ein und wurde verhaftet, nachdem sein Flugzeug 

abgeschossen worden war. Das Militartribunal des 

Obersten Volksgerichts der VR China verurteilte 

Downey im November 1954 zu lebenslanglicher Haft. 

Das Urteil wurde am 13. Dezember 1971 in 15 Jahre 

Gefangnis umgewandelt. Aufgrund der Tatsache, daB 

Downey seine Verbrechen gestand und sich bei der 

VerbuBung der Strafe gut fuhrte, beschlossen die 

Organe der Diktatur seine Begnadigung und unverzug- 

liche Freilassung. John Thomas Downey wurde am 12. 

Marz unter Bewachung. .  abgeschoben" (13)

Neben Downey wurden noch zwei weitere ehema- 

lige amerikanische Piloten entlassen. "Der 39jahrige 

Philip Smith war am im September 1965 mit einem 

amerikanischen Kampfflugzeug vom Typ F-104 uber 

der Insel Hainan abgeschossen worden. Robert Flynn, 

Flugzeugfuhrer der US-Marine, drang am 21. August 

1967 mit einem Dusenflugzeug vom Typ A-6a uber 

Kuangsi in Chinas Luftraum ein und wurde dort 

abgeschossen; (14). Beide wurden am 15. Marz entlas

sen.

Konsensfahig waren schlieBlich auch die vermb- 

gensrechtlichen Probleme zwischen beiden Staaten. 

Peking erklarte sich anlaBlich des Besuches von David 

Rockefeller, dem Prasidenten der Chase Manhattan 

Bank, in China (Januar 1977) bereit, uber das in 

China "eingefrorene" US-Eigentum zu verhandeln. 

Die USA verlangen von Peking 196,9 Millionen Dollar 

fur ehemalige Industrieanlagen der Amerikaner in 

China. Auf der anderen Seite soli in den USA 

chinesisches Eigentum im Werte von 76,5 Millionen 

Dollar beschlagnahmt worden sein, und zwar im 

Zusammenhang mit dem Koreakrieg.

Eine Regelung des beiderseitigen Problems kbnnte 

den Weg fur Luftfahrt-, Zahlungs- und Handelsabkom- 

men ebnen, also die Normalisierung der wirtschaftli- 

chen Beziehungen zwischen beiden Landern begun- 

stigen (15).

2. Reibungspunkte

Drei Kategorien sollte man hier unterscheiden: 

aa) Ideologische Differenzen, 

die allerdings die zwischenstaatliche Normalisierung 

als solche nicht behindern.

Peking nimmt denn auch kein Blatt vor den 

Mund, wenn es seine Meinung uber den Charakter der 

amerikanischen Gesellschaft auBert. Als wollte 

Peking seine immer engeren Verbindungen mit den 

USA durch eine Negativ-Bilanz wieder wettmachen, 

erscheinen gerade in den Monaten nach dem Nixon- 

Besuch immer haufiger Berichte liber die Krisen der 

"Vereinigten Staaten" (Der Ausdruck "US- 

Imperialismus" wurde in diesem Zusammenhang 

allerdings kaum noch erwahnt!). Es erschienen z.B. 

Artikel mit der Uberschrift "USA: Arbeitslosigkeits- 

rate: 5,6%" (16); "Die Wirtschaft der USA: Rekord- 

hbhe des Handelsbilanz-Defizits" (17); "Vereinigte 

Staaten: Wachsende Energie-Krise" (18); "Euro-Dollar 

und die Dollar-Krise" (19); "Zehn Dollar-Krisen" (20).

Im Gegensatz zu fruheren Krisenvoraussagen ist 

bei den hier erwahnten Artikeln bemerkenswert, daB 

die Argumentation sich einer streng sachlichen 

Diktion bedient und um Verifizierung samtlicher 

Behauptungen durch reiches Zahlenmaterial bemuht 

ist.

Wie China den standigen Niedergang und "Ver- 

faulungs"-ProzeB des Kapitalismus sieht, geht aus der 

Schilderung folgender "funf Wirtschaftskrisen in den 

USA" hervor: 1948-49. Die Industrieproduktion fallt 

innerhalb von 15 Monaten um 10,1 Prozent. Bankrotte 

Betriebe: mehr als 9000. Arbeitslose uber 4,9 Millio

nen.

1953-54. Die Industrieproduktion sinkt innerhalb von 8 

Monaten um 9,1 Prozent. Bankrotte Betriebe: mehr 

als 11.000. Arbeitslose: uber 3,9 Millionen.

1957-58. Die Industrieproduktion geht innerhalb von 

14 Monaten um 13,5 Prozent zuriick. Bankrotte 

Betriebe: liber 14.000. Arbeitslose: mehr als 5,07 

Millionen.

1960-61. Die Industrieproduktion sinkt innerhalb von

13 Monaten um 8,6 Prozent. Bankrotte Betriebe: liber 

17.000. Arbeitslose: mehr als 5 Millionen.

1969-70: Die Industrieproduktion geht innerhalb von

14 Monaten um 8,1 Prozent zuriick. Bankrotte

Betriebe: mehr als 10.000. Arbeitslose: 5,06

Millionen.

Diesen funf Krisen hatte sich inzwischen die 

sechste angeschlossen, die gekennzeichnet sei durch 

zweistellige Inflationsraten, durch den Ruckgang der 

Industrieproduktion, durch das drastische Anwachsen 

der Arbeitslosigkeit (Oktober 1974: 5,5 Millionen), 

durch enorme Handelsbilanzdefizite und durch 

"AntikrisenmaBnahmen" (Erhbhung der Militar-und 

Regierungsausgaben), die die Krise lediglich noch 

weiter anheizten.(21)

bb) "Neben-Widerspriiche" 

im Bereich der Tagespolitik

Filnf Punkte sind hier hervorzuheben, namlich die 

Tibetfrage, die Koreafrage, das Problem der Unter- 

stiltzung Manilas im Sildchinesischen Meer, die Dis- 

kussion um die chinesischen Nukleartests, vor allem 

aber die Taiwanproblematik.



CHINA aktuell 402 Juli 1977

1. Zum ’’Tibetburo” in den USA

Am 13.10.1975 beschuldigte Peking die Vereinig- 

ten Staaten in der Tibetfrage "unverhullter Einmi- 

schung" in innere Angelegenheiten und einer "flagran- 

ten Verletzung" des Schanghaier Kommuniqu6s von 

1972.

Die in einer Erklarung des chinesischen AuBen- 

ministeriums enthaltenen Vorwurfe richteten sich 

gegen die, wie es hieB, "Duldung und Unterstiitzung 

der Tatigkeit tibetischer Verrater in den Vereinigten 

Staaten durch die US-Regierung".

In der von Hsinhua am 13.10. verbreiteten Erkla

rung, welche den vorgesehenen Besuch Kissingers 

nicht erwahnte, hieB es, das chinesische Verbindungs- 

biiro in den Vereinigten Staaten habe das State 

Department am 30. Juli 1975 auf den "unhaltbaren 

Zustand" hingewiesen, daB ein sogenanntes "Tibet- 

Buro" in der Stadt New York "Nachrichtenbulletins, in 

denen unser sozialistisches Vaterland in jeder erdenk- 

lichen Weise verleumdet wird", in Umlauf bringe. In 

den "Bulletins" werde das "Buro" als "Vertretung" des 

Verraters Dalai ((Lama)) bezeichnet, das gemaB den 

Bestimmungen des US-Registrierungsgesetzes fur 

auslandische Vertretungen registriert und im US- 

Justizministerium archiviert werde. Das State 

Department habe demgegenuber eine Antwort auf die 

chinesischen Vorstellungen mit der Ausflucht verzb- 

gert, die Angelegenheit musse gepruft werden.

Weiter wird in der Erklarung des chinesischen 

AuBenministeriums ausgefuhrt, auf die Nachricht hin, 

daB ein tibetisches Folklore-Ensemble Mitte Oktober 

eine Amerikatournee antreten werde, habe man die 

Forderung nach SchlieBung des "Tibet-Buros" wieder- 

holt und die Absage der Tournee verlangt. Das State 

Department habe dagegen erst am 24. September 

geantwortet, jedoch "schamlos versichert", daB die 

Tatigkeit der Exil-Tibeter in Einklang mit den 

Gesetzen und der Verfassung der USA stunden. Ein 

weiterer Protest vom 8. Oktober sei unbeantwortet 

geblieben.

In der Erklarung des chinesischen AuBenministe

riums wird Tibet als "unverauBerlicher Teil des 

chinesischen Territoriums seit altersher" bezeichnet. 

Der Feudalismus sei abgeschafft und der Sozialismus 

aufgebaut worden, seitdem das Gebiet 1965 fur 

autonom erklart wurde.

"Wie eine Verschwbrung von Eintagsfliegen einen 

Baumriesen nicht zu Fall bringt, so wird auch das 

verraterische Treiben des Dalai ((Lama)) und seines- 

gleichen den Fortschritt des sozialistischen neuen 

Tibet in keiner Weise beeintrachtigen kbnnen. ... 

Jegliche auslandische Krafte, die versuchen, sich zur 

Erreichung ihrer eigenen Ziele der Dalai-Verrater zu 

bedienen, sind zum Scheitern verurteilt."

Wahrend das State Department den chinesischen 

Protest inzwischen zuruckwies, versicherte George 

Bush, der damalige amerikanische Chef des US- 

Verbindungsburos in Peking, daB die "Gesamtbezie- 

hung" zwischen beiden Staaten von solcher Bedeutung 

ist, "daB sie uber jeden Zwischenfall dieser Art - 

mbge er auch noch so unerfreulich sein - hinaus- 

reicht" (64).

2. Peking und die US-Position in Sudkorea

Schon 1971 war unter Nixon ein Kontingent von 

rund 20.000 Mann Landtruppen aus Sudkorea abgezo- 

gen worden. Gleichsam als "Entschadigung" dafur 

erhielt Seoul eine finanzielle Hilfe von 1,5 Mrd. $ 

zugesichert.

Inzwischen drangt auch der neue Prasident 

Carter auf weiteren Ruckzug der amerikanischen 

Truppen. Bis Ende 1978 sollen 6000 Mann der in 

Sudkorea stationierten Landtruppen abgezogen 

werden. Dies ware die erste Phase des Carter-Planes, 

in den nachsten 4 bis 5 Jahren samtliche derzeit in 

Sudkorea stationierten amerikanischen Landtruppen, 

das sind immer noch 30.000 Mann, zuruckzunehmen, 

wahrend die amerikanischen Luftstreitkrafte und 

Marineeinheiten dort verbleiben sollen.

Die Carter-Administration geht mit diesem Be- 

schluB von der Annahme aus, daB sich ein Angriff 

Nordkoreas auf Sudkorea in den nachsten Jahren nicht 

wiederholen werde, vor allem deshalb, well die 

Volksrepublik China anders als 1950 keine 

militarische Ruckenstarkung mehr geben wurde.

Wie schon 1971 erwartet die sudkoreanische 

Regierung einen Ersatz fur die abgezogenen Truppen 

in Form von Finanzhilfe und Waffenlieferungen. 

Wahrscheinlich werden die Panzer-, Artillerie- und 

Gelandefahrzeugausrustung der 2. amerikanischen 

Infanterie-Division, die zur Zeit das Gebiet nbrdlich 

der Hauptstadt Seoul entlang dem 38. Breitengrad 

bewacht, auf der Halbinsel verbleiben und den 

sudkoreanischen Truppen zur Verfugung stehen. Pra

sident Park mbchte die derzeitige finanzielle 

Waffenhilfe der USA in Hbhe von 275 Mio. $ auf rund 

eine Mrd. Dollar aufgestockt sehen. Beim 

amerikanischen KongreB trifft er jedoch auf eine 

ungiinstige Stimmung, seit bekannt wurde, daB Park in 

den vergangenen Jahren durch umfangreiche Geldge- 

schenke amerikanische Beamte und Kongreflmitglie- 

der zu beeinflussen versucht habe.

Die Pekinger Volkszeitung kommentierte am 

24.6. anlafllich des 27. Jahrestages des Koreakrieges 

die Lage folgendermaBen: "Vor 27 Jahren begann der 

US-Imperialismus einen riicksichtslosen Aggressions- 

krieg gegen Korea und besetzte mit Gewalt unser 

Territorium in der Provinz Taiwan. Das heroische 

koreanische Volk unter der weisen Fuhrung der 

Arbeiterpartei Koreas, geleitet von ihrem eigenen 

groBen Fuhrer, Genossen Kim II Sung, fiihrte, zu einer 

Einheit zusammengeschlossen, einen harten Kampf. 

Der weisen Entscheidung des groBen Fuhrers, Vorsit- 

zenden Mao, folgend, sandte das chinesische Volk die 

chinesischen Volksfreiwilligen nach Korea, wo sie 

zusammen, Schulter an Schulter mit der koreanischen 

Armee und der Bevdikerung, kampften." Nach einem 

dreijahrigen Kampf wurde Korea geteilt. "Die Teilung 

Koreas ist eng verknupft mit der Aggression und der 

Einmischung des US-Imperialismus. 24 Jahre sind seit 

dem koreanischen Waffenstillstand vergangen, die 

US-Truppen halten sich aber immer noch in Korea auf 

und strauben sich gegen den vollstandigen Abzug. 

Unter dem Druck der Weltoffentlichkeit, einschlieB- 

lich des amerikanischen Volkes, zeigt die US-Regie

rung kiirzlich Gesten ihrer Bereitschaft, ihre Boden- 

truppen zusammen mit den Kernwaffen in 4-5 Jahren 

aus Sudkorea abzuziehen. Sie will jedoch ihre 

riesigen Luft- und Marinestreitkrafte zur weiteren 

Einmischung und Vereitelung der gerechten Sache des 

koreanischen Volkes auf Unabhangigkeit und 

friedliche Wiedervereinigung dort belassen. ... Die 

Frage der Wiedervereinigung Koreas sollte durch das 

koreanische Volk selbst geldst werden, ohne jede 

Einmischung von auBen. Die USA miissen ihre Boden- 

truppen, ihre Luft-und Marinestreitkrafte vollstandig 

und unverzuglich aus Sudkorea abziehen!"
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3. Konfliktstoff im sudchinesischen Meer?

Die Philippinen halten, genauso wie Vietnam, 

eine der Spratly-Inseln im sudchinesischen Meer 

besetzt, namlich Parola. Auf der westlichsten Haupt- 

insel der Philippinen, namlich Palawan, errichtet die 

philippinische Marine in Puerta Princesa gerade eine 

kleine Marinebasis, die effektivere Einsatze um Paro

la ermbglichen soli. Gleichzeitig hat Manila die 

Vereinigten Staaten um Dusenflugzeuge gebeten, die 

den Luftraum liber Parola sichern sollen.

Die VR China halt die Insel Ligaw mit einer 

kleinen Garnison besetzt.

Die Insel Parola ist nicht in das bilaterale 

amerikanisch-philippinische Verteidigungsabkommen 

eingeschlossen. Washington hat daher mehrmals die 

Hoffnung ausgedruckt, der Inselstreit lasse sich fried- 

lich erledigen.

Manila hat einstweilen die Initiative ergriffen. In 

Puerta Princesa wird ein Olverarbeitungskomplex mit 

einem Wert von 150 Mio. US$ errichtet. Gleichzeitig 

entsteht dort ein mit modernsten Computeranlagen 

ausgerustetes Luftoperationszentrum, das, ebenso wie 

der Olkomplex, mit amerikanischer Hilfe entwickelt 

wird. (22a)

Sollten die Spratly-Inseln, wie vermutet, wirklich 

hohe Olmengen bergen, so kbnnte es langfristig zu 

schweren Konflikten zwischen den Philippinen und der 

VR China kommen, von denen auch die USA nicht 

unberuhrt blieben.

4. Chinesische Nukleartests und die USA

Auch die chinesischen Nukleartests Ibsten in den USA 

Unbehagen aus. Im Oktober 1976 wurden im US-Staat 

Pennsylvania grbBere Mengen radioaktiver Nieder- 

schlage, die auf den chinesischen Atomtest vom 26. 

September zuruckgefuhrt werden, gemessen.

Die Einwohner Pennsylvanias erhielten die An- 

weisung, Obst und Gemuse grundlich zu waschen. Die 

Behbrden zeigten sich auch uber eine evtl. mbgliche 

radioaktive Konzentration in der Milch beunruhigt. 

Nach Angaben der Behbrden handelt es sich um die 

grbOte in diesem US-Staat seit Jahren beobachtete 

radioaktive Verseuchung (23).

5. Die Taiwanfrage

Und schlieBlich die "wichtigste Nebensache": Taiwan

Die drei Forderungen Pekings gegenuber Wash

ington lauten:

diplomatische Beziehungen Wahington-Taipei ab- 

brechen;

US-Truppen ausTaiwan abziehen;

Sicherheitsabkommen von 1954 kundigen.

Hier ein kurzer Durchblick:

Bis zum Hohepunkt der sowjetisch-chinesischen 

Animositaten in den Jahren 1968 ff. nahm das 

Taiwan-Problem fur Peking etwa denselben Stellen- 

wert ein wie die deutsche Wiedervereinigungsfrage in 

der Politik Konrad Adenauers. Wahrend freilich die 

DDR (de facto!) stets nach vblkerrechtlicher Aner- 

kennung und Selbstandigkeit ihres Arbeiter- und 

Bauernstaates gestrebt hat, ging es den Regierungen 

in Taipei und in Peking auch nicht einen Augenblick 

lang um die Anerkennung zweier Chinas, sondern 

lediglich um die Frage der legitimen Vertretung des 

einen unteilbaren China.

Im Laufe der Jahre wurden die juristischen Aspekte 

zum vblkerrechtlichen Status der Republik China 

wieder und wieder erbrtert und vor allem von 

westlichen Wissenschaftlern in durchaus verschiede- 

nen Richtungen interpretiert. Alles in allem lassen 

sich zwei groBe Theorie-Komplexe unterscheiden (24): 

"Der Status des Territoriums von Taiwan ist 

ungeklart".

Argumente: Japan habe bei seiner Kapitulation im 

Jahre 1945 Taiwan und die Nebeninseln keineswegs 

definitiv aufgegeben, sondern lediglich seine Bereit- 

schaft ausgedruckt, dies in einem spateren Friedens- 

vertrag zu tun. Im Friedensvertrag mit Chiang Kai- 

shek von 1951 aber sei nur ein einseitiger Verzicht 

Japans ausgesprochen, jedoch kein begunstigter Staat 

namhaft gemacht worden. Taiwan steht also nur unter 

der provisorischen Verwaltung des Kuomintang- 

Regimes. Auch die USA hatten es spater vermieden, 

sich in dieser Frage eindeutig festzulegen (25).

Diese blasse juristische Konstruktion hat durch 

das amerikanisch-chinesische Kommuniqub vom Fe- 

bruar 1972, vor allem aber auch durch die japanisch- 

chinesische Erklarung vom September 1972 (in beiden 

Urkunden wird einwandfrei festgelegt, daB "Taiwan 

eine Provinz Chinas" und damit integrierender Be- 

standteil Chinas ist) endgultig ihren TodesstoB erhal- 

ten.

Es laBt sich demnach nur noch eine einzige 

Position aufrechterhalten, wie sie ja auch den Auffas- 

sungen der beiden chinesischen Regierungen ent- 

spricht, daB namlich Taiwan ein Teil des chinesischen 

Staates sei und daB es bei dem Streit zwischen Taipei 

und Peking lediglich um die Frage der legitimen 

Vertretung gehe. Peking hat seine diesbezugliche 

Auffassung besonders pragnant vor der UNO-Vollver- 

sammlung vom 15. November 1971 zum Ausdruck 

gebracht.

"Taiwan ist eine Provinz Chinas. Die 14 Millionen 

Einwohner von Taiwan sind blutsverwandte 

Landsleute des chinesischen Volkes. GemaB der Kai- 

roer Erklarung (vom 26. November 1943) und der 

Potsdamer Erklarung (vom 26. Juli 1945) war Taiwan 

nach dem zweiten Weltkrieg dem Vaterland zuruckge- 

geben worden, und auch unsere Landsleute auf Taiwan 

kehrten in die Arme des Vaterlandes zuruck. Die 

USA-Regierung erkannte in den Jahren 1949 und 1950 

mehrmals offiziell diese Tatsache an und erklarte 

bffentlich, die Taiwanfrage gehbre zu den inneren 

Angelegenheiten Chinas; die Regierung der USA habe 

deshalb nicht die Absicht, sich einzumischen. Nur 

weil der Koreakrieg ausbrach, wurde die USA- 

Regierung wortbruchig, indem sie ihre Streitkrafte 

zur Besetzung von Chinas Taiwan und der Taiwan- 

StraBe entsandte, wo diese bis heute verbleiben. 

Jetzt wird mancherorts die absurde Behauptung ver- 

breitet, daB 'Taiwans Status noch unbestimmt' sei. 

Dies ist ein Komplott zur Schaffung eines unabhan- 

gigen Taiwan, also zur Fortsetzung der Intrige 'Ein 

China - Ein Taiwan', die in Wirklichkeit auf 'Zwei 

China' abzielt. Im Namen der Regierung der Volksre- 

publik China bekraftige ich hiermit erneut: Taiwan ist 

ein unabtrennbarer Bestandteil des chinesischen Ter

ritoriums. Die gewaltsame Okkupation des chinesi

schen Taiwan und der Taiwan-StraBe durch die USA 

kann die Souveranitat der Volksrepublik China liber 

Taiwan nicht im geringsten beeintrachtigen; alle 

Streitkrafte der USA mlissen von Taiwan und der 

Taiwan-StraBe abgezogen werden. Jede Intrige zur 

Abtrennung Taiwans vom Vaterland werden wir ent- 

schieden bekampfen. Das chinesische Volk wird
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Taiwan unbedingt befreien, und keine Macht der Welt 

kann es daran hindern!" (26)

In dem chinesisch-amerikanischen Kommunique 

vom 28.2.1972 lautet der Taiwan-Passus folgenderma- 

Ben:

"Die chinesische Seite bekraftigte ihren Standpunkt: 

Die Taiwanfrage ist die entscheidende Frage, die der 

Normalisierung der Beziehungen zwischen China und 

den Vereinigten Staaten im Wege steht; die Regierung 

der Volksrepublik China ist die einzige rechtmaBige 

Regierung Chinas; Taiwan ist eine Provinz Chinas, die 

schon seit langem zum Mutterland zuruckgekehrt ist." 

(27)

§ 3 der japanisch-chinesischen Erklarung vom 

29.9.1972 lautet:

"Die Regierung der Volksrepublik China erklart er- 

neut, daB Taiwan ein unabtrennbarer Bestandteil des 

chinesischen Territoriums ist. Die Regierung Japans 

versteht und achtet diese Position vbllig und bleibt 

fest bei ihrer Haltung gemaB § 8 der Potsdamer 

Deklaration."

AuBenminister Ohira erklarte erganzend in seiner 

Pressekonferenz vom 29. September, daB der 1951 

zwischen Japan und Chiang Kai-shek geschlossene 

Friedensvertrag "als Folge der Normalisierung der 

chinesisch-japanischen Beziehungen seine Bedeutung 

verloren hat und fur beendet erklart wird, obgleich 

diese Frage in der gemeinsamen Erklarung nicht 

erwahnt ist" (28).

Qenau besehen sind es drei Detailfragen, in die 

sich die Taiwanproblematik aufgliedert:

a) Die militarische Sicherheit Taiwans. Frage: Soil 

Washington den Verteidigungsvertrag von 1954 kundi- 

gen und seine Truppen aus Taiwan abziehen?

Nach Ausbruch des Koreakrieges am 25. Juni 

1950 gab der damalige Prasident Truman am 27. Juni 

bekannt, die USA wiirden jedem Angriff auf Taiwan 

mit Waffengewalt entgegentreten, aber auch die 

Chiang Kai-shek-Regierung an Aktionen gegen das 

Festland hindern.

Der neugewahlte Prasident Eisenhower hob am 2. 

Februar 1953 Trumans Befehl zur Verhinderung von 

Aktionen Chiang Kai-sheks auf.

Die Kuomintang hatten damals in den Augen 

Pekings eine starke Position: Von der dem Festland 

vorgelagerten Inselkette aus (Tachen vor Shanghai - 

Matsu vor der Stadt Fuchou und Quemoy vor dem 

Hafen Amoy) konnte Taipei den Schiffsverkehr an 

der sildostchinesischen Kuste auf einer Lange von 

rund 900 km stbren, wenn nicht gar blockieren. 

Zudem begannen die Nationalchinesen dringlicher 

denn je, die "Ruckeroberung des Festlands" zu propa- 

gieren. Peking befurchtete - als Pendant zur bereits 

bestehenden SEATO - die Grundung einer scharf 

antikommunistischen NEATO (North East Asian 

Treaty Organization), bestehend aus Nationalchina, 

dem Japan Yoshidas, den USA (Ara Dulles!) und dem 

Korea des geschworenen Kommunistenfeindes Syng- 

man Rhee.

In dieser Situation zog Peking Mitte August 1954 

plbtzlich die Register seiner Propaganda zur "Befrei- 

ung Taiwans", begann am 3. September, Quemoy zu 

bombardieren und gleichzeitig die Tachen-Inseln zu 

belagern. Taipei fand zwei Antworten: Am 2. Dezem- 

ber 1954 schloB es mit Washington ein bilaterales 

Verteidigungsabkommen, und im Februar 1955 raumte 

es mit Hilfe der Siebten Amerikanischen Flotte die 

schwer haltbaren Tachen-Inseln.

KurzgefaBt hatte der aus 10 Artikeln bestehende 

Vertrag folgenden Inhalt:

Art. 1: Die Partner verpflichten sich, alle internatio- 

nalen Zwistigkeiten, in die sie verwickelt werden, auf 

friedliche Weise beizulegen.

Art. 2 und 5: Sie werden sich gegenseitige Unterstut- 

zung gegen bewaffnete Angriffe auf ihre Gebiete im 

westpazifischen Raum und "kommunistische subversi

ve Tatigkeit, die von auBen her gegen ihre territoriale 

Integritat und ihre politische Stabilitat gerichtet 

sind", gewahren.

Art. 3: Gegenseitige Zusammenarbeit in wirtschaft- 

lichen und sozialen Fragen.

Art. 6: "Fur die Zwecke der Art. 2 und 5 sind unter 

den Bezeichnungen "territorial" und "Gebiete" im 

Hinblick auf die Republik China Taiwan und die 

Pescadoren, im Hinblick auf die Vereinigten Staaten 

von Amerika die unter ihrer Verwaltung stehenden 

westpazifischen Inseln zu verstehen. Die Vorkehrun- 

gen der Art. 2 und 5 sind auf andere Territorien 

anwendbar, soweit sie durch gegenseitige Uberein- 

kunft festgelegt werden."

Art. 7: China erklart sich damit einverstanden, daB 

die USA so viel Land-, See- und Luftstreitkrafte in 

und um Taiwan und die Pescadoren stationieren 

kbnnen, "als nach gegenseitiger Ubereinkunft fur ihre 

Verteidigung nbtig sind".

Ratifikation :

China 1955 Jan. 14; USA 1955 Febr. 09.

Dauer ;

Unbeschrankt. Kundigungsfrist: 1 Jahr (Art. 10).

Zusatzlicher Briefwechsel:

Dem Vertrag wurde ein Briefwechsel zwischen 

dem AuBenminister der Regierung Chiang Kai-shek 

und dem amerikanischen AuBenminister beigefugt, in 

dem sich beide Seiten verpflichten, sich vor Gebrauch 

von Gewalt gegenseitig zu konsultieren, ausgenom- 

men "Aktionen eines Notstandscharakters, die eine 

klare Ausiibung des angestammten Rechts der Selbst- 

verteidigung sind".

Interpretationserklarung des amerikanischen Senats: 

(1955 Febr. 09)

Bei der Ratifikation des Abkommens gab der 

amerikanische Senat die Erklarung ab, daB der Ver

trag keine Anerkennung der Souveranitat der Regie

rung Chiang Kai-shek uber Formosa bedeute, daB jede 

Ausweitung der amerikanischen Verpflichtungen liber 

Formosa und die Pescadoren hinaus der Zustimmung 

des Senats bedurfe und daB beide Vertragspartner 

nicht ohne vorhergehende Konsultation zu Gewalt 

schreiten sollten. (29)

Der demokratische Mehrheitsfuhrer im amerika

nischen Senat, Mansfield, forderte im November 1976 

eine schnelle Aufkiindigung des Verteidigungsvertra- 

ges mit Taiwan. In einem 158 Seiten langen Bericht 

liber seine vierte Chinareise erklarte er, es liege im 

Interesse der Vereinigten Staaten, sofort den vom 

fruheren Prasidenten Nixon begonnenen Aussbhnungs- 

prozeB mit Peking zu vollenden. Der Verteidigungs

vertrag mit Taiwan beruhe "auf einer verzerrten 

Betrachtungsweise" der langfristigen Interessen Ame- 

rikas im Fernen Osten. Vertrage muBten sich den 

geanderten internationalen Realitaten anpassen. Der 

Senator halt es nicht fur nbtig, die im Verteidigungs

vertrag von 1954 vereinbarte einjahrige Kundigungs

frist einzuhalten. "Wenn Taiwan ein Teil Chinas ist, 

wollen die beteiligten Parteien jetzt ubereinstimmen, 

bedeutet eine solche Frist nur eine zusatzliche
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Verzdgerung", erklarte er (30).

Mitte April sind es noch 2300 US-Militarberater, 

die im Rahmen der Organisation fur militarische 

Beratung (MAAG) in Taiwan verblieben sind. Kampf- 

truppen befinden sich nicht mehr auf der Insel.

An Militarhilfe erhielt Taiwan von den USA i.J. 

1976 noch 80 Mio. US $; 1977 waren es nur noch 35,9 

Mio. Dieser Trend wird sich unter der Carter- 

Regierung hbchstwahrscheinlich fortsetzen.

b) Politischer Status Taiwans. Frage: Soli 

Washington die diplomatischen Beziehungen zu Tai

pei denen zu Peking opfern?

c) Wirtschaftliche Beziehungen zu Taiwan. Frage: Wie 

sollen sie aufrechterhalten und gesichert werden?

Die Fragen b und c sind verhaltnismaBig leicht zu 

beantworten, sobaid einmal das Problem a einer 

Lbsung zugefuhrt ist.

Es kame fur Washington namlich dann die "japa- 

nische Formel" in Frage, die auf den Abbruch aller 

offiziellen Beziehungen zu Taipei und sofortige Wie- 

deraufnahme inoffizieller Verbindungen hinauslauft. 

Die gegenwartigen Verhaltnisse wurden also lediglich 

"umgedreht". Das US-"Verbindungsburo" wurde von 

Peking nach Taipei wandern und die US-Botschaft von 

Taipei nach Peking. Ob dieses gewanderte Verbindungs- 

buro nun "halboffiziellen" Oder "nichtoffiziellen" 

Charakter erhalten solle, ist eine Frage zweiter 

Ordnung.

Taipei kdnnte es sich, wenn es nicht seine totale 

politische Isolierung riskieren wollte, wohl kaum 

leisten, einer solchen Politik durch Abbruch aller 

Beziehungen zu Washington zu begegnen.

Ahnliche Lbsungen wurden bereits von den demo- 

kratischen Senatoren Mansfield (31) und Henry Jack- 

son (32) vorgeschlagen.

Taipei ist bei Anwendung der "Japan-Formel" 

bisher gut gefahren: Nachdem zwischen Tokyo und 

Peking im September 1972 diplomatische Beziehungen 

aufgenommen und gleichzeitig die bisherigen Verbin

dungen mit Taiwan abgebrochen wurden, entstand in 

Taipei eine Austauschvereinigung japanischer Prove- 

nienz, die - auf privater Ebene - unter der Bezeich- 

nung "Vereinigung fur ostasiatische Beziehungen" die 

Funktion einer Art Handelskammer in Taipei wahr- 

nimmt. Einige der ehemaligen Botschaftsangehorigen 

blieben Mitglieder der "Association" nicht nur in 

Taipei, sondern auch in kleineren Stadten Taiwans.

Im Oktober 1974 ernannte die Regierung in 

Tokyo den fruheren Botschafter auf den Philippinen, 

Toshio Urabe, zum Leiter des Verbindungsburos in 

Taipei. Er wurde Nachfolger von Hironori Ito, der in 

das AuBenministerium zuruckkehrte, um fur einen 

Botschafterposten im Ausland frei zu sein. Die 

Regierung hatte erwogen, einen Diplomaten auf 

Botschafterebene zum Leiter des Buros zu ernennen, 

um die Gesprache uber die Wiedererbffnung der 

Flugverbindung Tokyo-Taipei zu fuhren, die von Tai

wan unterbrochen worden war, als Japan und China 

am 20. April 1973 ein offizielles Abkommen uber den 

zivilen Luftverkehr unterzeichneten.

Visen, die von taiwanesischen Verbindungsburos 

dieser "Vereinigung" in Japan ausgegeben werden, 

tragen den Stempel "Botschaft der Republik China, 

Seoul". Visen umgekehrt, die durch japanische "Verei- 

nigungs"-Filialen in Taiwan ausgestellt werden, sind 

mit der Aufschrift "Japanisches Generalkonsulat 

Hong Kong" versehen.

Unter diesen gunstigen organisatorischen Rah- 

menbedingungen konnte auch der Handelsaustausch 

zwischen Japan und Taiwan weiterhin ansteigen: 1973 

betrug das Volumen beispielsweise 2,2 Mrd. US$ 

(verglichen mit dem nur 1,9 Mrd. Volumen Japans mit 

der VR China).

Im November 1973 errichteten japanische und 

taiwanesische Geschaftsleute zusatzlich eine "Ost

asiatische Unternehmerkonferenz", um ihren gegen- 

seitigen Handel zu koordinieren und voranzutreiben, 

wobei die beiden Regierungen stillschweigend ihren 

Segen gaben. Die Investitionen Japans in Taiwan 

iibertrafen damals erstmals seit sieben Jahren die US- 

Investitionen.

Interessanterweise wurde das Beziehungsgefiige, 

wie es gegenwartig zwischen Japan und Taiwan 

besteht, von Pekinger Fuhrern als modellhaft auch fur 

eine kunftige Ausgestaltung des amerikanisch-taiwa- 

nesischen Verhaltnisses hingestellt. Diesen Eindruck 

wenigstens hatte der amerikanische Senator Mike 

Mansfield, der Mitte Dezember 1974 die VR China 

aufsuchte (33).

Auch in anderen Teilen der Welt ist Taiwan mit 

der Japan-Formel gut weggekommen.

In mehr als 70 Landern unterhalt das Land 

inoffizielle Buros, die Visa und Reisedokumente aus- 

stellen, kulturelle Aktivitaten betreiben und Informa- 

tionen sammeln bzw. Informationsmaterial verteilen. 

Von den Aktivitaten her gesehen, sind diese Funktio- 

nen denen einer offiziellen Botschaft zum Verwech- 

seln ahnlich.

Einige Beispiele zeigen, mit welcher Geschick- 

lichkeit man es verstand, Ersatzorganisationen aufzu- 

ziehen:

a) In Spanien z.B., das 1973 mit Bedauern die 

Beziehungen zu Taipei abbrach, bestehen nach wie 

vor intensive Kontakte, insofern namlich der zweit- 

wichtigste Mann der ehemaligen Botschaft in Madrid 

blieb, und zwar als Chef des "Sun-Yat-sen-Centers". 

Handelsmissionen wurden weiterhin ausgetauscht, und 

neue kulturelle Bindungen angeknupft.

b) Anstelle der ehemaligen Botschaft in Canberra 

wurde durch Taiwan in der Zwischenzeit eine private 

Handelsfirma aufgezogen, die inoffiziell als national- 

chinesische Mission gilt und an deren Spitze ein 

fruherer nationalchinesischer Botschafter steht. 

Australien umgekehrt erdffnete in Taipei 1974 ein 

neues Buro der "Australia-Free China-Society", die 

australische Wirtschaftsinteressen in Taiwan vertritt. 

Seit Australien seine offiziellen Beziehungen zu 

Taiwan im Dezember 1972 abgebrochen hat, verdop- 

pelte sich der Handel zwischen beiden Landern fast.

c) Die Bundesrepublik Deutschland braucht offizi- 

elle Beziehungen zu Taiwan zwar nie abzubrechen, 

doch hat auch ihre Aufnahme offizieller Beziehungen 

mit der VR China im Oktober 1972 die Handelsbezie- 

hungen mit Taiwan keineswegs gestbrt, im Gegenteil, 

der Handel hat sich seitdem mehr als verdoppelt, und 

die Bundesrepublik ist dritter AuBenhandelspartner 

(unter den europaischen Staaten sogar erster Partner 

Taiwans mit einem Anteil von rund 40% des taiwane

sischen Europahandels).

Auch organisatorisch ist Taiwan in der Bundesre

publik prasent und zwar einmal in Form des "Asia 

Trade Center" in Frankfurt. Taiwan veranstaltete 

ferner eine Reihe von Seminaren liber Investitions- 

mdglichkeiten auf der Insel. Ziemlich aktiv ist 

auBerdem der "Freichina-Informationsdienst" 

(Bonn-Bad Godesberg), der an Burger der
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Bundesrepublik, die in der einen oder anderen Form 

mit chinesischen Fragen befaGt sind, unaufgefordert 

Berge von Material versendet, unter anderem ein 2- 

Wochen-Bulletin mit dem Titel "What's happening on 

the Chinese Mainland", das in teils sachlicher, teils 

polemischer Form sich mit Festlandsfragen auseinan- 

dersetzt; ferner Informationsbroschuren, deren Wert 

und Qualitat die Skala vom Kalten Krieg bis zur 

sachlichen Information durchlauft.

Westdeutsche Reisende, die nach Taiwan wollen, 

haben fruher ihr Visum von der Botschaft in Brussel, 

spater in Madrid erhalten; nach SchlieBung dieser 

Institutionen erstellt das Handelscenter in Frankfurt 

"Letters of Recommendation" des Taiwan Travel 

Service, die durch die Flughafenbehbrden im interna- 

tionalen Flughafen in Taipei sofort in Einreisevisa 

umgewandelt werden. Vergunstigungen dieser Art 

bestehen fur Burger der Bundesrepublik, Frankreichs, 

der Niederlande, der Schweiz, Italiens und einiger 

anderer Lander, mit denen Taiwan weder diplomati- 

sche noch Konsulatsbeziehungen unterhalt.

Das hier so vielfach praktizierte inoffizielle 

Verbindungsmuster sollte eigentlich auch fur die USA 

Modell stehen kbnnen.

cc) Der "Hauptwiderspruch":

Chinas Kampf gegen eine amerikanisch-sowjetische  

"unheilige Allianz"

In einer Rede vor Absolventen der chinesischen 

AuGenpolitischen Akademie fiihrte Keng Piao, Leiter 

des Internationalen Verbindungsburos der Partei sowie 

Vollmitglied des ZK, im August 1976 aus, die Haupt- 

zielrichtung der Amerika-Politik Pekings sei die 

Blockierung der sowjetisch-amerikanischen Entspan- 

nung, um dadurch Zeit zu gewinnen und der Volksre- 

publik China einige ruhige Jahre zur Losung ihrer 

innenpolitischen Probleme zu verschaffen. Keng sagte 

den angehenden Diplomaten, daG die Taiwanfrage 

zwar das formelle Haupthindernis fur die Normalisie- 

rung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen sei, 

daG diesem Problem jedoch nur zweitrangige Bedeu- 

tung zukomme. In der Taiwanfrage habe man schon 

Jahrzehnte gewartet und kbnne auch weiter warten. 

Viel wichtiger sei die Beschaftigung mit dem Feind 

Nr.l, dem sowjetischen revisionistischen Sozialim- 

perialismus. Alles andere seien demgegenuber zweit

rangige Fragen.

Unter diesem Gesichtspunkt milsse man darauf ach- 

ten, die chinesisch-amerikanischen Beziehungen wei

ter zu verbessern und dadurch einen Feind weniger zu 

haben und mehr Freunde "um uns zu scharen". Diese 

Amerika-freundliche Politik durfe nicht miBverstan- 

den werden. Es stunden die Interessen des chinesi

schen Volkes im Mittelpunkt. Diesen aber sei eher 

gedient, wenn man den Kampf gegen den US-Imperia- 

lismus etwas zuruckschraube. Niemals freilich durfe 

man die "Doppelnatur" der chinesischen AuGenpolitik 

vergessen (Voller Wortlaut der Rede in Abschnitt 

VI/2).

Schon beim kleinsten Anzeichen einer amerika- 

nisch-sowjetischen Annaherung reagiert Peking fast 

mimosenhaft. Drei Beispiele:

Beispiel Nr. 1: Am 8. Juli 1973 kritisierte Chou 

En-lai das Gipfeltreffen Nixon-Breschnew und be- 

zeichnete die dabei getroffene Ubereinkunft uber die 

Verhinderung eines Atomkrieges als "einen Fetzen 

Papier" (34). Bestehe nicht seit 1950 ein Freund- 

schaftsvertrag zwischen China und der Sowjetunion, 

der aber von Moskau, das eine Million Soldaten an der 

Grenze Chinas stationiert habe, standig mit FuGen 

getreten werde?

Gegenuber dem Vorsitzenden der Vereinigung fur 

japanisch-chinesische Freundschaft, Hisao Kuroda, 

erklarte er, das sowjetisch-amerikanische Abkommen 

zur Verhutung eines Atomkrieges sei gefahrlich weil 

irrefuhrend. Trotz nach auGen zur Schau getragener 

Freundschaft fuhrten die USA und die Sowjetunion 

mehr denn je einen harten Kampf um Vorherrschaft, 

vor allem in Europa und im Nahen Osten. Breschnew 

sei allerdings angesichts wirtschaftlicher Schwierig- 

keiten in seinem Lande "mit gesenktem Haupte" zu 

Nixon gereist (35).

Beispiel Nr. 2: Polemik gegen die "Sonnenfeldt- 

Doktrin". Am 5.4.1976 verbffentlichte das 

amerikanische State Department offiziell die Auszu- 

ge aus einer Rede, die Helmut Sonnenfeldt, der 

Berater des State Department, im Dezember 1975 auf 

einer Londoner Sitzung der amerikanischen Botschaf- 

ter in Europa gehalten hatte. In dieser Rede hatte 

Sonnenfeldt ausgefuhrt, es gebe fur die USA "keine 

Mbglichkeit, das Auftreten der Sowjetunion als Super- 

macht zu verhindern. ... Alles, was wir tun kbnnen, 

ist, auf die Art und Weise einzuwirken, in der sich 

diese Macht entwickelt..., um ihre ... Grundlage 

naturlicher und organischer zu gestalten". Dieses 

Faktum musse besonders bei der Osteuropa-Politik 

Berucksichtigung finden. Dort ist uberall der "gluhen- 

de Wunsch vorhanden, sich aus der Zwangsjacke der 

Sowjetunion zu befreien. ... Aber die einzige verein- 

heitlichende Kraft von Bedeutung ist die Prasenz 

reiner sowjetischer militarischer Macht. ... Unsere 

Politik muG es sein, eine Evolution anzustreben, die 

die Beziehungen zwischen den Osteuropaern und der 

Sowjetunion organised gestaltet...., so daG • die 

sowjetisch-osteuropaischen Beziehungen nicht eines 

Tages explodieren und damit einen dritten Weltkrieg 

auslbsen". Vor allem von seiten der Rumanen ist 

gegen diese Doktrin angekampft worden. Wie die 

rumanische Zeitung "Scinteia" am 13.4. ausfuhrt, 

versuche Sonnenfeldt, mit seiner Formel von den 

sogenannten "organischen Beziehungen" fur einige 

Lander unpassende Aktionsprinzipien festzulegen. Er 

rate ihnen, in unterschiedlichem MaGe ihre Unabhan- 

gigkeit aufzugeben, ihre staatliche Souveranitat zu 

beschranken und ihre Beziehungen entsprechend der 

vom Imperialismus in internationalen Beziehungen 

praktizierten Formel zu organisieren.

Es gebe keineswegs eine Aufteilung der Welt 

zwischen den GroGmachten und auch keine "naturli- 

che Abgrenzung der Einzelspharen", der "Interessen- 

spharen" und der "geopolitischen Zonen".

China unterstutzt diese Ausfuhrungen. Rumanien 

werde immer bemuht sein, seine Unabhangigkeit und 

Souveranitat zu verteidigen und jegliche Interventio- 

nen von auGen zu bekampfen. Kein fuhrender US- 

Diplomat durfte sich zum Fursprecher sowjetischer 

Hegemonie in Osteuropa machen (36).

Beispiel Nr. 3: Peking kritisiert Unternehmen 

Apollo-Sojus: Als "Duell im Weltraum" bezeichnete 

Hsinhua (37) das amerikanisch-sowjetische  

Weltraumunternehmen. Die beteiligten Machte hat- 

ten lediglich die Absicht verfoigt, "die technischen 

Geheimnisse des anderen" zu luften, um sich aufgrund 

neuer Erkenntnisse "die Vorherrschaft im Weltraum 

zu sichern". Der "250-Millionen-Dollar-Handedruck 

im Raum" sei zwar als "Ausdruck der Entspannung" 

gewertet, doch habe es beispielsweise Moskau 

lediglich darauf abgestellt, "seinen intensivierten 

Streit um die Vorherrschaft auf Erden mit der
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seichten 'Entspannung im Weltraum' zu uberdecken." 

Beide Machte wetteiferten um die militarische Uber- 

legenheit im Weltraum schon seit dem Start des 

ersten Satellited. Seit der 1972 erfolgten Unterzeich- 

nung des Abkommens liber gemeinsame Raumfllige 

habe die Sowjetunion bereits uber 250 sogenannte 

"Kosmos"-Satelliten gestartet, von denen die meisten 

militarischen Zwecken dienten. "Die Sowjetunion, die 

lange Zeit in der Weltraumtechnologie eine unterle- 

gene Position einnahm, versuchte, technische Ge- 

heimnisse der USA beim Plug zu erlangen, um auf 

diesem Gebiet die Uberiegenheit zu gewinnen. Auch 

die USA wollten sowjetische technische Geheimnisse 

erlangen, um ihre eigene Uberiegenheit aufrechtzuer- 

halten". Die Sowjetunion habe hierbei alle mbglichen 

Spionagemittel, vor allem "Wanzen", benutzt.

Hsinhua sieht in dem Raumunternehmen also 

nichts anderes als einen Spionagewettstreit,der ty- 

pisch ist fur den Streit der beiden Supermachte um 

die weltweite Hegemonie.

Das sowjetisch-amerikanische Verhaltnis kbnnte 

zum Hauptproblem zwischen Peking und Washington 

werden, wenn die USA eine wirklich substanzielle 

"unheilige Allianz" mit der UdSSR eingingen. Davon 

aber kann - auch aus der Sicht Pekings - in absehba- 

rerZeit keine Rede sein.

IV. FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT

1. Halboffizielle Zusammenarbeit:

Die beiderseitigen "Verbindungsbiiros"

Bei Kissingers flinftem Chinabesuch im Februar 

1973 wurde die Errichtung eines halboffiziellen Ver- 

bindungsburos vereinbart (38). Washington hielt seine 

diplomatischen Beziehungen zu Taipei aufrecht und 

umging damit die peinliche "Anerkennungsfrage".

Am 26.6.1973 wurde das Verbindungsburo in 

Peking erbffnet, dessen Arbeit sich zunachst gut 

anzulassen schien. Der Leiter des Verbindungsbiiros 

der USA in China, Bruce, veranstaltete am 4.7.1973 

sogleich in Peking einen Empfang anlaBlich des 

Unabhangigkeitstages der USA. Daran nahmen Spit- 

zenpolitiker wie der Stellvertretende AuOenminister 

Chiao Kuan-hua, der Stellvertretende AuBenhandels- 

minister Li Chiang, der Leiter der dem Staatsrat 

unterstehenden Kommission fur Kbrperkultur, Wang 

Ming, und der Stellvertretende President der Chinesi- 

schen Akademie der Wissenschaften, Wu Yu-hsun, u.a. 

teil (39).

Insbesondere die Anwesenheit Chiao Kuan-huas, 

der damals als einer der wichtigsten Architekten der 

chinesischen AuOenpolitik und der distinguiertesten 

"Offiziellen" gait, bewies, daB das Verbindungsburo 

nicht nur als "volksdiplomatische" Organisation ge- 

wertet, sondern bereits "offiziell" eingestuft werden 

sollte.

Mit David Bruce hatte Nixon einen der ranghbch- 

sten US-Diplomaten entsandt. Er waf der einzige 

amerikanische Diplomat, der Botschafter seines Lan

des in den drei wichtigsten europaischen Haupt- 

stadten - London, Paris und Bonn - gewesen und der 

im Laufe der Jahre zum Doyen der amerikanischen 

Diplomaten aufgeruckt war.

Im Zweiten Weltkrieg zunachst Beauftragter des 

Roten Kreuzes in London, lieB Bruce sich dann vom 

Office of Strategic Services, dem Vorlaufer der CIA, 

anwerben. Nach dem Kriege war er kurze Zeit 

Abteilungsleiter im Handelsministerium, dann Chef 

der Auslandshilfemission in Europa und begann 1949 

als Botschafter in Paris seine eigentliche 

diplomatische Laufbahn. 1957-1959 war er Botschaf

ter in Bonn, 1961-1969 Botschafter in London und 

1970-1971 amerikanischer Delegationsleiter bei den 

Vietnam-Verhandlungen in Paris.

Mit 75 Jahren war Bruce der am langsten im 

auswartigen Dienst tatige Beamte des amerikanischen 

Foreign Service. AuBerdem gehbrte er zur gleichen 

Altersgruppe wie sein prominentester Gesprachspart- 

ner Chou En-lai, zu dieser Zeit gleichfalls 75 Jahre 

alt.

Obwohl die amerikanische Niederlassung nomi- 

nell nur ein "Verbindungsburo" war, sollte sie doch die 

meisten der in Peking akkreditierten 70 formellen 

Botschaften ausstechen, zumindest was zwei 

Kriterien angeht: namlich Erfahrung des Missions- 

chefs und Zugang zu den hbchsten Spitzen der 

chinesischen Fuhrung. Bruce ging zwar von der 

Erwartung aus, daB die eigentlich entscheidenden 

Akzente nach wie vor vom amerikanischen Prasiden- 

ten liber seinen Berater Kissinger gesetzt wurden. 

GrbBere Bedeutung als dem amerikanischen 

Mittelsmann in Peking werde wohi auch dem chinesi

schen Botschafter in Paris, Huang Chen, zukommen 

(40).

Im ubrigen aber glaubte er, alle Funktionen eines 

Botschafters auszuuben, u.a. also auch bei den for

mellen Staatsbanketten in der Grofien Halle des 

Volkes stets dabei zu sein. Als Bruce auf seine 

Funktionen angesprochen wurde, meinte er, er erwar- 

te von seiner Rolle "to do a little of everything". Das 

Verbindungsburo werde samtliche diplomatischen Ak- 

tivitaten wahrnehmen, einschlieBlich der politischen 

Berichterstattung sowie der Entwicklung von Han

dels- und Kulturbeziehungen. In der Zwischenzeit 

wurde dem Verbindungsburo sogar gestattet, die 

amerikanische Flagge aufzuziehen. Das Gebaude des 

Bliros war exterritorial wie das anderer Botschaften. 

Auch sechs Marinesoldaten durften anfangs in Uni

form die Botschaft bewachen. Die Mission war also 

nur dem Namen nach keine Botschaft.

Angesichts dieser Zwitterstellung war der Titel 

des neuen "Botschafters" nach wie vor ungewiB. In der 

englischsprachigen NCNA gait Bruce als "Chief of the 

Mission", von chinesischen Offiziellen wurde er als 

"Chu-jen" (Direktor) bezeichnet.

Am 18. Mai bereits traf David Bruce mit 

Ministerprasident Chou En-lai zusammen und fuhrte 

mit ihm ein langeres Gesprach. Anwesend waren u.a. 

VizeauBenminister Chiao Kuan-hua und der Leiter des 

Verbindungsbiiros der VRCh in den USA, Huang Chen 

(40a).

Den Amerikanern wurden noch weitere Freihei- 

ten zugestanden, an die die rund 250 Mann Personal 

zahlende Botschaft gar nicht denken durfte. Da die 

Chinesen alle Arbeitskrafte aus der sowjetischen 

Botschaft zuruckgezogen hatten (Angst vor Kollabo- 

ration?), waren die Sowjets gezwungen, vom Klichen- 

personal bis zu den Taxichauffeuren samtliches 

Personal aus dem eigenen Lande mitzubringen. Im 

Gegensatz dazu konnte die amerikanische Mission 

ohne Schwierigkeiten chinesisches Personal 

anfordern.

Auch die Nixon-Administration bemuhte sich, der 

chinesischen Vertretung in Washington samtliche 

Rechte und Privilegien einer Botschaft zuzugestehen.

Im April 1974 unterzeichnete Nixon einen ErlaB, 

der den Angehbrigen des Verbindungsbiiros der Volks-
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republik China in Washington diplomatische Immuni- 

tat gewahrte. Der ErlaB trat ruckwirkend zum 20. 

April 1973 in Kraft. Die elfmonatige Verzbgerung 

der Unterzeichnung begrundeten Beamte des WeiOen 

Hauses damit, daB die Formulierungen vorher mit 

dem AuOenministerium und anderen Behbrden hatten 

abgesprochen werden mussen.

Nach einer Periode der Euphorie, die dem ameri- 

kanischen Prasidentenbesuch in Peking folgte, kehrte 

der graue Alltag ein. Lief die Einrichtung fur das 

amerikanische Verbindungsbiiro noch "wie ge- 

schmiert" (Grund dafur waren Befehle "ganz von 

oben"), so ging jetzt alles schbn der Reihe nach: Die 

Blirokraten hatten die Sache in die Hand genommen.

Im Januar 1974 verlieO Bruce, der sich offen- 

sichtlich von den Chinesen "versetzt" fuhlte, Peking, 

um die westeuropaischen Metropolen zu besuchen und 

dort im Auftrage Kissingers als "Berater fur Atlanti- 

sche Fragen" zu wirken. Nach Konsultationen in 

London und Paris kehrte er erst am 22. Marz wieder 

nach Peking zuriick. Seine Ruckkehr erfolgte etwa 

zur gleichen Zeit wie die Anktindigung, daO auch der 

Leiter der chinesischen Verbindungsmission in Peking, 

Huang Chen, der im November 1973 Washington 

verlassen hatte, in Balde wieder auf seinen Posten 

zuruckkehren werde. Fur die lange Abwesenheit 

Huang Chens gab es keine offizielle Erklarung, doch 

scheint sie weniger von auOenpolitischen Erklarungen 

motiviert gewesen zu sein als vielmehr von der 

Tatsache, daB Huang Chen als ZK-Mitglied der 

Kommunistischen Partei Chinas in Peking dringend 

benbtigt wurde. Nachdem das Gewitter der innenpoli- 

tischen Auseinandersetzung sich langsam zu verzie- 

hen begann, wurde Huang wieder fur Washington frei.

Weitere "kleine Schritte" der Verdusterung:

Im Februar 1974 muBte der Leiter der politischen 

Abteilung des amerikanischen Verbindungsburos in 

Peking, Nicholas Platt, die VRCh verlassen, well er 

bei einem Autounfall den Tod eines Madchens ver- 

schuldet hatte. Von den chinesischen Behbrden wurde 

zwar keine Untersuchung uber die Schuldfrage an dem 

Unfall eingeleitet; der amerikanischen Mission in 

Peking wurde jedoch mitgeteilt, dafl jeder Diplomat, 

der in einen Unfall mit tbdlichem Ausgang verwickelt 

sei, mit seiner Ausweisung rechnen mlisse.

Im Juni 1974 muBten die funf amerikanischen 

Marineinfanteristen, die bisher die Verbindungsmis

sion ihres Landes in Peking bewacht hatten, China 

verlassen. Die amtliche Begrundung lautete: Die 

Marinesoldaten seien die einzige erkennbare auslandi- 

sche militarische Einheit in der Volksrepublik.

In der Vereinbarung uber die Errichtung von 

Verbindungsmissionen hatten die chinesischen Behbr

den zunachst der Verwendung dieser aktiven Angeho- 

rigen der amerikanischen Streitkrafte zugestimmt. Es 

ist seit langem Tradition, daB die Marines die 

diplomatischen Vertretungen der USA im Ausland 

bewachen. In Peking trugen die Soldaten nur einmal 

Uniform, als vor dem Gebaude der Mission zum 

erstenmal das Sternenbanner gehiBt wurde.

Die funf Soldaten sollten von nun an durch 

Zivilisten ersetzt werden.

Die Grlinde: Einige Beobachter sprachen von 

einer Verschlechterung der amerikanisch-chinesischen 

Beziehungen (41); andere meinten, die funf Soldaten 

hatten einen uberaktiven und dem Alkohol allzu 

verbundenen Klub fur junge Leute auf die Beine 

gestellt, der in der puritanischen Hauptstadt Peking 

soviel Aufsehen und Larm erregt habe, daB er 

schlieBlich geschlossen werden muflte (42).

Vor allem aber war es der Abschied David 

Bruce's von Peking, der den Wandel deutlich machte. 

Sein Weggang im Oktober 1974 war nicht nur aus 

Altersgrunden erfolgt, sondern er schien auch deshalb 

zweckmaflig, weil die Voraussetzungen, unter denen 

er 1973 sein Amt als De-facto-Botschafter angetre- 

ten hatte, nicht erfullt worden waren. Die Regierung 

Nixon hatte damals gehofft, daB der mit 

Ministerprasident Chou En-lai gleichaltrige 

"Schattenbotschafter" im chinesischen Staatsrat je- 

derzeit offene Turen vorfande. Diese Rechnung, die 

noch ganz im Zeichen der amerikanischen China- 

Euphorie aufgestellt worden war, ging jedoch nicht 

auf.

Im ubrigen war es kein Geheimnis, daB Peking, 

wenn es wirklich das schnelle Gesprach mit Washing

ton wunschte, seinen UNO-Botschafter Huang Chen 

einschaltete und nicht den langen Dienstweg uber 

David Bruce wahlte. Schon zu Beginn des Jahres 1974 

war Bruce monatelang von seinem Posten ferngeblie- 

ben und hatte sich als Sonderberater in NATO-Fragen 

in Europa und in den USA betatigt. Als er schlieBlich 

auf seinen Posten zuruckkehrte, hatte er das Pech, 

daB Chou En-lai seinen ersten Herzanfall erlitt und 

seitdem nur noch wenig Gelegenheit fur Gesprache 

mit Auslandern hatte. Nachfolger von Bruce wurde 

George Bush. Eine gewisse Ironie lag in diesem 

Geschehen insofern, als es gerade George Bush war, 

der im Herbst 1972 das letzte offizielle Gefecht der 

USA gegen die Aufnahme der VR China in die 

Weltorganisation fuhrte. Im Zusammenhang mit den 

neu erschienenen Kissinger-Memoiren ("Henry 

Kissinger Superstar") ist jedoch deutlich geworden, 

daB die amerikanische und die chinesische Fuhrung 

sich damals^ darauf geeinigt hatten, ein bewuBt 

provozierend deutliches Spiel zu spielen, bei dem 

Kissinger einerseits seinen in aller Welt beachteten 

Antrittsbesuch in Peking durchfuhrte, wahrend man 

andererseits sich entrustet gegen die Aufnahme der 

VR China in die UNO stemmte. Diese auffallende 

Diskrepanz zwischen Worten und Taten sollte einer

seits das amerikanische Gesicht retten (man wollte 

nicht dabei sein, wenn Taiwan aus der Weltorganisa

tion ausgestoBen wurde), zum anderen aber aller Welt 

deutlich machen, daB die USA nichts dagegen hatten, 

wenn andere Lander fur die Aufnahme der Volksrepu

blik in die UNO stimmten. Washington dachte zu 

dieser Zeit immer noch nicht ernsthaft an offizielle 

Beziehungen. Bei einer Diskussion mit KongreBabge- 

ordneten uber die Frage, warum sich die Einrichtung 

diplomatischer Beziehungen mit China so lange hin- 

auszogere, meinte Kissinger z.B. im September 1975, 

daB China eigentlich von recht geringem Wert fur die 

USA sei. Er wies darauf hin, daB China in 

entscheidenden Schlusselgebieten, wie Mittelost und 

Europa, kaum EinfluB habe und daB es ihm nicht 

einmal gelungen sei, eine deutlich spurbare Fuhrung 

uber die Lander der Dritten Welt zu ubernehmen. 

Auch verfuge China nur liber geringe militarische 

Schlagkraft, sehe man einmal von kleineren Operatio- 

nen, wie von der Besetzung der Paracel-Inseln, ab. 

Ebenso erweise sich die vielzitierte chinesische Rake- 

tenstreitmacht wegen des verwendeten Flussigtreib- 

stoffes als auBerst anfallig.

Der Titel der "Briefing Papers", in dem diese 

Ansichten niedergelegt waren, lautete "What can 

China do for us?" (43).

Bush machte nach seiner Ernennung zum Chef 

des CIA im Jahre 1976 dem 71jahrigen Diplomaten



CHINA aktuell 409 Juli 1977

Thomas Gates, dem ehemaligen Verteidigungsminister 

in der Eisenhower-Regierung, Platz. Gates kehrte 

nach einjahrigem Aufenthalt am 8. Mai endgiiltig 

nach Washington zuruck. Neuer Leiter des Verbin- 

dungsburos ist inzwischen der Vorsitzende der ameri- 

kanischen Automobilarbeiter-Gewerkschaft, Leonard 

Woodcock.

2. Chinesische Volksdiplomatie gegenuber den USA

"Volksdiplomatie" ist die eigentliche Trumphkarte der 

chinesischen AuBenpolitik gegenuber den USA.

Schon der erste Besuch Kissingers und die Visite 

Richard Nixons waren durch "Ping-pong-Diplomatie" 

eingeleitet d. h., US-Tischtennisspieler waren im 

AnschluB an die Tischtennis-Weltmeisterschaft im 

japanischen Nagoya so demonstrativ nach China 

eingeladen und bewirtet worden, daB die amerikani- 

sche Regierung den Wink nicht ubersehen konnte.

Schon vorher freilich war Washington mit Peking 

heimlich in Verbindung getreten .

Die volksdiplomatischen Verbindungen haben in

zwischen einen weiten Facher von Varianten erbffnet, 

wie folgende Beispiele zeigen sollen:

a) Wissenschaftleraustausch: Am 20. November 

1972 bereits traf z. B. eine chinesische Wissenschaft- 

ler-Delegation zu einem Freundschaftsbesuch in den 

Vereinigten Staaten ein. Der Besuch erfolgte auf 

Einladung des Ausschusses amerikanischer Gelehrter 

fur Verbindungen mit der VRCh und des Verbandes 

Amerikanischer Wissenschaftler. Wahrend ihres Auf- 

enthaltes in den USA die chinesische Delegation 

Washington, Stoney Brook, New York, Boston, Chica

go und San Francisco und besichtigten zahlreiche 

Universitaten, Laboratorien und andere Forschungs- 

zentren. besichtigt. Das Ergebnis dieses Besuches 

habe, wie Hsinhua (44) hervorhebt, darin bestanden, 

"die Freundschaft zwischen den Wissenschaftlern bei- 

der Lander zu erneuern und zu verstarken und das 

gegenseitige Verstandnis zwischen den Vblkern der 

USA und Chinas zu fbrdern. Hier zeigt sich ein 

typischer Fall von Volksdiplomatie.

UmgBkehrt hatte bereits eine Delegation ameri

kanischer Chinawissenschaftler der VR Ch einen 

Besuch abgestattet. Am 13.12. hatte Chou P'ei-yuan, 

Vizeprasident des Volksinstituts fur auslandische An- 

gelegenheiten, ein Bankett in Peking fur sie gegeben.

Der Austausch von Wissenschaftsdelegationen 

zwischen China und den USA hatte bereits nach dem 

Nixon-Besuch vom Februar 1972 begonnen. Die bisher 

hbchste Wissenschaftsdelegation traf jedoch erst En- 

de September 1975 in den USA ein, um einen ganzen 

Monat lang bei den verschiedensten Insititutionen 

vorzusprechen. Die Delegation stand unter der Lei- 

tung des 73jahrigen Chou P'ei-yuan, der fruher einmal 

in den USA Physik studiert hatte. Mitglieder waren 

weitere ehemalige USA-Studierende. U. a. sprach die 

Delegation am 27. September mit Prasident Ford und 

AuBenminister Kissinger, womit der politische Cha- 

rakter der Visite manifest wurde. Volksdiplomatie und 

offizielle Diplomatie greifen hier also eng ineinander.

b) Zu den "ersten Schwalben" gehbren auch Arzte- 

Delegationen. Im Oktober 1972 wurde eine Delega

tion von zehn chinesischen Arzten von Prasident 

Nixon im WeiBen Haus empfangen - das erste Arzte- 

Team in den USA seit uber zwanzig Jahren. Delega- 

tionschef Wu Wei-jan hatte seinerzeit J.B. Reston 

von der "New York Times" in Peking operiert. Auf 

der dreiwochigen Informationsreise besuchten die 

chinesischen Arzte das Nationale Krebsforschungsin- 

stitut in Bethseda, Maryland, und nahmen an Herz- 

operationen am Montefiore-Krankenhaus in New York 

teil. (45)

c) Journalisten-Besuch

Bereits Anfang September 1972 konnte eine Hsinhua- 

Delegation erstmals aus eigenem Augenschein uber 

die Vereinigten Staaten berichten. In Begleitung des 

"New York Times"-Korrespondenten Fox Butterfield 

reisten die Journalisten Chang Hai-tao, Tsien Szu- 

chieh und Yeh Chih-hsiung 13.000 Meilen mit dem 

Wagen durch elf Staaten von New York nach Wiscon

sin. Die "Hsinhua"-Korrespondenten waren bereits 

seit Anfang des Jahres der chinesischen US-Mission in 

New York zugeordnet, wo sie sich jedoch nach den 

Bestimmungen des amerikanischen AuBenministe- 

riums nur im Stadtbezirk frei bewegen konnen, soweit 

keine schriftliche Reisegenehmigung vorliegt. (46)

d) Touristen

Anfang 1974 verlautete von seiten des US- 

AuBenministeriums, daB bisher 6/8.000 US-Besucher 

in China gewesen seien, unter ihnen wenigstens 50 bis 

60 Prozent amerikanischer Chinesen. Vom National 

Committee of United States China Relations verlau

tete, die Zahlen seien wahrscheinlich den siebzig 

Prozent naher. Damit seien alle Reisen seit 1971 

gemeint, als der Reigen mit dem Besuch einer 

amerikanischen Ping-Pong-Gruppe erbffnet worden 

war. Einen ersten Versuch fur Kurzzeit-Tourismus 

hat die Volksrepublik zugelassen. Ende Februar 1974 

machte das franzbsische Linienschiff "France" in 

Hong Kong fest, Startpunkt fur einen Abstecher nach 

Kanton. 300 Amerikaner und 200 europaische Passa- 

giere des Schiffes konnten drei Tage lang chinesische 

Kommunen, Schulen und eine Fabrik besuchen. Diese 

Tour, die vor Monaten in Paris arrangiert worden war, 

umfaBte die bei weitem grbBte Gruppe amerikani

scher Touristen, die jemals nach 1949 aufs Festland 

gelangt waren. (47)

e) Bucherausleihe zwischen USA und China 

Zwischen der Nationalbibliothek in Peking, die mit 

sieben Millionen Banden eine der grbBten Bibliotheken 

der Welt ist, und der Bibliothek der State University 

of New York begann 1973 der Austausch von Buchern 

im groBen Stile, wie er von Prasident Nixon wahrend 

seiner Februar-Reise von 1972 vereinbart worden 

war. Die ersten Bucher aus China waren allerdings 

"meist Propaganda", wie ein amerikanischer Biblio- 

thekar versicherte. (48)

f) Einwanderungen, die sich allerdings - ganz im 

Gegensatz zu Kanada - nicht immer auf direktem 

Wege vollzogen. Seit 1966 sind etwa 120 000 Perso- 

nen mit chinesischer Staatsangehbrigkeit offiziell in 

die USA eingewandert.

Chinesen stehen damit an dritter Stelle hinter 

Mexikanern und Italienern. Die China-Towns in 

San Francisco haben sich in derselben Zeit etwa 

verdoppelt. Die grbBte Anziehung ubt New York aus, 

wo uber 24 Prozent aller Einwanderer hinreisen 

(San Francisco und Chicago nur 8 bzw. 4 Prozent). 

Da die amerikanischen Einwanderungsbestimmungen 

relativ streng sind (es wird entweder direkte Ver- 

wandtschaft oder aber eine Arbeitserlaubnis vom 

Department of Labour vorausgesetzt), betritt eine 

groBe Zahl von Chinesen illegal amerikanischen Bo

den. Viele von ihnen kommen als Seeleute aus 

Hong Kong. Von 6 123 abzuschiebenden Chinesen bei-
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spielsweise, die 1972 identifiziert werden konnten, 

waren 4 692 aus dem groBen Reservoir der Schiffsbe- 

satzungen gekommen.

Die meisten wandern nicht direkt aus Hong Kong 

oder aus Taiwan ein, sondern sind Fluchtlinge, die via 

Hong Kong aus der VR Ch ins Ausland gelangt sind

(49) . Immerhin haben die britischen Behbrden in 

Hong Kong allein im Jahre 1972 nicht weniger als 

5 800 Fluchtlinge in Hong Kong identifizieren kdnnen.

(50)

g) Zu den "volksdiplomatischen" Beziehungen gehbrt 

auch die Entsendung von Familienangehbrigen ameri- 

kanischer Prasidenten.

Julie Nixon Eisenhower, die Tochter des fruheren 

US-Prasidenten Nixon, und ihr Mann, David Eisen

hower, wurden in der VR China wahrend ihres 

einwbchigen Besuches wie Staatsgaste behandelt. Der 

Stellvertretende Vorsitzende des Staatsrates, Teng 

Hsiao-p'ing, gab fur sie ein Essen (51). SchlieBlich 

wurden sie sogar von Mao Tse-tung persbniich zu 

einer Audienz empfangen. Zwei Pekinger Tageszei- 

tungen druckten die Nachrichten von diesem Ereignis 

an hervorragender Stelle ab. Die Begegnung mit dem 

Vorsitzenden war von vornherein fest ins Programm 

der Besucher eingeplant worden, wahrend US-Prasi- 

dent Gerald Ford erst nach seiner Ankunft in Peking 

erfuhr, daO der Vorsitzende ihn empfangen werde.

Mao bat seine Besucher, den ehemaligen 

Prasidenten Nixon zu gruBen und ihn wissen zu lassen, 

daO er zu einem neuen Besuch in China willkommen 

sei. Die Watergate-Affare hatte dem ehemaligen 

Prasidenten, der sich als Eisbrecher in den chinesisch- 

amerikanischen Beziehungen erwiesen hat, nicht ge- 

schadet.

Im April 1977 sandte President Carter seinen 

Sohn, James Earl Carter, mit einer Kongress-Delega- 

tion nach Peking. Dies wurde als erster direkter 

Kontakt zwischen dem WeiBen Haus und der chinesi- 

schen Fuhrung gewertet.

h) Ausstellungen

Dabei kam es einmal allerdings zu Zwischenfallen. 

Die groBe Chinesische Archaologische Ausstellung, 

die bereits in Paris und London gewesen war, war 

auch in die National Galery of Art in Washington 

uberfuhrt worden. Am 10. Dezember 1974 hatte die 

Galerie die Presse zu einer Vorschau eingeladen. 

Diese muBte aber in letzter Minute abgesagt werden, 

weil die Chinesen die Journalisten aus Taiwan, Sudko- 

rea, Sudvietnam, Siidafrika und Israel nicht zulassen 

wollten. Die Museumsdirektion wollte diese Diskri- 

minierung nicht akzeptieren und sagte die Veranstal- 

tung ab. (52).

Die Nationalchinesen, Sudkoreaner, Israelis und 

Sudafrikaner hatten spater jedoch Gelegenheit, nach 

der offiziellen Erbffnung als Privatgaste die Ausstel- 

lungsstucke zu besichtigen. Pessimisten machten 

geltend, einem weiteren Kulturaustausch stiinden vor 

allem vier Hindernisse im Wege:

1. Ein vblliges chinesisches Desinteresse an anderen 

Landern.

2. Ein im Gefolge der Kulturrevolution bemerkbarer 

Mangel an Dolmetschern.

3. Die chinesische Methode der Planung, die auf 

behutsames und schrittweises Vorgehen bedacht 

ist, und

4. nicht zuletzt auch eine Haltung gegenuber Aus- 

landern, die auf der Einstellung beruht: Wenn du 

nicht fur uns bist, bist du gegen uns! (53)

i) Weiteren Sand im Getriebe der Volksdiplomatie 

gab es auch beim Gastspiel einer chinesischen 

Gesangsgruppe.

Das amerikanische State Department untersagte 

eine durch weite Gebiete der USA geplante Tour 

dieser chinesischen Gruppe, weil sie darauf bestand, 

in ihrem Programm auch ein Lied liber die Befreiung 

von Taiwan einzufiigen (54). Die amerikanische 

Entscheidung war u. a. von der Uberlegung ausgegan- 

gen, endlich einmal eine feste Linie anzunehmen. Mit 

MiBmut hatte man im State Department u. a. Berich- 

te uber zahlreiche Restriktionen entgegengenommen, 

die u. a. amerikanischen Forschern und 

Wissenschaftlern wahrend ihrer China-Reise auferlegt 

worden waren. Auch befurchtete man in Washington, 

daB die Chinesen in so peinlichen Fragen wie 

Sudostasien, Portugal und Mittelost bald ahnliche 

Verhaltensformen annehmen konnten wie jetzt in der 

Taiwan-Frage. Die harte Haltung, wie sie in der nun 

gefallten Entscheidung zum Ausdruck kam, sollte hier 

sozusagen einen Strich ziehen, der besagte: "Bis 

hierher und nicht weiter" (55). Dagegen die Chinesen: 

"Prinzipien werden nicht verschachert". (56).

j) Bisweilen erhielt die Volksdiplomatie einen teils 

makabren, teils erheiternden Anstrich.

Am 15. Dezember 1975 etwa gab die VR China 

die Asche von zwei wahrend des Vietnam-Krieges 

uber China abgeschossenen Piloten der Amerikani

schen Luftwaffe frei. Die Urnen wurden an der 

Grenze zu Hong Kong einem amerikanischen Vertre- 

ter des Roten Kreuzes ubergeben. Es handelte sich 

um die Besatzungen zweier Flugzeuge, die am 

21. August 1967 liber der Kuangsi-Provinz 

abgeschossen worden seien (57).

Im Februar 1976 schlieBlich kam der ehemalige 

Prasident Nixon zum zweitenmal nach Peking: Nicht 

ein "KuB fur Nixon", sondern eine "Ohrfeige fur 

Ford", und zwar zum vierten Jahrestag der Aufnahme 

politischer Beziehungen zwischen China und den USA 

(21. Februar 1972). In der Meldung der Hsinhua (58) 

hieB es dazu, sowohl die chinesische Seite als auch 

Nixon hielten den Besuch des ehemaligen Prasidenten 

zum Jahrestag des Schanghai-KommuniquSs "fiir an- 

gemessen".

Mit der Einladung war einesteils ein Zeichen 

dafur gegeben, wie sehr die Chinesen alte Freunde zu 

schatzen wissen, gleichzeitig aber stellte sie der 

Administration Ford ein Negativzeugnis aus. In Pe

king hatten vor allem die Versuche Fords und 

Kissingers, mit den Sowjets immer wieder in Gespra- 

che einzutreten, MiBbilligung erfahren. Zugleich 

wurde durch die Einladung, die offensichtlich auf Mao 

Tse-tung persbniich zuruckging, das Interesse Chinas 

an einer Forsetzung der amerikanisch-chinesischen 

Entspannungspolitik bezeugt.

"Der historische Besuch Prasident Richard 

Nixons und seiner Gattin in China sowie die Verbf- 

fentlichung des Gemeinsamen Chinesich-Amerikani- 

schen Kommuniqu^s im Jahre 1972 haben eine bedeu- 

tende Rolle bei der Verbesserung der Beziehungen 

zwischen China und den USA gespielt. Die chinesi

sche Seite und der fruhere Prasident der USA, 

Richard Nixon, erachten es fur angebracht, daB er 

China erneut besucht. Die Regierung der VR China 

hat eine Einladung an Nixon und seine Gattin gerich- 

tet, China am 21. Februar 1976, dem 4. Jahrestag 

ihres ersten Besuches, eine weitere Visite 

abzustatten. Die Einladung ist mit Genugtuung ange- 

nommen worden." (59)
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Aus chinesischer Sicht war Nixon der Mann, der 

das Eis zwischen China und den USA gebrochen hat. 

Die Watergate-Affare wurde in China so gut wie 

nicht zur Kenntnis genommen. Einige chinesische 

Staatsmanner auBerten sich auslandischen Besuchern 

gegenuber sogar erstaunt Liber das Aufheben, das die 

USA um die Affare gemacht hatten.

Mao Tse-tung hatte schon mehrere Male, zuerst 

gegenuber Edgar Snow und zuletzt gegenuber David 

und Julie Eisenhower-Nixon, die Bereitschaft geau- 

Bert, Nixon als Gast zu empfangen. Offensichtlich 

sollte die Einladung dem damaligen Prasidenten Ford 

"durch die Blume" zu verstehen geben, daB China mit 

der amerikanischen AuBenpolitik, vor allem mit der 

amerikanisch-sowjetischen Annaherung, und mit der 

weiterhin aufrechterhaltenen amerikanischen Taiwan- 

Politik, unzufrieden.

Die Reise Nixons nach China erfolgte zu einem 

wahlpolitisch kritischen Zeitpunkt. Der ehemalige 

Prasident trat gleichsam am Vorabend der Wahlen 

grell ins Rampenlicht der von der amerikanischen 

fiffentlichkeit vielbeachteten chinesischen Blihne.

Obwohl die amerikanische Regierung versichert 

hatte, daB Nixon nur als "Privatbesucher" nach China 

gefahren sei, gaben die Chinesen diesem Ereignis 

doch einen offiziellen Anstrich. Sie holten den ehe- 

maligen amerikanischen Prasidenten mit einem 

Staatsflugzeug in den USA ab. Nixon war wie ein 

Staatsoberhaupt begleitet von einer Schar von Repor- 

tern und von einem "Mitarbeiterstab" von achtzehn 

Personen. Nixon fuhr mit Staatswappen an der Limou

sine durch Pekings StraBen. Dreimal wurde er von 

Ministerprasident Hua Kuo-feng empfangen, und am 

23. Februar gab sogar Mao-Tse-tung ihm die Ehre 

eines persbnlichen Gespraches (60). Der "Vorsitzende" 

bat seinen Gast, dem amerikanischen Prasidenten 

Ford GruBe auszurichten (61), eine Geste, die von 

den meisten Beobachtern wohl eher als Ausdruck der 

Ironie denn der Herzlichkeit empfunden wurde. Auch 

die Tatsache, daB sich Mao nicht weniger als einein- 

halb Stunden mit dem Gast unterhielt, war weniger 

eine Wertschatzungsbezeugung fur den anwesenden 

als ein miBbilligender Hinweis auf den abwesenden 

Prasidenten. Letztlich waren all diese Ehrungen 

nicht fur Nixon selbst gedacht, sondern hatten den 

weitesten Adressatenkreis in den USA im Auge. Nixon 

besuchte auch die Ch-inghua-Universitat, wo gerade 

umfangreiche Wandzeitungskampagnen gegen Teng 

Hsiao-p'ing auf Hochtouren liefen und lernte schlieB- 

lich noch das Pekinger Luftschutztunnel-System ken- 

nen. Der Nixon-Besuch in Peking endete mit einem 

groBen Abendessen als Gegeneinladung fur die chine

sischen Gastgeber, die dafiir wieder die "GroBe Halle 

des Volkes" zur Verfugung gestellt hatten. Auf den 

Einladungskarten stand: "Der frlihere Prasident der 

Vereinigten Staaten bittet ..." (62).

In Peking ging Nixon "unter das Volk" und 

schuttelte in seinem "alten Kampagnenstil" jeder- 

mann die Hand.

U. a. hbrte sich Nixon auch ohne jeden Wider- 

spruch ein Lied an, in dem die Entschlossenheit 

bekundet wurde, die "Bruder in Taiwan zu befreien". 

Wegen dieses Liedes war noch im Jahre 1975 die 

Rundreise einer chinesischen Kunstlertruppe in den 

USA von seiten Washingtons abgesagt worden (63)

Einige Kommentare zur Reise:

Die Pariser Zeitung "Aurore": "Die Chinesen 

wollten klarmachen, daB Nixon den spektakularen 

Aufstieg der UdSSR, vor allem auf dem afrikanischen 

Kontinent, nicht zugelassen hatte. Mit anderen 

Worten, die Undankbarkeit und die Ungerechtigkeit 

der Amerikaner Nixon gegenuber ist fur ihre Nieder- 

lage, die ebenso sowjetische Siege sind, verantwort- 

lich."

"Es ist kein Zufall, daB'der ehemalige Prasident 

der Vereinigten Staaten von Mao in einem Augen- 

blick empfangen wird, wo Gerald Ford sich zum 

erstenmal und mit einer legitimen Angstlichkeit den 

Vorwahlen in New Hampshire stellt und wo Leonid 

Breschnew, sicher seiner Macht und stolz auf seinen 

Erfolg, auf die Tribune des 25. Kongresses der 

Sowjetischen Kommunistischen Partei steigt." Im 

Gegensatz zu einer solchen Aussage hatten die 

Chinesen bei ihrer Einladung ausdrucklich betont, daB 

sie den ehemaligen Prasidenten anlaBlich des IV. Jah- 

restages der Unterzeichnung des Schanghaier 

Kommunigu6s eingeladen hatten.

Der Berner Bund meinte, daB die Einladung nicht 

gegen Ford und Kissinger gerichtet , sondern als 

Warnung zu verstehen gewesen sei, "die auf die 

gewaltige sowjetische Rustung hinweist und im chine

sischen Interesse Washington und Moskau trennen 

soli."

Die IHT schlieBlich kommentierte den Besuch 

mit der Uberschrift (25.2.1976): "A man without 

shame".

Der Republikanische Goldwater erklarte in der 

Offentlichkeit, daB Exprasident Nixon mit seinem 

Auftritt in Peking gegen den mehr als hundert Jahre 

alten Logan-Act verstoBen habe, der bestimme, daB 

nur der Prasident und der AuBenminister befugt seien, 

AuBenpolitik zu treiben. "Nixons Besuch in China 

fuhrt zu nichts, und wenn er Amerika einen Gefallen 

tun will, dann sollte er am besten gleich dort 

bleiben." (64)

Von welchen volksdiplomatisch eingefarbten 

Uberlegungen China ausging, als es Nixon zum ersten

mal einlud, wurde deutlich im Zusammenhang mit 

zufallig in den Westen gelangten Schulungslektionen, 

die die Militarregion Kunming im Zusammenhang mit 

dem Kissingerbesuch zugewiesen erhielt. (65)

Am verstandlichsten wird die Argumentation, 

wenn man von der am Ende der "Materialien zum 

Lageunterricht Nr.43" angefugten Prufungsfrage aus- 

geht, die folgenden Wortlaut hat: "Erlautern Sie, was 

Sie von den geistigen Grundlagen der revolutionaren 

Linie des Vorsitzenden Mao verstanden haben, indem 

Sie Ideologic und Praxis miteinander verbinden" (ge- 

meint ist hier: anhand der Praxis der Kontaktaufnah- 

me mit den USA!).

Die Antworten auf diese Frage stehen im Text 

des Lehrganges Nr.43. Danach waren es zwei ideolo- 

gische Grunde, die fur die Einladung des 

amerikanischen Prasidenten nach China maBgebend 

waren.

Erstens habe man nicht den Prasidenten, sondern 

das amerikanische Volk als Hauptziel der diplomati- 

schen Bemuhungen angesehen.

Zweitens sei es darum gegangen, die Gegensatze 

zwischen den Feinden auszunutzen. Das taktische 

Denken des Vorsitzenden Mao verlange, daB man "die 

Widerspruche ausnutzt, die Mehrheit fur sich gewinnt, 

sich gegen die Minderheit stemmt und einen nach dem 

anderen vernichtet."

Zu 1:

Wenn das Volk als Hauptziel der diplomatischen 

Bemuhungen angesehen worden sei, warum habe man 

dann ausgerechnet Nixon eingoladen?

Diese Frage sei vom Vorsitzenden bereits gegen

uber Edgar Snow deutlich beantwortet worden:

Das Volk der Vereinigten Staaten - die Linken,
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die mittleren Elemente, die Rechten - alle miissen 

kommen kbnnen. ... Beim Suchen nach einer Lbsung 

von Problemen kbnnen die mittleren Elemente und die 

Linken nichts tun. Man muB die Probleme vorlaufig 

mit Nixon regeln."

Nixon sei ein Mann des Ubergangs - damals stand 

Watergate noch nicht zur Diskussion! Spreche man 

nicht mit ihm, konne man nicht ins Geschaft kommen. 

Man habe dann auch nicht die Moglichkeit, auf die 

Vereinigten Staaten EinfluB zu gewinnen, geschweige 

denn, in der Arbeit mit dem Volk und in der 

Verbreitung des Marxismus- Leninismus voranzukom- 

men.

Nach dem Besuch Nixons seien in der Tat die 

Schleusen zum amerikanischen Volk gebffnet worden, 

die zwanzig Jahre lang geschlossen waren. Der 

siebentagige Besuch Nixons wurde durch den Einsatz 

von Ubertragungssatelliten auf der ganzen Welt 

bekanntgemacht. Eigentlich wollte Nixon ja Propa

ganda fur sich selbst treiben, habe aber letzten Endes 

alles Wasser auf die Muhlen Chinas geleitet. Nie 

seien so viele positive Artikel uber China verbffent- 

licht worden. Buchladen und Bibliotheken seien aus 

dem Boden geschossen, das Chinesisch-Studium habe 

zugenommen, und die Delegationen hatten sich die 

Klinke in die Hand gegeben.

Zu 2: Ausnutzung von Gegensatzen

Durch die Einladung an Nixon sei es ferner 

gelungen, die Gegensatze im Lager der Feinde auszu- 

nutzen, vor allem zwischen den USA und der Sowjet

union sowie zwischen den USA und der "Chiang- 

Bande".

a) Was die "Ausnutzung" der Spannungen zwischen 

Washington und Moskau anbelangt, so ist man in 

Peking realistischerweise davon ausgegangen, daB die 

Einladung an Nixon der Moskauer Fuhrung Kopfzer- 

brechen bereiten wurde. Unter anderem habe man in 

Moskau versucht, "den US-Imperialismus in den Sumpf 

Asiens (Vietnam!) zu sturzen, so daB ihm dort die 

Hande gebunden waren, und er nicht weiter Krafte 

nach Europa, in den Mittleren Osten und andere 

Gebiete schicken kbnnte, um mit dem Sowjetrevisio- 

nismus dort zu rivalisieren"... "Wir benutzten die 

Friedensgesprache als Mittel, den US-Imperialismus, 

der zur Zeit im Innern und im Ausland uberall auf 

Schwierigkeiten stbBt, zu zwingen, seine Truppen aus 

Indochina, Taiwan und der Taiwan-StraBe zuruckzu- 

ziehen, eine friedliche Regelung der Taiwan-Indochi

na- und Vietnam-Frage zu fbrdern und die Spannungen 

in Asien und anderen Teilen der Welt abzubauen" (Zur 

Zeit des Besuches Nixons in Peking war der Vietnam- 

Krieg ja noch in vollem Gange. Der Ruckzug der USA 

begann erst mit der Unterzeichnung des Vietnam- 

Waffenstillstandsabkommens vom 27. Januar 1973).

b) Die Einladung habe aber auch den amerikanisch- 

taiwanesischen Beziehungen einen vernichtenden 

Schlag erteilt und zur "allmahlichen Entfremdung 

zwischen den USA und der Chiang-Bande" gefuhrt. 

Fur die Befreiung Taiwans gebe es zwei Mbglichkei- 

ten, namlich das Vorgehen auf friedlichem Wege oder 

die Befreiung durch Waffengewalt. Seit der US- 

Imperialismus damit begonnen habe, seine Krafte aus 

Taiwan und der Strafle von Taiwan zuruckzuziehen, 

hatten sich die Aussichten auf eine friedliche Wieder- 

vereinigungsldsung verbessert.

Diese Ausfuhrungen lassen erkennen, daB die 

Verhinderung einer sowjetisch-amerikanischen "unhei- 

ligen Allianz", die Verbesserung des Images der 

chinesischen Fuhrung im Ausland und die Entfrem

dung zwischen Taipei und Washington die Hauptmo- 

tive fur die Einladung Nixons nach Peking waren. Die 

Ziele 1 und 3 sind - kurzfristig jedenfalls - nicht 

erreicht worden. Die Nixon-Administration hat wei- 

terhin mit Moskau intensive Kontakte gepflegt, vor 

allem in Form der SALT-Verhandlungen und der 

Gesprache uber MBFR. In der Erkenntnis ferner, daB 

zwischen die amerikanisch-taiwanesischen Beziehun

gen vorerst kein entscheidender Keil getrieben wer- 

den konnte, hatte die chinesische Regierung schlieB- 

lich sogar in den recht ungewohnlichen Vorschlag 

eingewilligt, auf formelie diplomatische Beziehungen 

mit den USA vorerst zu verzichten und statt dessen 

nur eine technische "Verbindungsmission" zu errich- 

ten, wahrend die Botschaft der Chiang-Kai-shek- 

Regierung in Washington nach wie vor offiziell fur die 

"Republik China" prasent blieb.

Der grdBte Erfolg, der in seiner Tragweite 

richtig eingeschatzt worden war, ist die Aufbesserung 

des China-Bildes in einer Weise, wie sie 

beispielsweise am Ende der Kulturrevolution im Jahre 

1969 noch undenkbar gewesen ware.

3. Handelsbeziehungen

Erst 1971 war das 21jahrige Handelsembargo, das 

Washington uber China verhangt hatte, langsam zu 

Ende gegangen. Insgesamt hatte der amerikanisch- 

chinesische Handel, der uber Drittlander lief, 1971 

z. B. nur 5 Mio. US-Dollar ausgemacht. Nach dem 

Besuch des amerikanischen Prasidenten in Peking 

folgte dann auch der GroBe Sprung im Handelsaus- 

tausch. Die USA entwickelten sich bereits im Jahre

Chinas AuQenhandel 

nach Regionen

Other Asian 18-3% *— China 19%

1- - India 16%

1972-73

US SR. 309%

Total:3O.7

1972 zum zehnt- 

grbBten Handels- 

partner der VR 

China, obwohl sie 

gerade neu "in das 

Geschaft eingestie- 

gen" waren. Die

Handelsbilanz fiel 

positiv fur die

amerikanischen Ge- 

schaftsleute 

aus (Ausfuhren: 

60,20 Mio.US-Dol

lar, Einfuhren: 32,32

Mio.US-Dollar).

Wichtigste Export- 

posten (in 1000 US- 

Dollar) der USA 

waren:

Weizen (33.000) 

Mais (23.000) 

Sojabohnen-01

(2.000)

F ernmeldeausru-..- 

stungen (1.700) und 

Elektroenergie- 

ausrustung (217).

Einfuhren:

Lebensmittel (4.200)

Rohstoffe (12.000)

Textilprodukte (4.000)

Chemikalien (2.000)

Handwerk und

Kunstgewerbe (3.500)
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Tabelle 1 OECD COUNTRIES’ TRADE WITH CHINA 

1975 and 1976

(US $000’s; Exports, FOB; Imports, CIF)

Country

1975 

Imports

1976 

Imports

1975 

Exports

1976 

Exports

1975 

Total 

Trade

1976 

Total 

Trade

Change 

1976/1975 

Total Trade

_____LLS_ .. 158,400 201,600 303,600 135,600 462,000 337,200 -27%

Canada1 55,440 86,385 370,560 207,270 426,000 293,655 -31%

Japan1 1,531,080 1,330,755 2,258,640 1,604,730 3,789,720 2,935,485 -23%

Australia1 86,040 96,240 326,280 321,435 412,320 417,675 + 1%

Austria1 13,440 18,015 29,520 15,540 42,960 33,555 -22%

Bel-lux1 44,640 50,580 46,800 38,355 91,440 88,935 - 3%

Denmark1 21,600 26,640 9,360 22,320 30,960 48,960 + 58%

Finland 23,520 11,640 15,360 26,160 38,880 37,800 - 3%

France1 173,520 195,045 374,040 358,095 547,560 553,140 + 1%

West Germany 224,400 270,840 522,840 622,560 747,240 893,400 + 20%

Greece2 1,488 2,502 2,148 2,778 3,636 5,280 + 45%

Iceland 72 108 11,184 — 11,256 108 -99%

Ireland1 2,772 4,746 120 51 2,892 4,797 + 66%

Italy 128,880 147,810 144,720 123,000 273,600 270,810 - 1%

Netherlands1 81,000 87,330 133,800 37,200 214,800 124,530 -42%

Norway1 8,160 8,325 108,000 18,525 116,160 26,850 -77%

Portugal1 9,840 2,850 432 438 10,272 3,288 -68%

Spain 33,960 47,640 23,280 17,400 57,240 65,040 + 14%

Sweden1 47,040 50,685 41,520 32,175 88,560 82,860 -6%

Switzerland 30,960 36,240 56,520 51,840 87,480 88,080 + 1%

Turkey1 21,960 1,148 1,572 2,295 23,532 3,443 -85%

UK 131,880 156,000 178,200 125,400 310,080 281,400 - 9%

Yugoslavia1 18,480 12,975 12,360 28,650 30,840 41,625 + 35%

TOTAL

1 Extrapolated from

’ Extrapolated from

2,848,572

Jan-Nov 1976 trade

Jan-June 1976 trade

2,846,099

statistics 

statistics

4,970,856 3,791,817 7,819,428 6,638,916 -15%

Bemerkenswerterweise waren es nicht die 

Boeings und auch nicht hochgezuchtete technologi- 

sche Produkte, die Amerikas Hauptexportmasse aus- 

machten, sondern landwirtschaftliche Produkte.

Der Optimismus schlug sich in der Prognose 

nieder, daB die USA schon bald in die Spitzengruppe 

der drei chinesischen Haupthandelslander vorstoBen 

werde. Wahrscheinlich wurden die US-Exporte 1973 

bei 500 Mio. US-Dollar liegen, wahrend China umge- 

kehrt Waren fur rd.100 Mio.US-Dollar nach USA 

exportiere. Hinter Japan (1972: 1,1 Mrd. US-Dollar 

Handelsaustausch) und Hong Kong wurden die USA 

damit an dritter Stelle liegen und die Bundesrepublik 

auf Platz vier verdrangen. (66)

Diese Prognose schien sich 1973 zu bestatigen. In 

diesem Jahr verzehnfachte sich der beiderseitige 

Handel gegenuber 1972. Die Zahlen:

Exporte nach China: 840 Mio.US Dollar

Importe aus China: 60 Mio.US Dollar.

Die Exporte der Amerikaner im Werte von 

840 Mio. US-Dollar bestanden zu drei Vierteln aus 

landwirtschaftlichen Produkten (Weizen: 6,3 Mio.t, 

Korn 900 000 t, Mais, Baumwolle und Sojabohnen). 

Hinzu kamen zehn Boeing 707 fur 150 Mio.US-Dollar. 

Angesichts des gewaltigen Exportuberschusses der 

Amerikaner erhob sich schon jetzt die Frage, ob 

China nicht zu einer Politik der Kredite ubergehen 

wolle.

Das Jahr 1974 brachte dann jedoch - parallel zum 

politischen Verhaltnis - eine Verschlechterung. Der 

Handel lag unter der ursprunglich erwarteten Summe 

von 1,25 Mrd. US-Dollar. Die Bilanz stand nun 10:1 

fur die USA. Immer noch hoch waren die US- 

Weizenexporte. Chinas Anteil ist aus obiger 

Graphik zu sehen (in Mio. t) (67;.

Bereits im Januar 1975 jedoch kam es zu 

Stockungen im Getreidehandel. Die Chinesen stor- 

nierten den Kauf von 600 000 t Weizen aus den USA. 

Uber die Griinde ist viel geratselt worden. Acht 

Motive wurden insgesamt diskutiert:

Geniigend Selbstversorgung?

Mangelhaftigkeit der amerikanischen Lieferun- 

gen?

Devisenprobleme?

Verbesserung des innerchinesischen Transport- 

netzes und damit bessere Versorgungslage?

Reaktion auf amerikanische Argumente, daB die 

chinesischen Masseneinkaufe den Weltgetreide- 

preis verteuert hatten?

Kosmetische MaBnahmen angesichts des auslau- 

fenden Funfjahresplans?

Umverlagerung der Warenstrbme?

Kurzfristige Preismanbver? (68)

Die Bilanz fur 1975/76 zeigte eine sich fortset- 

zende Talfahrt: (69)

Diese negative Entwicklung hing hauptsachlich 

damit zusammen, daB China von den USA keinen 

Weizen mehr bezog (stattdessen von Kanada und 

Australien): (70)

Alles in allem war eine solche Reduzierung 

zumindest von seiten der Chinesen, verstandlich, die
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AMERICAN EXPORTS TO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, 

1976, BY CATEGORY

Tabelle 2 (Millions of US dollars)

Category Total 1976 Total 1975

Change 1976 

over 1975

Food and Live Animals 0.00 0.02 -100 %

Beverages and Tobacco 0.00 0.00 —

Crude Materials, Inedible 13.02 100.13 - 86.8%

except Fuels

Mineral Fuels, Lubricants 0.11 0.20 - 45 %

and Related Products

Animal and Vegetable Oils 0.00 0.01 -100 %

and Fats

Chemicals 10.44 5.28 + 97.7%

Manufactured Goods by 43.30 73.75 - 41.3%

Chief Materials

Machinery and Transport 65.12 118.80 - 45.2%

Equipment

Miscellaneous Manufactured 3.38 4.97 - 32.0%

Articles, NEC

Items and Transactions, 0.02 0.47 - 95.7%

Not Classified

TOTAL 135.39 303.63 - 55.3%

ja gegenuber den Amerikanern mit 10:1 

(Einfuhr : Ausfuhr) 1974 in der Kreide standen (71). 

Die Tabelle 1 zeigt, da0 nicht nur die USA, sondern 

auch andere Staaten von einem teilweise sogar 

erdrutschartigen Riickzug des Handels mit China 

betroffen waren.

Bei dieser Entwicklung muB es aber nicht blei- 

ben. Der President der Bank von Amerika, 

A. W. Clausen, halt eine Steigerung des sino-amerika- 

nischen Handels auf eine Milliarde Dollar bis zum 

Jahr 1980 fur mbglich. Gegenuber einer Delegation 

des chinesischen Rates zur Ebrderung des internatio- 

nalen Handels (CCPIT) vertrat Clausen die Meinung, 

daB Chinas wachsender Lebensstandard, seine Fahig- 

keit zur Selbstversorgung und ein durchschnittliches 

industrielles Wachstum von 15 Prozent Schliisselfak- 

toren fur die Ausweitung des Handels mit Amerika 

sein werden. Der Bankprasident, der 1974 die 

Volksrepublik besucht hatte, warnte gleichzeitig seine 

Landsleute, den chinesischen Markt nicht den Japa- 

nern und Europaern zu uberlassen. Clausen bezeich- 

nete die Chinesen als "wertvolle Kunden", da sie 

ihre internationalen Verpflichtungen immer prompt 

erfullen. (72)

Dies blieb nicht die einzige optimistische Prog

nose:

In der Studie "The Future of the China Market" 

rechnen die Experten des American Enterprise Insti

tute for Public Policy Research und der Hoover 

Institution on War, Revolution and Peace damit, da0 

sich die politischen und die wirtschaftlichen Bezie- 

hungen der USA zur VR China bis Ende dieses 

Jahrhunderts wesentlich verdichten werden. So wird 

damit gerechnet, daB die USA ab 1980 grbBter 

Handelspartner der VR sein werden, daB die Botschaft 

von Taiwan nach Peking verlegt (ohne daB dies als 

ein zeitlich drangendes Problem angesehen wird) und 

daB der steigende AuBenhandel vor allem durch 

wesentliche Exporte von Erdbl finanziert werden 

wird.

Die US-Geschaftswelt hat inzwischen eine Reihe 

von wohlfunktionierenden Einrichtungen fur den kunf- 

tigen Chinahandel installiert.

a) 250 Geschaftsleute grundeten den "National 

Council for US-China-Trade", der sich um eine 

Erweiterung der bilateralen Handelsbeziehungen be- 

miiht, der Delegationen entsendet - und als 

Empfangskomitee fur Partnerdelegationen aus China 

dient - und der schlieBlich die Zweimonatszeit- 

schrift "The China Business Review" herausgibt, ein 

Informationsblatt von hohem Niveau. Der Council 

bemuht sich auch um eine Meistbegunstigungsklausel 

fur China (73). AuBerdem macht er die chinesischen 

Besucher mit amerikanischen Geschaftspraktiken be- 

kannt (74) und veranstaltet Handelsausstellungen. Er 

ist mit anderen Worten zu einer zentralen Anlaufstel- 

le fur die chinesischen AuBenhandelskorporationen 

geworden.

b) Bankverbindungen:

Nach der New Yorker Chase Manhattan Bank 

nahm im Oktober 1975 die grbBte Handelsbank der 

Welt, die Bank of America, direkte Verbindungen zur 

Bank of China auf. Die Arbeiten beschrankten sich 

auf postalische oder telegrafische Uberweisungen 

zwischen den Kunden beider Banken. Die Bank of 

America ist die zweite amerikanische Bank, die 

Verbindungen mit Peking hat.

Fur die Zukunft muB es darauf ankommen, diese 

Institutionalisierungstendenzen noch zu verstarken, 

vor allem durch AbschluB von Vertragen (Handelsver- 

trag, Seeverkehrsabkommen, Lizenzabkommen etc.), 

durch die den Chinesen hauptsachlich die Meistbegun- 

stigung eingeraumt wird.

Der Ruckgang des amerikanisch-chinesischen 

Handels ist - vor allem nach dem Sturz der "Vierer- 

bande" - keine Frage des Prinzips mehr, sondern 

vielmehr ein Problem der chinesischen Zahlungsfahig- 

keit. Der kunftige Erdblexport diirfte hier als deus ex 

machina wirken. Umstritten ist allerdings die 

Olmenge, die fur den Export zur Verfugung stehen 

wird.

Das Wirtschaftskomitee des amerikanischen 

Kongresses rechnet damit, daB China von 1980 ab 

jahrlich ca. 200 Mio.t Rohbl fbrdern werde, von denen 

wenigstens ein Viertel fur den Export zur Verfugung 

stehe.(75)

Wolfgang Bartke (76) weist demgegenuber unter 

Auswertung des von den Chinesen im Laufe der Zeit 

selbst herausgegebenen Zahlenmaterials darauf hin, 

daB bis 1979 fruhestens die Hundert-Millionen-Marke 

und 200 Millionen Tonnen keinesfalls vor 1985 zu 

erreichen seien.

Wie solche Schatzungen auch immer ausfallen: 

Fest steht jedenfalls, daB mit dem 01 als einer 

kraftigen Quelle fur Deviseneinnahme kunftig zu 

rechnen ist.

4. Ansatze einer Zusammenarbeit 

auf militarischem Gebiet

Was bis 1972 undenkbar erschien, beginnt seit einigen 

Jahren zumindest in der halbamtlichen Diskussion mit 

einem "lauten Nachdenken" verschiedener Politiker 

greifbare Formen anzunehmen: namlich eine militari- 

sche Zusammenarbeit zwischen den USA und China.

James R. Schlesinger,ehemaliger Verteidigungs- 

minister der USA und zuvor Chef der CIA, hielt sich 

vom 5. bis 28. September in der VR China auf und
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hatte dabei - wie nur selten ein Besucher Chinas - 

Gelegenheit, in die Grenzregionen Sinkiang, Innere 

Mongoiei sowie nach Tibet zu kommen.

Er wurde von alien Politikern mit Rang und 

Namen zu Aussprachen empfangen, u. a. von Hua 

Kuo-feng, der zu diesem Zeitpunkt allerdings noch 

nicht Parteivorsitzender war, den Schlesinger aber 

gleichwohl zu Recht, wie man jetzt weiB - als die 

eigentliche Spitzenfigur der chinesischen Politik ein- 

schatzte.

Schlesinger zeigte sich tief besorgt uber die 

Mangel der chinesischen Abwehr gegenuber potentiel- 

len sowjetischen Angriffen. China besitze offensicht- 

lich kaum geeignete Mittel, um einen groBangelegten 

sowjetischen Tankangriff zu stoppen. Auch fehle es 

an Flugabwehrwaffen, die den hoch anfliegenden 

sowjetischen Flugzeugen gefahrlich werden kbnnten. 

Alles in allem habe er den Eindruck gewonnen, daB 

China eher den hochmotivierten Volksmassen, vor 

allem den Milizen, traue, als der regularen Armee. 

U. a. hatte Schlesinger Gelegenheit, Luftabwehr- 

ubungen zu beobachten, bei denen Ballons abgeschos- 

sen wurden, die allerdings bei weitem nicht in jener 

Hbhe lagen, wie sie von sowjetischen Flugzeugen 

angeflogen wird. Einem sowjetischen Angriffsapparat 

kbnne China zunachst kaum substantiellen Schaden 

zufugen. Wie aber sollte sich die chinesische Fuhrung 

verhalten, wenn ein sowjetischer Angriefer groBere 

Gebiete aus China "herausgeschnitten" und besetzt 

haben sollte? Sollte man nun Hunderttausende von 

Menschen opfern, um dieses Gebiet in einem muhsa- 

men Kleinkrieg wiederzugewinnen?

Schlesinger konnte bei seinen Gesprachen beobachten, 

daB die chinesische Fuhrung sich dieser Fragen und 

Mangel in der Abwehr durchaus bewuflt war. Nicht 

zuletzt deshalb auch bemuhe man sich in Peking, bei 

den USA mehr Verstandnis fur chinesische Abwehrbe- 

miihungen zu wecken. Die USA gelten als eine Art 

auBerer Panzer im Rahmen der chinesischen Vertei- 

digungsbemuhungen. Nicht zuletzt deshalb auch for- 

dere Hua Kuo-feng die USA auf, wegen der Mdglich- 

keit eines sowjetischen Angriffs in verschiedenen 

Teilen Asiens die Flottenstarke im Pazifik aufrecht- 

zuerhalten. Schlesinger wurde mit einer ahnlichen 

Botschaft auch von Verteidigungsminister Yeh Ch'ien- 

ying und AuBenminister Ch'iao Kuan-hua empfangen. 

Die beiden chinesischen Politiker hatten die amerika- 

nische Entspannungspolitik als "Beschwichtigungspoli- 

tik" verurteilt und von einer "Munchen-Mentalitat" 

gesprochen. Schlesinger erhielt auch den Eindruck, 

dafl die Antisowjet-Politik Pekings weiterhin fortge- 

setzt wird. Gerade deshalb zeige sich Peking ja auch 

besorgt uber die "weiche" Haltung Washingtons 

gegenuber Moskau. (77)

Angeblich hatte schon Teng Hsiao-p'ing seinem 

Gesprachspartner AuBenminister Kissinger bei dessen 

Peking-Besuch im Oktober 1975 den chinesischen 

Wunsch nach US-Militarmaterial vorgetragen. China 

brauche von den USA hochmoderne Waffensysteme, 

um Luftwaffenstiitzpunkte und Raketenbasen vor 

einem denkbaren Uberraschungsschlag sowjetischer 

Atombomber zu schutzen, die nahe der Grenze zu 

China stationiert seien.

Anfang 1975 hat ein Angestellter der Rand 

Corporation, der Militaranalytiker Michael Pillsbury, 

in einem Zeitschriftenartikel President Ford zur 

Ausgabe von Exportlizenzen fur Waffenlieferungen 

nach China aufgefordert. Im einzelnen nannte Pills

bury Radarsysteme und Kameras fur die Luftaufkla- 

rung. War dieser Artikel als Versuchsballon fur die 

amerikanische Offentlichkeit gedacht?

Aus dem Kongress verlautete ferner, 1969 habe 

der US-Geheimdienst erkundet, daB die Sowjets mit 

hundertausend Mann eine Luftlandeaktion gegen 

chinesische Nukleareinrichtungen planten. Es habe 

eine Krisenberatung im WeiBen Haus stattgefunden. 

Da es zu dieser Zeit noch keine offiziellen Verbindun- 

gen mit Peking gegeben habe, sei die Sowjetunion 

durch die US Regierung gewarnt worden, daB jeder 

Angriff gegen China als ein Akt betrachtet wurde, 

der zu einem neuen Weltkrieg fuhren konne. Kurz 

danach sei der sowjetische Ministerprasident Kossigyn 

zu einem Treffen mit Chou En-lai nach Peking 

gereist, und die Spannungen hatten nachgelassen. (78)

Ob diese Berichte zutreffen oder ob sie als 

Nachweis der zur Zeit schwer bedrangten Geheim- 

dienste fur ihre Unentbehrlichkeit dienen sollen, ist 

eine nicht zu beantwortende Frage.

Am 26. April 1976 meldete die japanische Tages- 

zeitung Mainichi Shimbun unter "Berufung auf Regie- 

rungskreise in Tokyo", daB die USA trotz japanischer 

Proteste erwagen, der VR China Militarhilfe zu 

leisten. Insbesondere sei von der Lieferung von 

Aufklarungsflug^eugen, eines U-Boot-Abwehrsystems 

und von solchen Cumputern die Rede, die sowohl fur 

militarische wie zivile Projekte eingesetzt werden 

konnen. (79)

Eine amerikanische Parlamentarierdelegation, 

die Ende April von einem siebentagigen Chinabesuch 

zuruckkehrte, hatte demgegenuber den Eindruck ge

wonnen, daB Peking am AbschluB eines 

Verteidigungsabkommens mit den USA oder an der 

Lieferung amerikanischer Rustungsguter nicht inter- 

essiert ist. Melvin Price, Prasident des Militaraus- 

schusses des Reprasentantenhauses, betonte in die

sem Zusammenhang, die Chinesen sehnten sich nicht 

im geringsten nach einem Bundnis mit den USA, das 

uber die im Schanghai-Kommuniqu6 festgelegten Be

dingungen hinausgehe. (80)

Im Schanghai-Kommuniqub hatten sich China und 

die USA, wie oben erwahnt, lediglich darauf 

festgelegt, im asiatisch-pazifischen Raum weder 

selbst eine Hegemonierolle anzustreben, noch zu 

dulden, daB eine dritte Macht (gemeint war hiermit 

vor allem die Sowjetunion!) eine solche Hegemonie

rolle iibemehmen kbnne.

Was die Lieferung von Waffensystemen 

anbelangt, so sind einige europaische Lander schon 

mit gutem Beispiel vorangegangen.

Rolls-Royce liefert Flugzeugmotoren, Messer- 

schmitt-Bolkow-Blohm Hubschrauber fur die 

"Versorgung von Bohrinseln", Japan Patrouillenflug- 

zeuge und Frankreich Radarausriistungen. (81)

Sollen die USA - als grbBter Waffenhandler der 

Welt - hier nachziehen?

Washington weiB, wo die Grenze fur eine solche 

Militarhilfe liegt: Sie wird gebildet durch die Tole- 

ranzschwelle der Sowjetunion, die sich von einer 

bestimmten "Grenz"-Uberschreitung an weigern kbnn- 

te, mit den USA weiter uber Kernprobleme von 

beiderseitigem Interesse zu verhandeln (insbesondere 

im Abrustungsbereich konnte eine Starkung des chine

sischen Militars den Moskauer Willen zur Waffenre- 

duktion schwachen).

Deshalb werden die USA in Zukunft weniger 

direkte als vielmehr i n d i r e k t e Waffenhilfe 

leisten, indem sie "vormilitarische" Guter liefern.

Ein Beispiel dafur war die Diskussion um den 

Verkauf eines GroBcomputers vom Typ "Cyber 72".

Die US-Regierung lehnte den Verkauf schlieBlich
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ab:

Bei diesem Computer, der auch schon den Sowjets 

verwehrt wurde, handelt es sich um ein strategisches 

Gut erster Gute das fur den zivilen Bereich - wie bei 

der Abschatzung von Erddivorkommen - sowie auch 

auf dem militarischen Sektor (Luftverteidigung, Anti- 

U-Boot-Kriegfuhrung) verwendbar ist. Nach Angaben 

von Regierungsbeamten wird die Verweigerung dieses 

Computers damit begrundet, daG man keine der bei- 

den kommunistischen Machte bevorzugen wolle. Der 

Beamte gab ferner zu, daG es tatsachlich in der 

amerikanischen Regierung Diskussionen uber die Lie- 

ferung militarischen Gerats an China gegeben habe. 

Dieser Komplex gehdre zu den zukunftigen Optionen 

der USA, und fugte hinzu: 'Ich sage damit nicht, daG 

solche Geschafte niemals gemacht werden.'

Eines der inzwischen gesturtzten Mitglieder der 

"Viererbande", der damalige stellvertretende Mini- 

sterprasident Chang Ch'un-ch'iao, gab einer amerika

nischen KongreGdelegation zu verstehen, daG China 

kein Biindnis mit den Vereinigten Staaten eingehen 

werde und auch keine militarische Hilfe zur Unter- 

stlitzung des chinesischen Verteidigungssystems erbe- 

ten habe. Selbst falls von amerikanischer Seite ein 

entsprechendes Angebot kommen soilte, wurde Peking 

es ablehnen. (82)

Die Volksrepublik China ist nach Angaben der 

"New York Times" (24. Juni 1977) vor allem an 

Computern, Ausrustungen zur Nachrichtenubermitt- 

lung, Kernreaktoren, Laser-Technik sowie Hubschrau- 

bern, Elugzeugen und Panzerabwehrraketen interes- 

siert.

Am 27. Juni 1977 verdffentlichte die "New York 

Times" ein Geheimdokument, das vom amerikanischen 

AuGenministerium dem Nationalen Sicherheitsrat und 

dem Geheimdienst CIA ausgearbeitet worden war; es 

soil als Grundlage dienen fur Erdrterungen zwischen 

Prasident Jimmy Carter, AuGenminister Cyrus Vance, 

Verteidigungsminister Harold Brown und Sicherheits- 

berater Zbigniew Brzezinski.

Nach dem Bericht der "New York Times" bestand 

jedoch keine Ubereinstimmung unter den Experten in 

der Bewertung, daG der Verkauf hochentwickelter 

Waffensysteme an die Volksrepublik China zu einer 

"Verhartung des sowjetischen Standpunkts" gegenuber 

den USA flihren muGte.

V. DIE LEHREN DER VERGANGENHEIT: 

ZUSAMMENARBEIT CHINA - USA

IST ERSTREBENSWERT

Von 190 Jahren amerikanisch-chinesischer Beziehun- 

gen waren nur rd. 25 Jahre von Eeindschaft und 

Spannung erfullt (Die Jahre 1946 bis 1972 sind 

insofern nur eine Art "Betriebsunfall"). Washington 

war stets - trotz wechselnder Motive - an einem 

starken China interessiert. Zweimal wurde es zum 

"Retter Chinas in hbchster Not".

a) Als die europaischen Machte und Japan nach 

1894 mit Hilfe von Eisenbahnkonzessionen, Berg- 

werksgerechtigkeiten und Landpachtungen groGen 

Stils dazu ubergingen, China in "EinfluGspharen" 

aufzuteilen, (Erankreich: Sudchina; England: Hinter

land von Schanghai; Deutschland: Region von Schan- 

tung; RuGland: Mandschurei) und dadurch die staatli- 

che Integritat des Reiches zu gefahrden, verkundeten 

die USA, die sich um die Eruchte ihres systematisch 

vorbereiteten Zugriffs auf China betrogen sahen 

(1898/99: Erwerb von Schiffsbasen auf Hawai, in 

Guam, in Ost-Samoa und auf den Philippinen) durch 

Staatssekretar John Hay die beruhmte "Doktrin der 

offenen Tur" (1899), die auf die Bewahrung Chinas als 

Nation hinzielte. Dank der Uneinigkeit der europa

ischen Machte wurde die "Doktrin" ein Erfolg!

b) Hilfe gegen Japan: Als Tokyo am 1.3.1932 das 

Kaiserreich Manchukuo ausrief, verkundete der 

amerikanische AuGenminister Stimson die nach ihm 

benannte Doktrin, welche postuliert, daG solche Staa

ten von den USA nicht anerkannt werden kdnnten, die 

ihre Entstehung ausschlieGlich der vblkerrechtswidri- 

gen Verletzung anderer Nationen verdankten. Stim

son bekraftigte damit die Beschlusse der Neun- 

Machte-Konferenz von Washington (1922). Grundan- 

liegen dieses fur den Eernen Osten wohl wichtigsten 

diplomatischen Ereignisses nach dem Ersten 

Weltkrieg war es, ein starkes China zu schaffen, das 

dem Gleichgewicht in Ostasien dienlich sein kbnnte. 

Japan soilte sich einer Elottenbeschrankung unter- 

werfen und seine Truppen vor allem aus Nordostchina 

zuruckziehen. Die Ausrufung des Kaisereiches 

Manchukuo machte diese Vertragsbestimmungen zur 

Makulatur.

Mit der Stimson-Doktrin begann der Kalte Krieg 

zwischen Washington und Tokyo, der mit Pearl 

Harbour in offene kriegerische Auseinandersetzungen 

umschlug und damit China entlastete.

Die USA versaumten es, mit den chinesischen 

Kommunisten Kontakt aufzunehmen (Ausnahme: 

Reisen und Berichte des Journalisten Edgar Snow; 

kleine halboffizielle Beobachtergruppe in Yenan). 

Beziehungen zu Chiang Kai-shek fuhrten zur "Ver- 

nachlassigung" der Kommunisten. US-Bemuhungen um 

eine Koalition zwischen Nationalisten und Kommuni

sten scheiterten an der Unversbhniichkeit beider 

Parteien. Nach 1945 wurde Washington aus sino- 

kommunistischer Sicht zum Eeind Nr. 1: Die USA 

hatten im Zeichen des Antikommunismus begonnen, 

die zwischen ihnen und der Sowjetunion liegenden 

Lander der beiden Zwischenzonen zu besetzen. 

Washington habe die Kette kleiner Kriege in den 

Landern der Ersten Zwischenzone, also in Afrika, 

Asien und Lateinamerika, niemals abreiGen lassen. 

Der Burgerkrieg in China (1945-1949) sei nach 1945 

die erste und grbGte Auseinandersetzung im Kampf 

gegen den vordringenden US-Imperialismus gewesen. 

In den Landern der Zweiten Zwischenzone hatten sich 

die USA vor allem mit Hilfe zweier Methoden - 

namlich der Strategic des Marshall-Plans und einer 

forcierten Investitionspolitik - "festgebissen", um so 

ihr Glacis gegenuber dem sozialistischen Lager zu 

erweitern.

Funf Ereignisse fuhrten dazu, daG die USA 

jahrelang als Eeind Nr. 1 galten:

Erstens der Korea-Krieg;

Zweitens die sich darananschlieGende militari

sche Einkreisung Chinas (von den Aleuten liber Japan, 

Slidkorea, Okinawa, Taiwan, die Philippinen, Indn- 

china bis Thailand, sowie auch der Aufbau multilate- 

raler Verteidigungsbundnisse in Form der SEATO, 

CENTO und des ANZUS-Paktes), die von einem 

Handelsembargo und einem vollstandigen Eineisever- 

bot fur Amerikaner (1952) in die VR China flankiert 

wurden;

Drittens die systematische Starkung der 

Kuomintang auf Taiwan (bilaterales Verteidigungsab- 

kommen, finanzielle Zuschilsse, Sicherung des diplo

matischen Vertretungsmonopols der KMT fur die
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"Republik China");

Viertens der Vietnam-Krieg (1964 ff.);

Fiinftens die von den Chinesen seit Anfang der 

sechziger Jahre beargwbhnte "unheilige Allianz" 

zwischen Washington und den "Revisionisten" in Mos- 

kau.

Trotz scharfster gegenseitiger Polemiken bestan- 

den seit 1958 die "Warschauer Gesprache" als eine 

Art "roten Drahtes".

1972 dann die uberraschende Einladung Nixons 

nach Peking und Aufnahme der diplomatischen Bezie- 

hungen. Die beiden entscheidenden Anlasse waren:

Erstens der Beginn der "zweiten sino-sowjeti- 

schen Eiszeit" (Einmarsch in Prag, Breschnjew-Dok- 

trin, Schiisse am Ussuri): Die Sowjetunion wird aus 

chinesischer Sicht zu einer "sozialimperialistischen" 

und auch in Asien "hegemonistischen" Macht und 

damit zum Feind Nr. 1.

Zweitens hatte der amerikanische Prasident auf 

der Pazifikinsel Guam die "Nixon-Doktrin" (1969) 

verkundet, der zufolge Washington - geschockt von 

seinen Riickschlagen in Vietnam - in Zukunft nicht 

mehr die Rolle eines Weltgendarmen spielen, sondern 

die Losung der asiatischen Probleme im wesentlichen 

den einheimischen Regierungen uberlassen wollte. 

Die vietnamesischen Probleme z. B. sollten sich 

"vietnamisieren", die chinesische Frage (Taiwan) soll- 

te sich "sinisieren". Der anfangliche Verdacht, 

Washington wolle mit diesem neuen Trick nur 

"Asiaten mit Asiaten bekampfen" (z. B. das Saigon 

Van Thieus gegen Hanoi und das Kambodscha Lon Lois 

gegen die Roten Khmer ausspielen) bestatigte sich 

nicht. Erkenntnis: "Der amerikanische Hund ist durch 

China gelaufen - und hat nicht gebissen!"

Das Schanghai-Kommuniqub war ein Eingestand- 

nis, daB die auf der "Domino-Theorie" basierende 

Eindammungspolitik (Containment) gegenuber China 

gescheitert war. Washington hatte nach Grundung 

der VR China, nach dem Koreakrieg und dem Zusam- 

menbruch des franzdsischen Kolonialismus in Indochi

na befurchtet, "der Kommunismus" werde - von 

China ausgehend - stiickweise die asiatische Staaten- 

welt erobern. Washington, das die Rolle des Beschut- 

zers freiheitlich-demokratischer Lander in Asien 

ubernommen hatte, versuchte nun, die in Europa 

(Marshall-Plan, NATO) so erfolgreich geilbte Contain- 

ment-Politik auf Asien zu ubertragen. Aus minde- 

stens drei Grunden waren die Verhaltnisse hier jedoch 

anders als in Europa:

Keine in sich gefestigten Nationalstaaten,

kein traditionelles "Konzert der Machte", (son

dern vielmehr Staaten-Hierarchie - mit China als 

Mittelpunkt - anstelle eines "Gleichgewichts"),

keine militarische Bedrohung (sondern vielmehr 

"soziale Herausforderung" von seiten Chinas).

Washington hatte der chinesischen "Bedrohung" 

also eher mit einer sozialen Entwicklungsstrategie 

begegnen mussen als durch militarische Biindnisse mit 

innovationsfeindlichen Eliten.

Im ubrigen fuhlten sich nur die wenigsten Staaten 

Asiens von China bedroht. Pakistan war beispielswei- 

se geneigt, in Indiens "Furcht vor China" hauptsach- 

lich einen Trick New Delhis zu sehen, um von Moskau 

Waffen zu erhalten, die dann nicht gegen Peking, 

sondern gegen den unliebsamen Nachbam in Islama

bad eingesetzt werden kbnnten. Ebenso fuhlten sich 

Thailand, Laos und Kambodscha eher von Hanoi 

bedroht als von Peking. In der Tat suchte denn auch 

Sihanouk jahrelang enge Kontakte zu China.

Die theoretische Grundlage des US-Containment 

gegen China, die sogenannte "Domino-Theorie", stand 

also auf unsicherem Fundament. Obwohl sich die USA 

inzwischen aus Sudostasien weitgehend zuruckgezo- 

gen haben, kann von einem Vordringen des Sino- 

Kommunismus keine Rede sein. Vielmehr hat sich die 

"Domino-Theorie" paradoxerweise heute gegen China 

selbst gewandt.

Die Lehren der Geschichte sind unmiBverstand- 

lich: Immer dann, wenn die USA an einem starken 

China interessiert waren - und dazu neigten sie 

eigentlich permanent, wenn man einmal von den 

Jahren 1950 - 1970 absieht - , war eine Zusammen- 

arbeit mit Washington fur China nutzlich.

VI. Anhang:

BASISDOKUMENTE

ZU DEN SINO-AMERIKANISCHEN BEZIEHUNGEN

1. Das Schanghai-KommuniquG

vom 27.Febr.1972

Auf Einladung des Ministerprasidenten der Volksrepu- 

blik China, Chou En-lai, hat der Prasident der 

Vereinigten Staaten von Amerika, Richard Nixon, 

vom 21. bis 28. Februar 1972 die Volksrepublik China 

besucht. Der Prasident wurde von Mrs. Nixon, dem 

amerikanischen AuBenminister William Rogers, dem 

Berater des Prasidenten, Dr. Henry Kissinger, und 

anderen amerikanischen Regierungsvertretern beglei- 

tet.

Prasident Nixon traf am 21. Februar mit dem 

Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, 

Mao Tse-tung, zusammen. Die beiden Staatsmanner 

fiihrten einen ernsthaften und offenen Meinungsaus- 

tausch uber die chinesisch-amerikanischen Beziehun- 

gen sowie uber weltpolitische Fragen.

Wahrend des Besuches fanden umfassende, ernst- 

hafte und offene Gesprache zwischen Prasident Nixon 

und Ministerprasident Chou En-lai uber die Normali- 

sierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten 

Staaten von Amerika und der Volksrepublik China wie 

auch uber andere Fragen von beiderseitigem Inter- 

esse statt. Daruber hinaus fiihrten AuBenminister 

William Rogers und AuBenminister Chi P'eng-fei 

Gesprache in demselben Geiste.

Prasident Nixon und seine Begleitung besuchten 

Peking und besichtigten kulturelle, industrielle und 

landwirtschaftliche Einrichtungen; sie besuchten 

ebenfalls Hangchou und Schanghai, wo sie die Ge

sprache mit chinesischen Politikern fortsetzten und 

ahnliche Einrichtungen von Interesse besichtigten.

Die fuhrenden Politiker der Volksrepublik China 

und der Vereinigten Staaten von Amerika fanden es 

nutzlich, nach so vielen Jahren ohne Kontakt die 

Mbglichkeit zu haben, einander ihre Ansichten uber 

eine Vielfalt von Fragen offen darzulegen. Sie erbr- 

terten die internationale Situation, in der wichtige 

Veranderungen und groBe Umwalzungen stattfinden, 

und legten ihre jeweiligen Standpunkte und Einstel- 

lungen dar.

Die amerikanische Seite erklarte: Der Friede in
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Asien und der Friede in der Welt erfordern Anstren- 

gungen, um sowohl die unmittelbaren Spannungen zu 

verringern als auch die Qrundursachen von Konflik- 

ten zu beseitigen. Die Vereinigten Staaten werden 

sich fur einen gerechten und sicheren Frieden 

einsetzen: gerecht, weil dies dem Streben der Volker 

und Nationen nach Freiheit und Fortschritt ent- 

spricht; sicher, weil dadurch die Gefahr einer frem- 

den Aggression beseitigt wird. Die Vereinigten Staa

ten unterstutzen die Freiheit des einzelnen und den 

sozialen Fortschritt fur alle Volker der Welt, und 

zwar frei von auBerem Druck oder Intervention. Die 

Vereinigten Staaten sind der Uberzeugung, daB den 

Bemuhungen um eine Verminderung der Spannungen 

durch eine Verbesserung der Kommunikation zwischen 

Landern mit verschiedenen Ideologien gedient wird, 

weil dadurch die Risiken einer Konfrontation durch 

Zufalle, Fehleinschatzungen oder MiBverstandnisse 

vermindert werden. Staaten sollten einander mit 

gegenseitigem Respekt begegnen und bereit sein, in 

einen friedlichen Wettstreit einzutreten, wobei letzt- 

lich die Leistungen entscheiden werden. Kein Land 

sollte fur sich Unfehlbarkeit beanspruchen, und jedes 

Land sollte bereit sein, seine eigene Haltung fur das 

gemeinsame Wohl zu uberprufen. Die Vereinigten 

Staaten unterstrichen, dafl es den Vblkern Indochinas 

gestattet werden sollte, ohne Intervention von auBen 

uber ihr Schicksal zu bestimmen; ihr standiges Haupt- 

ziel ist eine Lbsung auf dem Verhandlungswege 

gewesen; der von der Republik Vietnam und den 

Vereinigten Staaten am 27. Januar 1972 unterbreitete 

Acht-Punkte-Vorschlag stellt eine Grundlage fur die 

Erreichung dieses Ziels dar; solange noch keine 

Losung auf dem Verhandlungswege zustande gekom- 

men ist, fassen die Vereinigten Staaten den schlieB- 

lichen Abzug aller amerikanischen Streitkrafte aus 

diesem Gebiet in Ubereinstimmung mit dem Ziel der 

Selbstbestimmung fur jedes Land Indochinas ins Auge. 

Die Vereinigten Staaten werden ihre engen Bindungen 

zu der Republik Korea aufrechterhalten und diese 

weiterhin unterstutzen; die Vereinigten Staaten wer

den die BemLihungen der Republik Korea um eine 

Verminderung der Spannungen und eine verstarkte 

Kommunikation auf der koreanischen Halbinsel unter

stutzen. Die Vereinigten Staaten legen den grdBten 

Wert auf ihre freundschaftlichen Beziehungen zu 

Japan; sie werden die bestehenden engen Bindungen 

weiter entwickeln. In Ubereinstimmung mit der 

Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Natio

nen vom 21. Dezember 1971 befurworten die Verei

nigten Staaten die Fortsetzung der Waffenruhe zwi

schen Indien und Pakistan und den Abzug aller 

militarischen Streitkrafte auf ihre eigenen Territo- 

rien sowie auf die jeweiligen Seiten der Waffenstill- 

standslinie in Jammu und Kaschmir; die Vereinigten 

Staaten unterstutzen das Recht der Volker Sudasiens, 

ihre eigene Zukunft frei von militarischer Drohung 

und ohne daB dieses Gebiet zum Gegenstand von 

GroBmacht-Rivalitaten wird in Frieden zu gestalten.

Die chinesische Seite erklarte: Wo Unter- 

druckung herrscht, gibt es Widerstand. Staaten wun- 

schen Unabhangigkeit, Nationen wilnschen Befreiung, 

und das Volk wunscht Revolution - dies ist zu einem 

unwiderstehlichen Trend der Geschichte geworden. 

Alle Nationen, groB oder klein, sollten gleich sein; 

groBe Nationen sollten die kleinen nicht tyrannisie- 

ren, und starke Nationen sollten die schwachen nicht 

tyrannisieren. China wird niemals eine Supermacht 

sein, und es lehnt Hegemonie und Machtpolitik jeder 

Art ab. Die chinesische Seite erklarte, daB sie den 

Kampf aller unterdruckten Volker und Nationen fur 

Freiheit und Befreiung nachdrucklich unterstutzt, 

und daB die Menschen aller Lander das Recht haben, 

gemaB ihrem eigenen Wunsche ihre sozialen Systeme 

zu wahlen, und daB sie das Recht haben, die Unab

hangigkeit, Souveranitat und teritoriale Integritat 

ihrer eigenen Lander zu sichern und sich gegen 

auslandische Aggression, Einmischung, Kontrolle und 

Subversion zu wenden. Alle auslandischen Truppen 

sollten in ihre eigenen Lander zurlickgezogen werden.

Die chinesische Seite brachte ihre feste Unter- 

stlitzung fur die Vblker Vietnams, Laos' und Kambo- 

dschas bei deren BemLihungen um die Erreichung ihres 

Zieles zum Ausdruck sowie ihre feste Unterstutzung 

fur den Siebenpunkte-Vorschlag der Provisorischen 

Revolutionsregierung der Republik Sud-Vietnam, fur 

die Erlauterung vom Februar dieses Jahres hinsicht- 

lich der beiden Hauptprobleme in diesem Vorschlag 

und fur die gemeinsame Erklarung der Gipfelkonfe- 

renz der indochinesischen Vblker. Sie unterstutzt 

nachdrucklich das Acht-Punkte-Programm fur die 

friedliche Wiedervereinigung Koreas, das von der 

Regierung der Volksrepublik Korea am 12. April 1971 

unterbreitet wurde, sowie die Forderung nach Ab- 

schaffung der "UN-Kommission fur die Vereinigung 

und den Wiederaufbau Koreas". Sie wendet sich 

nachdrucklich gegen das Wiederaufleben und den 

Expansionsdrang des japanischen Militarismus und 

unterstutzt entschieden den Wunsch des japanischen 

Volkes, ein unabhangiges, demokratisches, friedliches 

und neutrales Japan zu schaffen. Sie vertritt 

entschieden den Standpunkt, daB Indien und Pakistan 

in Ubereinstimmung mit den Resolutionen der Verei

nigten Staaten zur indisch-pakistanischen Frage 

unverzuglich all ihre Streitkrafte auf ihre eigenen 

Territorien und auf ihre Seite der Waffenstillstands- 

linie in Jammu und Kaschmir zuruckziehen sollten, 

und unterstutzt nachdrucklich die Regierung und das 

Volk Pakistans in ihrem Kampf um die Erhaltung ihrer 

Unabhangigkeit und ihrer Souveranitat sowie die 

Bevblkerung von Jammu und Kaschmir in ihrem 

Kampf um das Selbstbestimmungsrecht.

Zwischen den sozialen Systemen und der AuBen- 

politik Chinas und der Vereinigten Staaten bestehen 

wesentliche Unterschiede. Beide Seiten stimmten 

jedoch darin uberein, daB Lander ihre Beziehungen 

ungeachtet ihrer sozialen Systeme nach den Prinzi- 

pien der Achtung der Souveranitat und der territoria- 

len Integritat aller Staaten, des Verzichts auf 

Aggression gegen andere Staaten, der 

Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 

anderer Staaten, der Gleichheit und des beiderseiti- 

gen Nutzens sowie der friedlichen Koexistenz regeln 

sollten. Internationale Streitigkeiten sollten auf 

dieser Basis, ohne zur Anwendung von Gewalt zu 

greifen, beigelegt werden. Die Vereinigten Staaten 

und die Volksrepublik China sind bereit, diese Prinzi- 

pien auf ihre beiderseitigen Beziehungen anzuwenden.

Von diesen Prinzipien auf dem Gebiet der inter- 

nationalen Beziehungen ausgehend, erklarten beide 

Seiten, daB

ein Fortschritt in Richtung auf die Normalisie- 

rung der Beziehungen zwischen China und den 

Vereinigten Staaten im Interesse aller Lander 

liegt;

beide Seiten die Gefahr eines internationalen 

Konflikts zu vermindern wunschen;

keine von beiden Seiten eine Hegemonie im 

asiatisch-pazifischen Bereich anstreben sollte,
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und daB jede von ihnen Bemiihungen irgendeines 

anderen Landes oder irgendeiner Gruppe von Landern 

zur Errichtung einer solchen Hegemonie ablehnt;

keine der beiden Seiten bereit ist, im Namen 

irgendeiner dritten Partei zu verhandeln oder in 

Vereinbarungen oder Absprachen mit dem ande

ren zu treten, die sich gegen andere Lander 

richten.

Beide Seiten sind der Ansicht, daB es gegen die 

Interessen der Vblker der Welt sein wurde, wenn 

irgendein groBes Land mit einem anderen gegen dritte 

Lander konspiriert oder wenn die groBen Lander die 

Welt in Interessenspharen aufteilen.

Die beiden Seiten befaBten sich mit den seit 

langem bestehenden Meinungsverschiedenheiten zwi- 

schen China und den Vereinigten Staaten. Die chinesi- 

sche Seite bekraftigte ihren Standpunkt: Die Taiwan- 

Frage ist die entscheidende Frage, die der Normali- 

sierung der Beziehungen zwischen China und den 

Vereinigten Staaten im Wege steht; die Regierung der 

Volksrepublik China ist die einzige rechtmaBige Re

gierung Chinas; Taiwan ist eine Provinz Chinas, die 

schon seit langem zum Mutterland zuruckgekehrt ist; 

die Befreiung Taiwans ist eine innere Angelegenheit 

Chinas, in die sich einzumischen kein anderes Land 

ein Recht hat, und alle amerikanischen Streitkrafte 

und militarischen Einrichtungen mussen von Taiwan 

abgezogen werden. Die chinesische Regierung lehnt 

entschlossen alle Aktivitaten ab, die auf die Schaf- 

fung von "ein China, ein Taiwan", "ein China, zwei 

Regierungen", "zwei Chinas" oder "ein unabhangiges 

Taiwan" abzielen oder befurworten, daB "uber den 

Status von Taiwan" noch entschieden werden muB.

Die amerikanische Seite erklarte: Die Vereinig

ten Staaten erkennen an, daB alle Chinesen auf beiden 

Seiten der StraBe von Taiwan der Auffassung sind, 

daB es nur ein China gibt und dafl Taiwan ein Teil 

Chinas ist. Die amerikanische Regierung stellt diesen 

Standpunkt nicht in Frage. Sie bekraftigt ihr Interesse 

an einer friedlichen Regelung der Taiwan-Frage durch 

die Chinesen selbst. Mit dieser Aussicht vor Augen 

versichert sie, daB das Endziel der Abzug aller 

amerikanischen Streitkrafte und militarischen Ein- 

richtungen von Taiwan ist. In der Zwischenzeit wird 

die amerikanische Regierung ihre Streitkrafte und 

militarischen Einrichtungen auf Taiwan fortschrei- 

tend in dem MaBe abziehen, wie sich die Spannung in 

diesem Raum vermindert.

Die beiden Seiten stimmten darin iiberein, daB es 

wunschenswert ist, die Verstandigung zwischen beiden 

Vblkern zu vertiefen. Zu diesem Zweck erbrterten 

sie spezifische Gebiete in Bereichen wie der Wissen- 

schaft, der Technologic, der Kultur, dem Sport und 

dem Journalismus, in denen Kontakte und Austausch- 

programme von Volk zu Volk von beiderseitigem 

Nutzen waren. Beide Seiten werden darangehen, die 

weitere Entwicklung solcher Kontakte und Austausch- 

programme zu erleichtern.

Beide Seiten sehen im bilateralen Handel ein 

weiteres Gebiet, aus dem beiderseitiger Nutzen gezo- 

gen werden kann, und stimmten darin iiberein, daB 

wirtschaftliche Beziehungen, die sich auf Gleichheit 

und beiderseitigen Nutzen stiitzen, im Interesse der 

Vblker der beiden Lander sind. Sie stimmten darin 

iiberein, die fortschreitende Entwicklung des Handels 

zwischen ihren beiden Landern zu erleichtern.

Die beiden Seiten stimmten darin iiberein, daB 

sie auf verschiedenen Wegen in Kontakt miteinander 

bleiben werden; dazu gehort, daB von Zeit zu Zeit ein 

hochgestellter Vertreter der Vereinigten Staaten zu 

konkreten Konsultationen nach Peking entsandt wird, 

um die Normalisierung der Beziehungen zwischen 

beiden Landern zu fordern und den Meinungsaus- 

tausch uber Fragen von gemeinsamem Interesse fort- 

zusetzen.

Die beiden Seiten brachten die Hoffnung zum 

Ausdruck, daB die wahrend dieses Besuches erzielten 

Fortschritte neue Aussichten fur die Beziehungen 

zwischen beiden Landern erbffnen. Sie sind der 

Uberzeugung, daB die Normalisierung der Beziehun

gen zwischen beiden Landern nicht nur im Interesse 

des chinesischen und des amerikanischen Volkes liegt, 

sondern auch zur Verminderung der Spannungen in 

Asien und der ganzen Welt beitragt.

President Nixon, Mrs. Nixon und die amerikani

sche Delegation brachten ihren Dank fur die herzliche 

Gastfreundschaft zum Ausdruck, die ihnen von der 

Regierung und dem Volk der Volksrepublik China 

erwiesen wurde.

2. Die Rede Keng Piaos

(zu Abschnitt III/2cc)

1. Uber die USA als eine der beiden Hegemonie- 

Machte

Wbrtlich: "Die Sowjetunion ist nicht dieselbe 

Sowjetunion wie noch vor zwanzig Jahren. Die USA 

aber sind immer noch dasselbe, was sie schon vor 

zwanzig Jahren waren. Sie sind eine der beiden 

Hegemoniemachte. Die USA praktizieren nach wie 

vor das kapitalistische System im eigenen Land und 

fdrdern nach auBen hin den Waffenexport, die Kriegs- 

vorbereitung und den nuklearen Wettstreit. Die 

7. Flotte kreuzt nach wie vor im Pazifik. Obwohl das 

Land keine Militarbasen in Thailand und keine Trup- 

pen in Sudvietnam mehr unterhalt, verfiigt es doch 

uber Militarbasen auf den Philippinen, uber schwer- 

bewaffnete Truppen in Sudkorea, uber Luftbasen in 

Okinawa und uber Truppen in Europa.

Verglichen mit der Vergangenheit ist die milita- 

rische Starke der USA im Abnehmen; auch ihr 

Verhalten wirkt heute weniger arrogant. Ihre 

aggressive Natur aber bleibt nach wie vor dieselbe. 

Verniinftigerweise muB deshalb die Speerspitze unse

res Kampfes nicht nur auf die Sowjetrevisionisten, 

sondern standig auch auf die USA gerichtet sein.

Heutzutage verwenden wir verhaltnismaBig we- 

nig das Wort 'US-Imperialismus' und sprechen statt 

dessen von 'einer der beiden Hegemoniemachte'. Soil 

dies etwa bedeuten, daB wir die Grundprinzipien des 

Marxismus-Leninismus aufgegeben haben und dem 

Imperialismus und Kolonialismus nicht langer Wider- 

stand leisten wollen? Diese Frage ist vielen 

Genossen und auch vielen Bruderparteien offensicht- 

lich noch nicht ganz klargeworden. Einige scheinen 

die Frage uberhaupt miBzuverstehen.

Aus diesem Grunde bleibt uns nichts anderes 

iibrig, als Erziehungs- und Propagandaarbeit zu 

leisten und unermudlich liber die Frage von ihren 

positiven und negativen Aspekten her zu diskutieren, 

so daB wir alle zu einem grundlichen Verstandnis der 

revolutionaren diplomatischen Linie des Vorsitzenden 

Mao gelangen. Der Sowjetrevisionismus und der US- 

Imperialismus sind nach wie vor die Quelle des 

Kriegs. Diese Tatsache wird sich in der gegenwarti- 

gen internationalen Situation nicht andern."

2. Uber die Frage der Vereinigung mit den USA 

zum Zwecke der Isolierung Moskaus:
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"Die hervorragende Situation hat sich scharf 

geandert und scheint sich dunkel zu umwblken ange- 

sichts der Tatsache, daB die Sowjetunion unter dem 

EinfluB des Revisionismus von einem sozialistischen 

Land zu einer sozialimperialistischen Macht wurde. 

Angesichts dieser Lage sind wir gezwungen, auch in 

unserer AuBenpolitik eine groBe Wendung zu vollzie- 

hen. Heutzutage sind wir von zwei imperialistischen 

Blbcken umgeben. Einerseits ringen die USA und die 

Sowjetunion um die Hegemonie und stehen einander 

kompromiBlos gegenuber. Andererseits aber arbeiten 

sie wieder miteinander zusammen, verhandeln 'hinter 

der Buhne' und teilen sich in ihre Interessen. Wurden 

wir sie zwingen, noch naher zusammenzurucken und 

wurden wir sie wie eine Einheit behandeln, so waren 

die Folgen unausdenkbar.

Deshalb haben wir, um zu uberleben, uns der 

einen Macht anzunahern und von der anderen abzu- 

rucken. Aus der strategischen Vogelperspektive be- 

deutet dies, daB wir, wenn wir den chinesisch- 

amerikanischen Konflikt einstweilen zur Seite stellen, 

dadurch in die Lage versetzt werden, uns der anderen 

Seite mit ganzer Energie zu widmen und Zeit zu 

gewinnen, um unsere internen Probleme zuerst zu 

Ibsen und unser Land in einer verhaltnismaBig fried- 

vollen Umgebung aufzubauen. Nur aus diesem Grunde 

mussen wir die Beziehungen mit den USA verbessern, 

damit also einen Feind abbauen und mehr Freunde 

gewinnen. Dies ist eine konkrete Ausfuhrung der 

revolutionaren diplomatischen Linie des Vorsitzenden 

Mao, wie sie in der gegenwartigen Situation zu 

erfullen ist."

3. Uber die Frage der von Peking eingeschlage- 

nen Strategic gegenuber den USA:

"Was unsere Beziehungen zu den USA anbelangt, 

so konnen einige Leichtfertige und Abenteurer die 

Doppelnatur der regierenden Kreise in den USA nicht 

richtig einschatzen. Die meisten von ihnen sehen nur 

ihre reaktionare Seite und betonen den Kampf. Sie 

ubersehen dabei ihre schwache Seite, die man durch 

Verhandlungen ausniitzen konnte. Auf diese Weise 

kdnnte man sich ja den Kampf gegen die USA durch 

Ausnutzung der schwachen Seite der USA ersparen.

Ganz gleich, aus welcher Perspektive wir auch 

immer die Frage betrachten, wir mussen ein richtiges 

Konzept zur Frage unserer US-Politik haben. Dies 

heiBt im einzelnen:

1. Die USA sind nach wie vor ein imperialistisches 

Land

2. in Ubereinstimmung mit der sich entwickelnden 

Situation mussen wir positiv die chinesisch- 

amerikanischen Beziehungen in einigen Punkten 

verbessern.

Diese beiden Maximen enthalten die Philosophic 

der 'Vereinigung als auch des Kampfes' - eine Praxis 

erprobter Grundsatzpolitik und flexibler Taktik.

Solange wir diese Doppelnatur des US-Imperialis- 

mus im Auge behalten, ist unsere US-Politik, die auf 

den ersten Blick so widerspruchlich erscheint - ohne 

es zu sein - ohne weiteres zu begreifen. Einerseits 

tadeln wir beispielsweise die fortdauernde Prasenz 

der imperialistischen US-Truppen in einigen Landern. 

Gleichzeitig aber unterstutzen wir die Prasenz der 

US-Truppen in Westeuropa und auf den Philippinen. 

Dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn wir uns an 

die eben vorgebrachten Erklarungen halten. Obwohl 

die fortdauernde Prasenz der US-Truppen in Westeu

ropa die aggressiven-Ambitionen der sowjetrevisio- 

nistischen neuen Zaren keineswegs aufhalten kann, 

vermag sie doch wenigstens eine vorubergehende 

Stabilitat zu garantieren und den Kriegsausbruch zu 

verzbgern. Eine solche 'Verzbgerung' ist sowohl fur 

uns als auch fur die ganze Welt gunstig. Im ubrigen 

aber ist unsere standige AuBenpolitik darauf gerich- 

tet, der Prasenz amerikanischer Truppen auf den 

Gebieten anderer Vblker Widerstand zu leisten. In 

einigen Gebieten dagegen pladieren wir fur die 

fortdauernde Prasenz der US-Truppen. Dies ist nichts 

anderes als flexible Taktik innerhalb eines weitge- 

spannten Ganzen. Wurden wir, im Gegensatz dazu, die 

Vereinigten Staaten in den gleichen Topf wie den 

Feind werfen und sie genauso behandeln wie die 

Sowjetunion, so wurden wir von vorne wie von hinten 

angegriffen und wurden uns selbst in eine schwierige 

Situation hineinmandvrieren".

4. Uber die Frage einer "Normalisierung" der 

Beziehungen zwischen Peking und Washington:

"Taiwan hat in der Welt von heute nur noch 

geringe politische Bedeutung. Trotzdem ist es nicht 

moglich, das Taiwan-Problem in kurzer Zeit zu Ibsen. 

Vielleicht wird eine Lbsung erst in ein oder zwei 

Jahrzehnten oder vielleicht sogar noch spater moglich 

sein. Die Befreiung Taiwans wird sich jedenfalls nicht 

unmittelbar nach der vollstandigen Normalisierung 

der chinesisch-amerikanischen Beziehungen durchset- 

zen lassen. Auf keinen Fall aber sollten wir die 

Erwahnung unterlassen, daB Taiwan ein Teil des 

chinesischen Territoriums ist, und wir sollten es auch 

keinem groBen Land wie den USA erlauben, die 

Theorie von 'zwei chinesischen Staaten' voranzutrei- 

ben. Eine der Vorbedingungen fur die Herstellung 

diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und 

China besteht folglich darin, daB Washington die 

Regierung der Volksrepublik China als die einzig 

legitime Regierung anerkennt und daB die USA 

weiterhin ihren Botschafter aus Taiwan abziehen. Wir 

werden es den Vereinigten Staaten nicht verbieten, 

Kontakte des Handels und der Beziehungen von Volk 

zu Volk mit Taiwan aufrechtzuerhalten, auch dann 

wenn wir eines Tages normale Beziehungen miteinan

der haben. Auch Japan, Malaysia, Kanada, GroBbri- 

tannien und viele andere Staaten, die diplomatische 

Beziehungen mit uns errichtet haben, unterhalten 

nach wie vor Handels- und Volks-Volks-Kontakte mit 

Taiwan. Dies ist ein Verhalten, das uns nicht miBfal- 

len kann. Nur die Anerkennung eines einzigen 'China' 

ist unumganglich. Alle anderen Fragen sind weniger 

bedeutsam. Bisher freilich sind uns die USA hier 

nicht entgegengekommen."

5. Uber die Frage der "Befreiung Taiwans".

"Taiwan zu befreien ist unsere feste Politik. Die 

Ausfuhrung freilich hangt von der Entwicklung der 

gesamten internationalen Situation und von unserer 

eigenen Vorbereitung ab. Eine 'friedliche Lbsung' 

ware der beste Weg, wenn sich die Anwendung von 

Gewalt vermeiden lieBe. Gegenwartig halten wir am 

besten den Status quo fest. Wenn sich der Status quo 

in diesem strategischen Gebiet einige Zeit lang halten 

lafit, dann kann die Frage selbstverstandlich in ange- 

messener Frist gelbst werden. Gegenwartig lassen wir 

die Vereinigten Staaten dafur sorgen, daB der EinfluB 

der Sowjetrevisionisten von unseren bstlichen Kiisten 

ferngehalten wird. Auf diese Weise konnen wir uns 

umso starker dem EinfluB von Norden her widersetzen 

und uns auBerdem dem 'nationalen Aufbau' widmen. 

Sobaid die Zeit reif ist, werden wir Onkel Sam jedoch 

ohne Umschweife klarmachen, daB er verschwinden 

soil.
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Was zur Zeit Sorge macht, ist ganz und gar nicht 

die Taiwanfrage. Taiwan ist das Haupthindernis fur 

die Normalisierung der chinesisch-amerikanischen Be- 

ziehungen. Aber es ist keineswegs der Gegenstand 

unserer Hauptsorge. Wir haben fast 26 Jahre lang 

gewartet und wir kbnnen auch langer warten. Ange- 

sichts der gegenwartigen Weltlage haben wir uns in 

allererster Linie unserem Feind Nummer Eins, dem 

sowjetrevisionistischen Sozialimperialismus, zu wid- 

men. Alle anderen Gesichtspunkte sind durchaus 

sekundar. Die Situation wird die Vereinigten Staaten 

zwingen, dies im Auge zu behalten und sich danach 

zu richten.

Die wachsende Tendenz in den Regierungskreisen 

der USA, 'einen Ausgleich mit der Sowjetunion zu 

finden', ist eine Angelegenheit, die uns Sorgen macht. 

Nixon und Ford haben unser Land besucht. Mitglieder 

und Fiihrer des US-Kongresses und der fruhere US- 

Verteidigungssekretar Schlesinger sind bereits einge- 

laden. Kiinftig werden noch mehr Amerikaner, die im 

militarischen, politischen und sozialen Bereich ein- 

fluBreich sind, eingeladen. Der einzige Zweck all 

dieser Einladungen besteht darin, ihnen unablassig 

unsere Ansichten in Bezug auf die politische Lage 

mitzuteilen und ihnen klarzumachen, daB eine Ent- 

spannungspolitik gegeniiber der Sowjetunion nicht 

ratsam ist, da sie einer Kapitulation und einem 

Riickschritt gleichkame. Dies ware kein positiver 

Beitrag zur Losung der Weltprobleme, sondern ein 

Weg, der alien nur Schaden bringt."

3. Rede des US-Auflenministers Cyrus Vance 

vor der Asia-Society, 29. Juni 1977, in New York 

(Quelle: wireless bulletin)

...Our ties with Japan remain the cornerstone of our 

policy in Asia. But we see great opportunities for 

building a new relationship with the People's Republic 

of China.

After 25 years of confrontation, we are carrying 

on a constructive dialogue with the People's Republic 

of China.

Vast differences in culture, social systems, ideo

logy, and foreign policy still separate our two 

countries, but the Chinese and American people no 

longer face each other with the hostility, misunder

standing, and virtually complete separation that 

existed for two decades.

We consider friendly relations

with China to be a central 

part of our foreign

policy. China's role in maintaining world peace is 

vital. A constructive relationship with China is 

important, not only regionally, but also for global 

equilibrium, such a relationship will threaten no one. 

It will serve only peace.

The involvement of a fourth of mankind in the 

search for the solution of global issues is important.

In structuring our relationship with the Chinese, 

we will not enter into any agreements with others 

that are directed against the People's Republic of 

China. We recognize and respect China's strong 

committments to independence, unity, and self- 

reliance.

Our policy towards China will continue to be 

guided by the principles of the Shanghai Communique, 

and on that basis we shall seek to move towards full 

normalization of relations. We acknowledge the view 

expressed in the Shanghai Communique that there is 

but one China. We also place import

ance of the peaceful settlement 

of the Taiwan question by the 

Chinese themselves.

In seven weeks, I shall be in Peking to talk with 

the leaders of China. A board range of world issues 

demands our attention,and we want to explore ways 

to normalize further our bilateral relationship with 

the People's Republic of China. Mutual and reciprocal 

efforts in this regard are essential.

As we prepare to go to Peking, we recognize that 

progress may not be easy or immediately evident. But 

his administration ist committed to the process, and 

we are approaching the talks in Peking with that in 

mind....

The Republic of Korea has made good use of the 

opportunities provided by peace on the peninsula to 

become increasingly self-reliant and self-sufficient. 

The standard of living of its people has improved 

significantly over the past decade. Its trade has 

grown enormously. Its agriculture has been revolu

tionized.

Our security committment to the Republic of 

Korea and our determination to maintain it are 

essential to the preservation of peace in Northeast 

Asia.

South Korea's growth and strength are the basis 

for President Carter's decision to proceed with a 

carefully phased withdrawal of American ground 

troops. This will be done in a way that will not 

endanger the security of South Korea. We will also 

seek, with the concurrence of the Congress, to 

strengthen South Korea's defense capabilities.

F urthermore:

Our ground troops constitute only about 5 per

cent of the total ground troops committed to the 

defense of South Korea.

The gradual withdrawal of these troops over four 

to five years will be offset by the growing 

strength and self-confidence of the South 

Korean armed forces.

Our air, naval, and other supporting elements 

will remain.

We are working closely with the Korean to help 

them increase their own defense capabilities, 

The United States and the Republic of Korea 

share a strong desire to establish a durable 

framework for maintaining peace and stability on the 

peninsula.

We support the entry of North and South Korea 

into the United Nations without prejudice to 

ultimate reunification...

We are prepared to move toward improved 

relations with North Korea provided with Korea's 

allies take steps to improve relations with South 

Korea.

We have proposed negotiations to replace the 

existing armistice with more permanent arrange

ments.

We have offered to meet for this purpose with 

South and North Korea and the People's Republic 

of China as the parties most immediately con

cerned and to explore with them the possibilities 

for a larger conference. We will enter any 

negotiations over the future of the peninsula only 

with the participation of the Republic of Korea.

Ten years ago, even while war raged in 

Indochina, five Southeast Asian countries created a 

new instrument for peace - the Association of South-
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east Asian Nations of ASEAN. Our ties with one of its 

members, the Philippines, are rooted in our shared 

history. The strength of these ties is reinforced by 

our mutual defense treaty. Each of ASEAN's other 

four members - Thailand, Indonesia, Malaysia, and 

Singapore - is an old and valued friend....

Close relations between the United States, 

Australia and New Zealand long antedate our formal 

alliance in ANZUS. Only last week, the President 

welcomed Australian Prime Minister Malcolm Fraser 

to Washington. In their wide-ranging talks, particular 

attention was paid to the Asian region. The contribut

ion Australia and New Zealand make to the region is 

vital, and we will consult closely with them on all 

matters of common interest.

While we work with traditional friends, we have 

begun the process of normalizing relations with the 

Socialist Republic of Vietnam.

Our old friends in Southeast Asia and the Pacific 

have been kept fully informed of our talks with the 

Vietnamese. They agree that the interests of all 

would be served by the establishment of normal 

relations between Vietnam and the United States.

The scars of war still exist on both sides. Both 

sides retain a residue of bitterness that must be 

overcome. But there is some progress:

Together with the Vietnamese, we have devised a 

system for identifying and returning the remains 

of Americans missing in action in Vietnam. Soon 

the remains of twenty more American pilots will 

be returned from the land where they died - 

some as long as a decade ago - to the land they 

served so honorably and so well.

We have lifted restrictions on travel to Vietnam, 

and taken other positive steps to assist in the 

progress of reconciliaton.

We have offered to lift the trade embargo as we 

establish diplomatic relations.

And we will no longer oppose Vietnam's member

ship in the United Nations. I expect to see its 

delegation seated there at the next general 

assembly session....

Today, as we look across the vast Pacific, we see 

the web of relationships that links us together, and 

America's continuing role in Asia's security. The 

peace of that region also depends upon our efforts to 

reduce tensions with the Soviet Union. Any attempt 

to change the present general equilibrium would be 

viewed with concern by all others in the region...
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DAS DEUTSCHLAND-BILD DER CHINESEN

Wolfgang Bartke

"Franz Josef StrauB sagt, daB die Aufrustung der 

Sowjetunion deren Verteidigungserfordernisse bei 

weitem ubersteigt. Sie richtet sich in erster Linie 

gegen den Westen". - "StrauB betont, daB die Sowjet

union die Entspannungspolitik als Mittel benutzt, die 

Moral des Westens einzuschlafern, um diesen besser 

liquidieren zu kbnnen. "

Zitate dieser Art werden gemeinhin dem Bayern- 

Kurier zugeordnet. Tatsachlich entstammen sie der 

Pekinger "Volkszeitung". Diese Kuriositat ist einer 

der Schlussel zum Verstandnis der chinesischen Pres- 

sepolitik. Es gehoren dazu mehrere.

Ehe die Frage nach dem Deutschland-Bild des 

Chinesen angegangen werden kann, sind einige grund- 

satzliche Feststellungen zu treffen. Wie in alien 

kommunistischen Staaten wird auch in China die 

Presse von der Propagandaabteilung des Zentralkomi- 

tees gesteuert. Diese fuhrt Weisungen aus, die im 

Politburo der Partei erarbeitet werden. Das Schema 

einer solchen Pressepolitik ist erstaunlich simpel: es 

gehbren dazu nur Schwarz und WeiB: Sozialismus ist 

gut, Kapitalismus ist schlecht. Grautbne dazwischen 

sind dem Schema angepaflt. Differenzierungen werden 

vorgenommen zwischen Staaten ohne und jenen mit 

diplomatischen Beziehungen. Erstere werden aus- 

schlieBlich unter negativen Gesichtspunkten von der 

Propagandaabteilung der Partei behandelt; letztere 

auch unter sachlichen, fur die dann die staatliche 

Nachrichtenagentur zustandig ist.

Im Faile der Bundesrepublik Deutschland bringt 

das mit sich, daB Artikel aus der Feder der Propagan

daabteilung grundsatzlich von Westdeutschland spre- 

chen, die staatliche Nachrichtenagentur dagegen von 

der Bundesrepublik spricht.

Aus dem Gesagten versteht sich von selbst, daB 

das von der chinesischen Presse gezeichnete Bild vor 

Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Okto- 

ber 1972 ein ausschlieBlich negatives gewesen ist. Es 

laBt sich auf die Formel bringen: Die Bundesrepublik 

war ein Lakai der USA, ein Land, in dem revanchisti- 

sche Krafte die Wiedereroberung der verloren Ostge- 

biete anstreben, in dem das kapitalistische Wirt- 

schaftssystem, geschiittelt von Streik und Demonstra- 

tionen dem von Marx vorhergesagten Untergang 

zugeht.

Die Differenzierung begann mit Aufnahme der 

diplomatischen Beziehungen. Im folgenden wurde das 

Schwarz-WeiB-Schema beibehalten und erfuhr 

lediglich eine Bereicherung. Diese bezieht sich auf 

die wichtigste Komponente der chinesischen 

AuBenpolitik, in der die Sowjetunion der Hauptfeind 

ist. Hierzu muB seither auch die Bundesrepublik 

Deutschland herhalten. Sie wird mit eingespannt in 

die Diffamierungskampagne gegen die Sowjetunion.

Seit Jahren erscheinen in der chinesischen Presse 

monatlich annahernd 200 anti-sowjetische Artikel, 

zur Halfte eigene, zur anderen Zitierungen der 

Weltpresse. Der Aufwand dieser Polemik ist enorm. 

Er steht fur das Selbstverstandnis des Anspruches, 

besser zu sein als der sowjetische Kommunismus.

Unter diesen Voraussetzungen verwundert es 

nicht, daB der "Bayern-Kurier" nach "Der Welt" und 

der "FAZ" an dritter Stelle aller zitierten deutschen 

Presseorgane steht, gefolgt von der Zeitschrift 

"Wehrkunde". 1976 war der "Bayern-Kurier" sogar das 

meistzitierte Organ. Aber nicht nur die deutschen 

Presseorgane werden in die anti-sowjetische Kampag- 

ne einbezogen, sondern auch offizielle Publikationen. 

So fanden z.B. die WeiBbiicher des Verteidigungsmini- 

steriums 1973/74 und 1975/76 mit Passagen, in denen 

die uberzogene Aufrustung der Sowjetunion behandelt 

wird, Eingang in die chinesische Presse.

Es sind die gleichen Gesichtspunkte, nach denen 

die chinesische Presse die Politiker unseres Landes 

fur zitierungswurdig halt. Zwar gebieten die diploma

tischen Beziehungen die Registrierung der wichtig- 

sten Aktivitaten von Bundeskanzler, -prasident und 

AuBenminister, die daher die meist zitierten sind. 

Stehen mithin die Regierungspolitiker im Vorder- 

grund, so ist doch die den Oppositionspolitikern  

gezollte Aufmerksamkeit bemerkenswert, weil sie 

quantitativ jenen kaum nachsteht, wobei letztere 

ausschlieBlich mit anti-sowjetischen AuBerungen 

zitiert werden.

So spiegelt sich zum Beispiel deutlich die von 

Willy Brandt initiierte Ostpolitik wider, die der 

chinesischen Politik zuwiderlauft, weshalb dieser 

auch nach seiner Abdankung als Bundeskanzler 

lediglich noch einmal Eingang in die chinesische 

Presse gefunden hat, namlich mit dem Eingestandnis 

der Wahiniederlage der SPD bei den Bundestagswah- 

len 1976. Hieraus versteht es sich ebenso von selbst,


