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Obersicht

AUSSENPOLITIK

WESTEUROPA

(1) Der franzbsische AuBenminister in Peking

Am 19.11.1975 ist der franzbsische AuBenminister Sauvagnar- 

gues in Peking zu einem offiziellen Besuch eingetroffen. Seit- 

dem beide Staaten im Jahre 1964 diplomatische Beziehungen 

aufgenommen hatten, gait das bilaterale Verhaltnis als "exzel- 

lent". Zu den franzdsischen Besuchern in Peking gehbrten 

AuBenminister Schumann im Jahre 1972 und der fruhere 

President Georges Pompidou (1973). Teng Hsiao-p'ing erwider- 

te im November 1974 die Visite in Frankreich. Bisher ist dies 

der einzige Besuch eines Politikers hbchsten Ranges in einem 

westeuropaischen Staat gewesen. Nunmehr plant auch President 

Giscard d'Estaing einen Besuch in China, wahrscheinlich 1976 

(Le Monde, 19.11.1975).

Bei den politischen Gesprachen stand die Frage der Haltung ge- 

geniiber der Sowjetunion im Vordergrund. Fur Paris wie fur Pe

king ist ja die nationale Unabhangigkeit oberstes Dogma. So 

kommt es, daB die franzdsischen Liberalen und die Chinesen 

haufig die gleichen Analysen der internationalen Szene anstel- 

len. Was allerdings die Frage der Entspannung anbelangt, so lau- 

fen die Bewertungen auseinander: China findet jede Form von 

Entspannung illusorisch, fur den franzdsischen AuBenminister 

dagegen ist Entspannung ein Mittel, kriegerische Auseinander- 

setzungen zwischen Ost und West zu verhindern. Ahnlich wie 

der deutsche Bundeskanzler muBte er deshalb eine Lanze fur die 

Entspannung in Peking brechen.

Daneben kamen Fragen des AuBenhandels zur Sprache. Frank

reich ist hinter Japan, den USA, der Bundesrepublik, Canada, 

Australian und GroBbritannien der siebtwichtigste Handelspart- 

ner der Volksrepublik.

Geruchte, daB China daran interessiert sei, eine grbBere Anzahl 

von Mirage-Diisenjagern zu kaufen, sind nicht bestatigt worden 

(zu diesem Thema Radio Prag vom 19.11.1975 in BPA, Ostinfo, 

20.11.1975, S.33).

Sauvagnargues funftagiger Besuch gilt aber insbesondere der Vor- 

bereitung der fur das kommende Jahr vorgesehenen Reise von 

President Giscard d'Estaing nach China. Zu diesem Zweck kon- 

ferierte er mit dem chinesischen AuBenminister Ch'iao Kuan-hua 

(NCNA, 20.11.1975), mit dem Stellvertretenden Ministerprasi- 

dentenTeng Hsiao-p'ing sowie mit dem Stellvertretenden Mini- 

sterprasidenten Li Hsien-nien (NCNA, 21.10.1975).

(2) “Intensivierung der Supermachterivalitat 

um Island”

NCNA vom 30.10.1975 berichtet, daB die USA auf Island in 

der Nahe von Keflavik im Siidwesten der Insel eine bedeutende 

Mi I itarbasis, auf der an die 3000 amerikanische Soldaten statio- 

niert seien und von wo aus US-Flugzeuge den Atlantik kontrol- 

lieren konnten, unterhielten.

Die Sowjetunion ihrerseits richte sich darauf ein,im Ernstfall die 

amerikanischen Verbindungen zu den westeuropaischen Landern 

abzuschneiden, und habe deshalb ihre maritimen Vorposten bis 

nach Gronland, Island und zu den nordatlantischen Gewassern 

zwischen Farder-lnseln und Norwegen vorgeschoben. Flankiert 

werde dieses Vorhaben durch eine Reihe von Marinemandvern 

und durch intensive Spionagetatigkeit in Osland (diesowjeti- 

sche Botschaft in Reykjavik umfasse mehr als 83 Personen). 

SchlieBlich versuche die Sowjetunion, prosowjetische Krafte an- 

zuwerben, um Island "in politischer als auch in kultureller Hin- 

sicht zu infiItrieren".

(3) Franco, Juan Carlos und Peking

Chu Te, Vorsitzender des Standigen Komitees des Nationalen 

Volkskongresses der VR China - und damit de facto Staatspra- 

sident - sandte am 21. November an den Prasidenten des Regent- 

schaftsrates des spanischen Staates ein Beileidstelegramm mit 

folgendem Inhalt: "Aus AnlaB des Hinscheidens seiner Exzel- 

lenz, Francisco Franco, Staatschef Spaniens, mochte ich mein 

Beileid zum Ausdruck bringen" (NCNA, 2.11.1975). In ahn- 

lichem Sinne auBerte sich auch der Stellvertretende Vorsitzen- 

de des Standigen Komitees des NVK, Hsu Hsiang-ch'ien, gegen- 

iiber dem spanischen Botschafter in Peking (NCNA, 22.11.1975).

Desgleichen sandte Chu Te folgendes Gluckwunschtelegramm an 

den neuen Kbnig von Spanien, Juan Carlos I: "AnlaBlich Ihrer 

Proklamierung zum Kbnig von Spanien mochte ich meine Gluck- 

wiinsche zusammen mit den Wiinschen fur eine weitere Entwick

lung der Beziehungen zwischen China und Spanien und der 

Freundschaft zwischen unseren beiden Vblkern zum Ausdruck 

bringen" (NCNA, 23.11.1975).

Pekings Haltung zu Spanien ist vorerst noch nicht genau defi- 

niert. Man will sich aber auf alle Faile den Weg nach Madrid 

freihalten.
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SOWJETUNION UND OSTEUROPA

(4) Zum Freundschaftsvertrag Sowjetunion - DDR

Peking verurteilt den zwischen der DDR und der Sowjet

union abgeschlossenen neuen "Vertrag uber Freundschaft, Zu- 

sammenarbeit und gegenseitigen Beistand" als Versuch der 

Breschnew-Clique, Deutschland auf ewig gespalten zu halten.

Zwei Tage vor dem Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt 

in China bezeichnete Hsinhua (NCNA, 26.10.75 u. PRu 1975, 

Nr.45 S.13 f.) den neuen Freundschaftsvertrag zwischen Ost- 

berlin und Moskau vom 7. Oktober 1975 als einen "weiteren 

Versuch der sowjetischen Sozialimperialisten, unter dem Deck

mantel der von ihnen auf der Europaischen Sicherheitskonfe- 

renz angepriesenen triigerischen Spannungen in Europa aggres- 

siv und expansiv werden zu konnen." Der Vertrag enthulle 

"ganz und gar den heuchlerischen Charakter der sowjetischen 

Revisionisten. Nach der Europaischen Sicherheitskonferenz hat- 

te es die Breschnew-Clique eilig, den Vertrag mit Ostdeutsch- 

land zu unterschreiben, um den militarischen Vorposten der 

Sowjetunion an der Westgrenze zu konsolidieren Noch im 

SchluBdokument der KSZE habe Moskau "in heuchlerischer 

Weise eingewilligt, den Satz aufzunehmen, daB 'Grenzen im 

Einklang mit dem Volkerrecht und auf friedlichem Wege ge- 

andert werden konnen', aber schon jetzt, da die Volker den 

Gipfel noch frisch in Erinnerung haben, kennen die (sowjeti

schen Revisionisten) bereits keine Skrupel mehr, mit Ostdeutsch- 

land den Vertrag zu unterzeichnen, der ihren finsteren und dop- 

pelziingigen Charakter voll und ganz entlarvt. Dieser neue Ver

trag unterstreicht 'die Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen in 

Europa' und die 'Unabanderbarkeit des Verhaltnisses zwischen 

den beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg'." 

Der neue Vertrag enthalt u.a. folgende Klausel: "Sollte eine 

der hohen vertragschlieBenden Parteien Gegenstand eines be- 

waffneten Angriffs seitens eines Staates oder einer Gruppe von 

Staaten sein, so hat die andere hohe vertragschlieBende Partei 

unverzijglich jede Art von Unterstutzung, einschlieBiich mili- 

tarischer Unterstutzung, zu leisten." Auf diese Weise sei "Ost- 

deutschland gezwungen, der sowjetischen Aggressions- und Ex- 

pansionspolitik zu dienen. Westlichen Presseberichten zufolge 

sind von den 500.000 sowjetischen Soldaten in Mitteleuropa 

liber 350.000 in Ostdeutschland stationiert... um liber Europa 

zu gebieten, mochten die sowjetischen Revisionisten Deutsch

land ewig geteilt halten. Die offentliche Meinung der Welt hat 

von der Tatsache Kenntnis genommen, daB es in einer Bestim- 

mung des alten, 1964 auf 20 Jahre unterzeichneten sowjetisch- 

ostdeutschen Vertrages heiBt: 'Die Schaffung eines friedlieben- 

den, demokratischen, vereinten deutschen Staates kann nur 

durch Verhandlungen auf gleicher Grundlage und durch Uber- 

einstimmung zwischen den beiden souveranen deutschen Staa

ten erzielt werden'. Der neue Vertrag jedoch erwahnt 'einen 

vereinten deutschen Staat' liberhaupt nicht. Eine westliche Nach- 

richtenagentur wies darauf hin, daB dies signalisiere, daB der 

Kreml 'handeln wurde, um jeden Schritt auf eine Wiedervereini- 

gung Ost- und Westdeutschlands hin zu verhindern'."

In dem Kommentar heiBt es weiter: "Das deutsche Volk hat 

unter der langen Teilung nach dem Kriege mehr als genug gelit- 

ten, und es sehnt sich natlirlich nach Verwirkiichung der Wie- 

dervereinigung Deutschlands, wotiir es seit Jahren zusammen 

gekampft hat... Aber die sowjetischen Revisionisten haben es 

dringend notig, ihre Kontrolle liber Osteuropa zu festigen, um
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ihre Stellung in der Rivalitat mit dem US-Imperialismus in 

Westeuropa zu starken".

Pekinger politische Beobachter weisen in diesem Zusammen- 

hang auf die wiederholte chinesische Feststellung hin, daB die 

Teilung Deutschlands 30 Jahre nach dem Krieg anomal sei. Pe

king erklart: "Das chinesische Volk weiB die breiten Massen 

des deutschen Volkes genau von einer Handvoll Faschisten zu 

unterscheiden. Wir sind gegen eine wilIkurliche Praxis, die dem 

deutschen Volk die Verantwortung flir den Angriffskrieg zu- 

schreibt".

Bereits am 28. Oktober zitierte DDR-AuBenminister Oskar 

Fischer den chinesischen Botschafter in Ostberlin ins AuBenmi- 

nisterium, um Proteste gegen den Hsinhua-Artikel anzumelden. 

Solche Ausflihrungen mliBten als volkerrechtswidrige Einmi- 

schung in die inneren Angelegenheiten der souveranen sozia- 

listischen DDR gewertet werden.

Die in der DDR erscheinende Berliner Zeitung warf in einem 

Kommentar unter der Uberschrift ',Schlitzenhilfe flir Kalte 

Krieger" den "Pekinger Flihrern" vor, sie hatten mit ihrer 

Stellungnahme often Partei flir revanchistische Tenden- 

zen in der Bundesrepublik genommen und sich an die Seite der 

"reaktionarsten entspannungsfeindlichen Krafte" gestelit. Be- 

sonders emport zeigt sich die Berliner Zeitung darliber, daB 

die DDR nicht mit ihrem korrekten Namen, sondern als ''Ost

deutschland" bezeichnet wurde. Dies sei ein Begriff, der sonst 

nur von den "Revanchisten" in der Bundesrepublik gebraucht 

werde (vgl. C.a. November 1975, Yu-hsi Nieh: "China und die 

Ost-West-Entwpannu ng").

(5) “Militarisierung der sowjetischen Volkswirtschaft”

Hsinhua (NCNA, 20.11.75) verweist auf folgende Fakten:

- Die militarischen Ausgaben der Sowjetunion seien von Jahr 

zu Jahr gestiegen: Zwischen 1961 und 1965 durchschnittlich 

jahrlich um 9 %, von 1966 bis 1970 rd. 11 % und in den Jahren 

1971 bis 1974 nicht weniger als 11,9 %. Die Militarausgaben 

des Jahres 1974 hatten nahezu das Vierfache derer von 1960 

ausgemacht. Die gleiche Steigerung weise der Anteil der Mili

tarausgaben am Nationaleinkommen auf: 13,6 % in 1960, 

17,1 % in 1970 und 19,6 % in 1974. Der letztere Prozentsatz

sei in etwa der gleiche wie der Hitler-Deutschlands am Vorabend 

des Zweiten Weltkrieges und habe selbst den relativen Stand 

des US-Imperialismus zur Zeit seiner Aggressionskriege in Korea 

und in Vietnam sowie in der heutigen Zeit erheblich libertrof- 

fen.

- In den letzten Jahren hatten sich die Kreml-Bosse immer mehr 

an die kapitalistischen Industrielander wenden miissen, um er- 

hebliche Kredite,modernes Know-how sowie Gerate und Getrei- 

de zu erhalten. Auf diese Weise mochten sie mit den "unwirkba- 

ren Konsaquenzen einer militarisierten Wirtschaft fertig werden 

und ihre Energien ankurbeln, um so das Wettrlisten ... weiterzu- 

betreiben".

- Erweitert worden sei vor allem das sowjetische Arsenal an 

nuklearen und konventionellen Waffen. Trotz bilateraler Still- 

halteabmachungen hatten die Supermachte immer weiter auf- 

geriistet. 1962 hatten die USA liber 294 interkontinentale

ballistische Raketen, die Sowjetunion dagegen liber 75, verfugt. 

1969 sei dagegen das Verhaltnis schon 1054 : 1050 und 1975 

bei 1054 : 1618 (564 mehr als die USA!) angestiegen. In den 

13 Jahren von 1962 bis 1975 habe man also ein Ansteigen der
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sowjetischen Interkontinentalraketen urndas Zweiundzwanzig- 

fache zu verzeichnen, womit Moskau siebenmal so rasch aufge- 

riistet habe vvre Washington, auch nuklear habe die Sowjetunion 

nichts unversucht gelassen; um den Vorsprung der USA aufzu- 

holen, habe sie seit 1972 die Versuchsproduktion und die Ver- 

wendung von vier neuen Raketentypen forciert und ihre Rake- 

ten mit mehreren Sprengkopfen ausgeriistet, die unabhangig 

voneinander ins Ziel gebracht werden konnen.

- In den letzten 10 Jahren sei ferner die Gesamttonnage der 

sowjetischen Kriegsmarine verdoppelt worden.

- Was schlieBIich die Zahl von strategischen Bombern anbelange, 

so besitze Moskau heute eine uberwaitigende Uberlegenheit 

iiber die USA hinsichtlich konventioneller Kampfflugzeuge.

- Auch in Bezug auf die Landstreitkrafte seien die USA in der 

Zwischenheit uberfliigelt worden: So verfiige die Sowjetarmee 

jetzt z.B. iiber 40.000 Panzer, wahrend die USA nur 10.000 zur 

Verfiigung hatten. Vor allem seien die sowjetischen Streitkrafte 

auch zahlenmaBig gewachsen. Immer haufiger wiirden militari- 

sche GroBmandver, u.a. auch zusammen mit den Truppen des 

Warschauer Pakts, abgehalten.

- Auch der Uberbau komme nicht zu kurz: Uber alle moglichen 

Kanale propagierten die sowjetischen neuen Zaren intensiv Mi- 

litarismus und russischen Chauvinismus, um unter der Bevolke- 

rung, insbesondere der jiingeren Generation, eine Kriegspsychose 

zu schiiren.

NORDAMERIKA

(6) Soil China amerikanische Waffen erhalten?

Angeblich ist die Volksrepublik China daran interessiert, von 

den USA Militarmaterial geliefert zu bekommen, um sich ge- 

gen einen moglichen Angriff der Sowjetunion zu schiitzen. 

Entsprechende Wiinsche habe der Stellvertretende chinesische 

Ministerprasident Teng Hsiao-p'ing seinem Gesprachspartner 

AuBenminister Kissinger bei dessen jiingstem Peking-Besuch 

(Oktober 1975) vorgetragen. China brauche von den USA hoch- 

moderne Waffensysteme, um Luftwaffenstutzpunkte und Ra- 

ketenbasen vor einem denkbaren Uberraschungsschlag sowjeti- 

scher Atombomber zu schiitzen, die nahe der Grenze zu China 

stationiert seien.

Erst kiirzlich hat ein Angestellter der Rand Corporation, der 

Militaranalytiker Michael Pillsbury, in einem Zeitschriftenarti- 

kel President Ford zur Ausgabe von Exportlizenzen fiir Waffen- 

lieferungen an China aufgefordert. Im einzelnen nannte Pills

bury Radarsysteme und Kameras fiir die Luftaufklarung. War 

dieser Artikel als Versuchsballon fiir die amerikanische Offent- 

lichkeit gedacht?

Aus dem KongreB verlautet ferner, 1969 habe der US-Geheim- 

dienst erkundet, daB die Sowjets mit hunderttausend Mann eine 

Luftlandeaktion gegen chinesische Nukleareinrichtungen plan- 

ten. Es habe eine Krisenberatung im WeiBen Haus stattgefunden. 

Da es zu dieser Zeit noch keine offiziellen Verbindungen mit Pe- 

kung gegeben habe, sei die Sowjetunion durch die US-Regierung 

gewarnt worden, daB jeder Angriff gegen China als ein Akt be- 

trachtet wiirde, der zu einem neuen Weltkrieg fiihren konne. 

Kurz danach sei der sowjetische Ministerprasident Kossigyn 

zu einem Treffen mit Chou En-lai nach Peking gereist, und die 

Spannungen hatten nachgelassen (SZ, 20.11.75).

Ob diese Berichte zutreffen oder ob sie als Nachweis der zur 

Zeit schwer bedrangten Geheimdienste fiir ihre Unentbehrlich- 

keit dienen sollen, ist eine nicht zu beantwortende Frage.

LATEINAMERIKA

(7) Lateinamerika-Politik als wichtiger Beitrag zum 

“Dialog zwischen Zweiter und Dritter Welt“

Kommentar der Hsinhua (NCNA, 22 und 23.11.75): "Die 

AuBenminister von Peru und der Bundesrepublik Deutschland 

teilen die Auffassung, daB die Entwicklungslander nicht bloB 

als Lieferanten von Rohstoffen und Energieressourcen betrach- 

tet werden diirfen ... Der Besuch Genschers in Lima ... endete 

mit dem AbschluB von drei Abkommen iiber finanzielle Zusam- 

menarbeit zwischen den beiden Landern ... AuBenminister 

Genscher machte deutlich, daB die AuBenpolitik seines Landes 

auf eine echte Zusammenarbeit zwischen den Industrie- und 

den Entwicklungslandern auf der Grundlage der Gleichberech- 

tigung und Vermeidung des MiBbrauchs wirtschaftlicher Macht 

ausgerichtet sei".

Ahnlich positiv hatte sich Peking bereits zum AbschluB der 

deutsch-brasilianischen Nuklearaustauschvertrage geauBert. 

Auch die Besprechungen des AuBenministers in Caracas fanden 

eine ahnliche Beurteilung (NCNA, 26.11.75). Genscher habe 

dort geauBert:" 'Wir diirfen in den Entwicklungslandern nicht 

lediglich Lieferanten von Erdol und anderen Rohstoffen sehen, 

sondern miissen bereit sein, von ihnen Fertig- und Halbfertig- 

waren zu beziehen'. Genscher fuhr fort: 'Wichtig ist auch, daB 

wir unsere Markte fiir Produkte der Dritten Weltoffnen'. In 

Einklang mit seiner AuBenpolitik,erklarte Genscher, sei sein 

Land gegen alle MaBnahmen zur Ausiibung von wirtschaftlichem 

Druck als einer Methode zur Ausiibung politischen Drucks.

Der Minister verlieh weiter dem Wunsch nach engeren Bezie- 

hungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Venezue

la Ausdruck."

(8) Peking begriiht die Schaffung des lateinamerika- 

nischen Wirtschaftssy stems SELA

Anfang November haben mehr als 20 lateinamerikanische Lan

der die "Panama-Konvention" unterzeichnet, in der die Schaf

fung des lateinamerikanischen Wirtschaftssystems SELA prokla- 

miert wird. Dieser Schritt stelle eine "wichtige Entwicklung der 

lateinamerikanischen Einheit gegen den Hegemonismus dar", 

meint Hsinhua (NCNA, 6.11.75). Durch die neue Wirtschafts- 

ordnung sei nicht nur der alten Ordnung, sondern auch dem 

"sowjetischen Sozialimperialismus" ein harter Schlag versetzt 

worden. Die Agentur warnte dennoch vor zunehmender sowje- 

tischer Infiltration. Lateinamerika diirfe nicht "den Tiger durch 

die Hintertur in dem Augenblick eindringen lassen, da der Wolf 

durch die Vordertiir verjagt wird". Diese Tiger-Wolf:Formulie- 

rung ist bisher von Peking nur auf die asiatischen Lander ange- 

wandt worden.

AFRIKA

(9) Der Angola-Konflikt fiihrt zu Gelandegewinnen 

Pekings in Uganda

Seit einigen Monaten bereits ist der Angola-Konflikt Bestand- 

teil des sino-sowjetischen Tauziehens geworden (Naheres C.a.
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1975/Oktober, U 15).

Peking geht davon aus, daB die Spaltung in Angola voll 

und ganz das Ergebnis des heftigen Streits zwischen den zwei 

Supermachten, besonders aber das Ergebnis der verstarkten 

Aggression und Expansion seitens des sowjetischen Sozialim- 

perialismus ist. Bekanntlich engagiert sich Moskau voll und 

ganz fur die MPLA - und hat ihr auch laufend Waffen und 

Munition geliefert, wahrend China die FNLA favorisiert, die 

Organisation Afrikanischer Staaten (OAU) aber fur die Aner- 

kennung aller drei Befreiungsorganisationen, also zusatzlich 

auch der UNITA, eintritt.

Anfang November wandte sich die Sowjetunion in zwei Schrei- 

ben an den Vorsitzenden der OAU, den ugandischen Prasiden- 

ten Idi Amin. Sie erklarte in diesem Schreiben, sie konne den 

Entwicklungen in Angola nicht teilnahmslos zusehen und for- 

derte den Vorsitzenden auf, fur die MPLA Stellung zu bezie- 

hen.

Am 9. November nahrn Amin in scharfer Form zu diesem 

"Einmischungsversuch" Stellung und wies das sowjetische An- 

sinnen zurlick. Mit diesem Akt habe, wie Hsinhua (NCNA, 

13.11.75) hervorhebt, President Amin "die Unabhangigkeit 

Ugandas, die Wlirde der OAU und die Ehre der afrikanischen 

Volker verteid igt”.

Inzwischen kam es zum Abbruch der diplomatischen Bezie- 

hunge" -wischen der Sowjetunion und Uganda. Amin rief 

dare Shin alie in der Sowjetunion studierenden Ugander auf, 

in . e das Land zu verlassen, um ihre Studien in einem 

"e z isunsprachigen Land" fortzusetzen. Amin erklarte, die 

Sow,; wnion werde es bedauern, ihre diplomatischen Bezie- 

•• r<yen zu Uganda, einem ihrer besten Freunde in Afrika, 

<soyebrochen zu haben.

Kurze Zeit spater bereits traf eine chinesische Delegation 

in Uganda ein, die drei Wochen lang Industrieanlagen besich- 

tigen und die Handelsbeziehungen zwischen beiden Landern 

priifen will. China hat also die Gunst der Stunde genutzt.

Gleichwohl ist nicht zu ubersehen, daB Peking im angolani- 

schen Biirgerkrieg ungleich vorsichtiger und zurlickhaltender 

mitmischt als Moskau. Es ist nicht auszuschlieBen, daB Pe

king gegenwartig uberhaupt keine Waffen mehr an die FNLA 

iiefert. Immerhin hat man die Erfahrung gemacht, daB die 

vorschnelle und einseitige Parteinahme Moskaus fur die MPLA 

in vielen Landern Afrikas Verargerung verursacht hat. Auch 

geht der RiB des Angola-Konflikts quer durch die OAU. Bis 

Mitte November bereits hatten 11 afrikanische Lander die 

"Volksrepublik Angola", also den MPLA-Teilstaat, bereits 

offiziell anerkannt, unter ihnen Mozambique, Guinea-Bissau, 

Guinea-Konakry, Kongo-Brazzaville, Mali, Algerien, Athio- 

pien, Mauritius, Mauretanien, Sao Tome und Principe und die 

Capverdische Republik (NZZ, 14.11.75).

Auf der Seite des inzwischen zum Zweckbiindnis zusammenge- 

schlossenen FNLA-UNITA-Blocks stehen dagegen Frankreich, 

die USA, Sudafrika, vor allem aber das benachbarte Zaire. 

China befindet sich also hier unter einer buntgewiirfelten Ge

sellschaft, die es unmoglich mit Engagement unterstlitzen kann. 

Beste Verhaltensweise in dieser Situation ist Zuriickhaltung 

in Taten und scharfe Stellungnahme in Worten.

Nach Meinung westlicher Beobachter ("Die Zeit", 21.11.75 

S.6) bilden die Staaten Angola, Kongo-Brazzaville, Tansania, 

Uganda, Mozambique und Zambia einen soliden SperriegeL 

Von hier aus kdnnten die slidlichen Lander wie Rhodesien, 

Namybia und Sudafrika, die letzten weiBen Bastionen, unter 

Druck gesetzt werden.

DieSowjetunion habe in das "Projekt Sperriegel". deshalb 

nicht zu Unrecht hohe Summen investiert: Ganze Schiffsla- 

dungen mit Waffen, darunter 144-mm-Artillerie, Raketen, 

Luftabwehrgeschlitze, Granatwerfer und gepanzerte Fahrzeuge 

sind an Land gebracht worden; eine Luftbrlicke fur den Nach- 

schub aus der Sowjetunion wurde eingerichtet. Sogar von 

100 sowjetischen Panzern vom Typ T-54 ist die Rede. AuBer- 

dem soilen in Kongo-Brazzaville mindestens 8 sowjetische 

MIG-21 samt ihren sowjetischen, kubanischen und algerischen 

Piloten zum Eingriff in den Biirgerkrieg zugunsten der MPLA 

("Volksfront fur die Befreiung Angolas") bereitstehen.

(10) Fertigstellung und probeweise Aufnahme des 

Verkehrs der Tansam-Bahn

Am 23. Oktober 1975 wurde der AbschluB der Schienenver- 1 

legearbeiten und die probeweise Aufnahme des Verkehrs auf 

der Tansam-Bahn mit einer Zeremonie in der neuen Bahnsta- 

tion Kapiri Mposhi in der Zentralprovinz Zambia gefeiert.

Die Verlegearbeiten waren im Juni 1975 abgeschlossen wor- x 

den.

Die neue Bahnlinie hat eine Lange von uber 1.860 km, davon 

auf tansanischem Gebiet etwa 979 km und ungefahr 884 km 

auf dem Territorium Zambias.

Im September 1967 hatten die Regierungen von China, Tan

sania und Zambia in Peking ein Abkommen liber den Bau der 

Tansam-Bahn unterzeichnet. Im Oktober 1970 waren die Ar- 

beiten aufgenommen worden. An hauptsachlichen Arbeiten 

muBten uber 80 Mio. cbm Erde und Steinmassen bewegt, 

mehr als 2000 km Schienen verlegt, liber 300 Brlicken geschla- 

gen, insgesamt liber 8000 m Tunnel gebohrt, mehr als 2.200 

Unterfiihrungen ausgebaut bzw. gebaut, in Dar-Es-Salaam und 

in Mpika jeweils eine Lokomotiv- und Waggonreparaturwerk- 

statte ausgebaut bzw. neuerrichtet werden. Ferner waren fast 

400.000 qm Wohnflache zu bauen und Arbeiten flir den Schutz 

der Bahndamme vorzunehmen (PRu 1975, Nr.45, S.16-18).

Die Tansam- oder "Uhuru"- (Suaheli-Wort flir Freiheit, Unab

hangigkeit) Bahn ist auch das teuerste Entwicklungsprojekt 

Afrikas: Die Kosten beliefen sich auf rd.320 Mio. USS flir 

die Strecke und auf rd. 90 Mio. USS flir das rollende Material. 

Das Geld wurde von China vorgeschossen und muB erst von 

1983 ab in dreiBig Jahresraten in konvertierbarer Wahrung oder 

durch Warenlieferungen zurlickerstattet werden. Der Kredit 

ist auBerdem zinslos und wird angesichts der Inflation liber 

die Jahre und Jahrzehnte immer geringer.

Zeitweise waren neben bis zu 35.000 Afrikanern fast 20.000 

Chinesen beim Bahnbau beschaftigt, die zwischendurch nach 

hochstens einem Jahr immer wieder ausgewechselt worden 

waren.

Tansania, mit Kenya und Uganda in der zerfallenden Ostafrika- 

nischen Gemeinschaft noch aus der britischen Kolonialzeit 

verbunden, hatte bisher nur Bahnen mit der gemeinsamen 

Spur von 991 mm. Die Uhuru-Bahn aber

hat die Spurweite von 1067 mm . Das ist die Spur des 

Bahnnetzes, zu dem Zaire, Zambia, Rhodesien, Angola, Mo

zambique, Botswana, Slidwestafrika und Slidafrika gehoren. 

Mit dieser Bahn ist eine auch "politische" Weiche daflir ge-
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stellt worden, daR sich Tansania von seinen ostafrikanischen 

Bindungen lost und AnschluR an das sudliche Afrika findet. 

Daneben hatte die breite Spur auch den Vorteil hbherer Be- 

lastbarkeit. Die Achslast auf der Uhuru-Bahn kann z.B. um die 

Halfte groRer sein als auf der "Meterspur" der "Ostafrikani

schen Eisenbahnverwaltung" die Hochstgeschwindigkeit der 

Ziige kann 100 statt 60 km in der Stunde betragen.

Besonders wirtschaftlich ist der Betrieb auf der Tansam-Bahn 

vorerst freilich noch nicht, denn die hohen Kosten mussen 

erst noch abgeschrieben werden. AuRerdem hat Tansania die 

Umschlaggebuhren im Hafen von Dar-Es-Salaam wenige Mona

te vor Eroffnung der Uhuru-Bahn vervierfacht. Zambia muR 

diese Kosten mit seinen Kupferlieferungen zum Teil aufbrin- 

gen. Unter Umstanden wird Zambia deshalb sogar dazu uber- 

gehen, die Bengula-Eisenbahn durch Zaire nach den angola- 

nischen Atlantikhafen zu benutzen, und wartet nun bereits 

ungeduldig auf die politische Wiedererbffnung des Weges 

durch Rhodesien.

Nach dem neuen Plan sollen taglich 9 Ziige in jeder Richtung 

uber die Uhuru-Bahn fahren. China liefert dafiir die 102 Die- 

sellokomotiven und 2000 Waggons. 9 Ziige mit zambischem 

Kupfer konnen jedoch im Hafen von Dar-Es-Salaam noch nicht 

bewaltigt werden. Die 12 Kaiplatze dort reichen schon jetzt 

nicht aus. Entweder gilt es also, Dar-Es-Salaam weiter auszu- 

bauen oder den kenyanischen Hafen Mombasa einzuschalten 

(FAZ, 24.10.75).

Das Projekt, vielfach als "ideologische Eisenbahn" bezeichnet, 

war in den sechziger Jahren zunachst der Weltbank vorgelegt 

worden, die aber wegen "Unrentabilitat" ihre finanzielle 

Hilfe verweigerte. Die Chinesen achteten bei ihrem Bauangebot 

nicht auf wirtschaftliche, sondern vielmehr auf "politische" Ge- 

sichtspunkte: Zambia ist beispielsweise zu zwei Dritteln von 

Gebieten wie Mozambique, An gola und Rhodesien umgeben, 

die zur Zeit, als das Abkommen unterzeichnet wurde, noch 

"kolonial" gepragt waren. AuRerdem versuchten die Chinesen, 

in Ostafrika einen Peking-Block entstehen zu lassen. Moglicher- 

weise streben die Chinesen darauf hin, die Bildung eines Dreier- 

biindnisses zwischen Zambia, Tansania und Mozambique zu un- 

terstutzen. Der von Kenya, Tansania und Uganda gebildete 

Block der "Ostafrikanischen Gemeinschaft" (EAC) wurde da- 

mit endgiiltig zerfallen. Vor allem haben sich die wirtschaftli- 

chen Systeme Kenyas und Tansanias in den letzten zehn Jahren 

standig weiter voneinander entfernt. Im liberalen Kenya ent

stand eine kapitalistische Wirtschaft mit engen Bindungen an 

GroRbritannien, die Bundesrepublik, die USA und die Schweiz. 

Im sozialistischen Tansania wurde die Wirtschaft zu mehr als 

90% verstaatlicht. Nairobi beschuldigte die tansanische Fiihrung, 

sie arbeite mit subversiven Untergrundgruppen zusammen, die 

den Sturz Kenyattas wollten. Unterschiede zwischen beiden 

Landern ergeben sich auch dadurch, daR der jahrliche Durch- 

schnittslohn eines Kenyaners bei 2500 DM, der eines Tansaniers 

bei 1600 DM liegt. Durch den Tourismus ferner nimmt Kenya 

mehr als doppelt soviel ein wie Tansania. Auch die Industriali- 

sierung ist in Kenya schneller vorangekommen.

Im Jahre 1967 schienen die Weichen noch anders gestelIt zu 

sein: Damals waren im Rahmen der Ostafrikanischen Gemein

schaft die Eisenbahnen, Hafen und Fluglinien Kenyas, Ugandas 

und Tansanias unter eine gemeinsame Verwaltung gestelIt wor

den. Die Arbeit des EAC-Hauptquartiers wurde von alien drei 

Landern mit jahriich 20 Mio. DM finanziert.

Inzwischen hat Tansania gedroht, die Eisenbahnsysteme im 

Lande unter die Kontrolle Dar-Es-Salaams zu stellen. AuRer

dem schlossen die Tansanier mit der Frelimo-Regierung in Mo

zambique weitreichende Wirtschafts- und Handelsabkommen, 

die auch in Kenya als Neuorientierung der tansanischen AuRen- 

politik verstanden werden. Hinzu kommen die permanenten 

Auseinandersetzungen mit dem EAC-Partner Uganda, dessen 

Amin-Regime in Tansania mit alien Mitteln bekampft wird. 

Fur das Schicksal der EAC hat sich inzwischen herumgespro- 

chen, daR sie "wie eine Ehe in die Bruche gegangen ist. Jeder 

weiR, daR SchluR ist, man ist sich nur noch nicht uber den 

Scheidungstermin im klaren" (W. Liitzenkirchen, in "Die Welt", 

15.10.1975).

Peking hat mit seiner Unterstutzung sicher aber auch den wirt- 

schaftlichen Gesichtspunkt nicht ganz vergessen. Immerhin ist 

das Binnenland Zambia der drittgroRte Kupferproduzent der 

Welt. Die Chinesen, die das Projekt um zwei Jahre vorzeitig 

fertiggestellt hatten, wurden immer wieder wegen ihrer Selbst- 

losigkeit gelobt. Der zambische Vizeprasident Kawawa driickt 

dies so aus: "Dies Projekt demonstriert, wie die drei Entwick

lungslander zusammenarbeiten und gemeinsam wirtschaftliche 

und technische Probleme Ibsen konnen, von denen gesagt wur

de, sie seien ohne ungeheure Kosten nicht zu bewaltigen. Dar- 

uber hinaus hat diese Bahnlinie die Volker Zambias, Tansanias 

und Chinas zusammengeschmiedet." (PRu 1975 Nr.45, S.16 

ff.)

andere Bahnliniert
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(11) China unterstiitzt die neue Fiihrung in 

Bangla Desh

Peking hat der neuen Regierung in Bangla Desh seine voile Un- 

terstiitzung zugesichert. Es wolle den neuen Staatschef Sayem 

ebenso unterstutzen wie seinen Vorganger Mushtaq (NCNA,

10.11.1975) . China hatte Mushtaq, der im August Ministerpra- 

sident Mujibur Rahman gestiirzt hatte, unmittelbar nach der 

Amtsiibernahme anerkannt. Andererseits hatte die Volksrepu- 

blik die Griindung des Staates Bangla Desh im Jahre 1971 

scharf kritisiert, da es das Territorium des neuen Staates als zu 

Paki stan, dem besten Verbundeten Chinas auf dem Subkonti- 

nent, gehdrig betrachtete und auBerdem eine enge Parallele zwi- 

schen dieser Staatsgriindung und der Etablierung von Manchu- 

kuo im Jahre 1932 zu erkennen glaubte. Hier wie dort seien 

Marionettenregimes von auBen eingesetzt worden: in Manchu- 

kuo von den Japanern, in Bangla Desh von den mit der Sowjet

union verbundeten Indern.

Nachdem das neue Bangla Desh von der Politik Mujiburs, sich 

eng an Indien anzulehnen, abgeruckt ist, sind seine Sympathien 

in Peking schnell angewachsen.

(12) Besuch des birmanischen Staatsprasidenten 

in Peking

Vom 11. bis 15. November"stattet der President der Soziaiisti- 

schen Republik der Union Birma und Staatsratsvorsitzender, U 

Ne Win, der Volksrepublik China auf Einladung von Chu Teh, 

dem Vorsitzenden des Standigen Komitees des Nationalen 

Volkskongresses, und des Staatsratsvorsitzenden Chou En-lai 

einen offiziellen Freundschaftsbesuch ab. Der birmanische Pre

sident wurde von mehreren Tausend Bewohnern der chinesi- 

schen Hauptstadt herzlich willkommen geheiBen." 

So lautete die Ankiindigung der Agentur "Neues China" (NCNA,

11.11.1975) zu Ne Wins zweitem Staatsbesuch seit der Kultur- 

revolution. Der erste Besuch hatte 1971 stattgefunden.

Dem birmanischen Staatschef wurde diesmal genauso wie bei 

seinem ersten Besuch hochste protokollarische Ehrung zuteil. 

Er traf nicht nur mit den hochsten Reprasentanten des Staates, 

sondern vor allem auch mit Parteichef Mao Tse-tung zu einem 

fast zweistiindigen Gesprach zusammen.

(Thema dazu in diesem Heft).

(13) Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 

China und der Pazifik-Republik Fiji

Durch ein Gemeinsames Kommunique vom 5. November 1975 

(NCNA, 5.11.1975) haben sich die Regierungen der beiden Lan

der gegenseitig anerkannt und die Herstellung diplomatischer 

Beziehungen auf Botschafterebene beschlossen. In dem Kommu

nique ist auch eine Taiwan-Klausel enthalten. Sie lautet: "Die 

chinesische Regierung bekraftigt, daB die Provinz Taiwan ein 

unabdingbarer Teil des Gebietes der VR China ist. Die Regie

rung Fijis anerkennt diese Haltung der chinesischen Regierung". 

Das Kommunique wurde vom "Hochkommissar fur Fiji in 

Australien" unterzeichnet. Fiji war erst 1970 von GroBbritannien 

aus der Kolonialherrschaft entlassen worden.

(14) Stellungnahme zu den Vorgangen in Osttimor

In Osttimor gibt es drei politische Parteien, die alle 1974 nach 

dem Staatsstreich in Portugal gegriindet wurden, um das von 

den portugiesischen Behorden betriebene Referendum uber die 

Selbstbestimmung Osttimors zu organisieren.

- Die FRET I LI N tritt fur die sofortige Unabhangigkeit ein und 

wird offensichtlich von der Mehrheit des Volkes unterstiitzt.

- Die UDT ist fur die Aufrechterhaltung enger Bindungen mit 

Portugal, da sie meint, daB in Osttimor die Bedingungen fur 

eine wirkliche Unabhangigkeit zur Zeit nicht gegeben sind und 

daB die Unabhangigkeit schrittweise verwirklicht werden soil.

- Die dritte Partei, die Demokratische Vereinigung des Volkes 

von Timor (APODETI), tritt dafiir ein, daB Osttimor der Repu

blik Indonesian einverleibt werden soil.

- Unter Ausnutzung der drastischen Veranderungen in Portugal 

inszenierte die UDT am 11. August 1975 einen Putsch, besetzte 

fur einige Zeit das Polizeiburo, die Radiostation, den Hafen und 

den Flughafen Dili und versuchte, eine Regierung unter ihrer 

Fiihrung zu bilden (vgl. PRu 1975 Nr.43, S.22).

Die VR China empfindet offensichtlich Sympathie fur FRETI

LIN (vgl. ebd.) und wendet sich gegen die Angliederung Ostti

mors an Indonesien. Sie unterstiitzt also auch hier das Selbstbe- 

stimmungsrecht der Bevolkerung, das sie durch die FRETILIN 

am besten vertreten glaubt.

Die Insel Timor hat insgesamt eine Flache von 14.925 qkm 

und ungefahr 660.000 Einwohner. Die westliche Halfte der In

sel ist Teil Indonesiens. Nach Osttimor waren die ersten Portu- 

giesen bereits vor 500 Jahren gekommen. 1859 schlossen Por

tugal und die Niederlande einen Vertrag, der die Insel neu auf- 

teilte, und zwar mit dem Ergebnis, daB der Osten zu Portugal, 

der Westen dagegen zu Niederlandisch-lndien gehdren solle. 

Indonesien hat das Erbe des Vertrages angetreten.

(15) Indisch-chinesischer ZwischenfaH im Himalaya-

Gebiet: Vier indische Soldaten getotet

Am 20. Oktober 1975 wurden vier indische Soldaten bei einem 

Feuergefecht mit chinesischen Posten getotet. Peking und New 

Delhi geben dazu verschiedene Versionen. Das indische AuBen- 

ministerium besteht darauf, daB etwa 40 chinesische Soldaten 

auf indisches Gebiet eingedrungen seien und dort das Feuer auf 

eine indische Patrouille erdffnet hatten.

In der von der Nachrichtenagentur Hsinhua (NCNA, 3.1 1.1975, 

vgl. auch PRu 1975 Nr.45, S.3,14) verbreiteten Erkiarung eines 

Sprechers des chinesischen AuBenministeriums heiBt es dagegen, 

indische Soldaten seien nach Tibet eingedrungen, hatten dort 

"wiederholte Provokationen" begangen und das Feuer auf die 

chinesischen Zivilposten erbffnet. Diese hatten in Notwehr vier 

Inder erschossen. "Der Standpunkt der chinesischen Regierung 

zur chinesisch-indischen Grenzfrage ist jedermann bekannt. Um 

Grenzkonflikte zu vermeiden und den Frieden an der Grenze 

zu wahren, hat die chinesische Regierung sich immer fur die Er- 

haltung des Status quo an der Grenze eingesetzt, bis die Grenz

frage geregelt ist. Deshalb hat die chinesische Regierung ihrer- 

seits eine Reihe von MaBnahmen auf eigene Initiative ergriffen. 

Jahrelang hat das Personal des zivilen Kontrollpunktes seinen 

Dienst auf der chinesischen Seite der tatsachlichen Kontrollinie 

unter strikter Einhaltung dieses Standpunktes der chinesischen



CHINA aktuell -737- Dezember 1975

Regierung getan. Sie hoffen, daB die indische Regierung wirksa- 

me Mafinahmen gegen die Wiederholung ahnlicher Zwischenfal- 

le in der Zukunft treffen wird."

Der Zwischenfall hat zu einem neuen Tiefpunkt der Beziehungen 

zwischen beiden Staaten gefuhrt. Die sowjetische Regierungszei- 

tung Iswestija sprach von einem "gefahrlichen Zwischenfall", 

der einmal mehr die angeblich aggressiven Absichten Chinas ge- 

geniiber seinem sudlichen Nachbarn bestatige.

In dem etwa 3.500 km langen Grenzgebiet zwischen China und 

Indien soil es bereits im September - und zwar im Dreilandereck 

Indien-China-Nepal - zu einem blutigen Zwischenfall gekommen 

sein. Wegen des Ausnahmezustandes in Indien sei jedoch die Re

gierung in New Delhi nicht an einer Bekanntgabe der Grenzver- 

letzung interessiert gewesen. Auch Nepal habe geschwiegen, um 

die Beziehungen zu Peking nicht zu belasten (FR und Welt, 3. 

11.1975).

Die chinesische Darstellung ist konkreter als die indische. Der 

Regierungssprecher in New Delhi wollte "aus wohlerwogenen 

Griinden" nicht bekanntgeben, an welchem Grenzabschnitt sich 

der Zwischenfall zugetragen habe. Die Frage, ob der Schauplatz 

das Furstentum Sikkim gewesen sei, das letztes Jahr von Indien 

annektiert wurde, beantwortete er verneinend. Aus einer Dar

stellung der Times of India ist zu entnehmen, daB der Zwischen

fall an einer "empfindlichen Stelle" stattgefunden habe. Die Zei- 

tung deutet an, die chinesische "Inkursion" stehe im Zusammen- 

hang mit der Tatigkeit "aufstandischer Elemente" in Indien. 

Demnach ware zu vermuten, daB der Schauplatz im Nordosten 

liegt, und zwar in der Nahe des Landerdreiecks von China, Indien 

und Birma. Wie allgemein bekannt, werden die dortigen separa- 

tistischen Bewegungen der Bergvolker Nagas und Misos seit Jah- 

renvon China unterstutzt. Hat es sich bei den von China behaup- 

teten "Inkursionen" um eine Verfolgungsaktion von indischer 

Seite aus gehandelt? Dies wurde auch erklaren, daB die vier To- 

ten von den Chinesen "zuriickgegeben" werden muBten; denn es 

ist doch wohl kaum anzunehmen, daB die vier Leichname erst 

auf chinesisches Gebiet transportiert wurden, ehe sie dann spa- 

ter wieder an die indische Armee ausgeliefert wurden. Dies be- 

hauptet auch Delhi nicht.

(16) Anspruch auf dier Archipele im Siidchinesischen 

Meer bekraftigt

Am 24. November veroffentlichte die chinesische Zeitung Kuang- 

ming jih-pao einen langen Artikel von Ho Ti-chu zum Thema 

"Die Archipele im Siidmeer sind seit alter Zeit chinesische Terri- 

torien". In diesem Artikel werden zahlreiche historische, archao- 

logische und ethnische Quellen angefiihrt, um zu beweisen, daB 

die Archipele zunachst von Chinesen entdeckt, erschlossen und 

beherrscht worden seien. Es handelt sich dabei um die vier Insel- 

gruppen Tungsha (die Parats), Hsisha (die Paracelen), Chungsha 

(die Macclesfieldbank) und Nansha (die Spratleys). In Zweiten 

Weltkrieg wurden die Inselgruppen von Japan besetzt und nach 

dem Krieg von der nationalchinesischen Regierung iibernommen. 

Wahrend des chinesischen Burgerkrieges verlor diese dann die 

Hsisha- und Ghungsha-lnseln an die kommunistische chinesische 

Regierung, wohingegen die Tungsha- und Nansha-lnseln bislang 

noch unter nationalchinesischer Kontrolle sind. Auf die Nansha- 

lnseln erheben die Philippinen territorialen Anspruch, und 1970 

haben sie drei unbemannte Inseln davon besetzt. Von der ehema- 

ligen Saigoner Regierung Siidvietnams wurden sowohl die Nan

sha- als auch die Hsisha-lnseln fur sich beansprucht. So gab es im 

Januar 1974 zwischen Saigon und Peking einen bewaffneten 

Konflikt, wobei nach der Niederlage beim Hsisha-Konflikt Sai

gon einige Inseln von Nansha besetzte. Damals wurde seitens 

Hanois und der Provisorischen Revolutionsregierung in Sudviet- 

nam die Gewaltanwendung verurteilt und die Hoffnung auf eine 

Losung der Probleme durch Verhandlung geauBert; das heiBt, 

daB der Anspruch der ehemaligen Saigoner Regierung auf die 

Inseln ebenfalls nicht verneint wurde. Nach dem Sturz der Thieu- 

Regierung iibernahmen Hanoi und die Provisorische Revolutions

regierung den von Saigon besetzten Teil der Nansha-lnseln. Noch 

heute gelten die Inseln zwischen China und Vietnam als umstrit- 

tenes Problem.

Um den Keil zwischen Peking und Hanoi noch tiefer zu treiben, 

veroffentlichte die "Prawda" am 22. November einen Artikel, 

in dem der Verfasser dem chinesischen Anspruch auf die Paracel- 

Inseln widerspricht und den Paracel-lnseln-Konflikt als einen 

Akt chinesischer Expansion bezeichnet. Der Artikel der chinesi

schen Kuang-ming jih-pao, der auch in der Pekinger "Volkszei- 

tung" (JMJP) am 25. November erschien, ist offenbar eine un- 

mittelbare Reaktion auf die Provokation der "Prawda".. Nur in

direct richtet er sich auch an die Adresse Hanois.

Bislang werden alle obengenannten Archipele im Sudchinesi- 

schen Meer in den Atlanten der Sowjetunion und anderer ost- 

europaischer Lander als chinesische Territorien bezeichnet. 

AuBerdem hat die Sowjetunion 1951 auf der Friedenskonferenz 

von San Francisco, an der weder die chinesische Regierung in 

Peking noch die Taiwans teilnehmen konnten, fur den Anspruch 

der Volksrepublik China auf die Inselgruppen gesprochen (vgl. 

Kuang-ming jih-pao 24.11.1975; JMJP 25.11.1975; Ta-Kung- 

Pao 26.11.1975; C.a. 1974/Febr.; C.a. 1 975/Nov. U 17).

(17) Sino-sowjetisches Tauziehen um Indochina: 

Reislieferungen

Die VR China hat in Thailand 200.000 t Reis bestellt, die als 

chinesische Hilfslieferungen an indochinesische Lander weiterge- 

liefert werden sollen. Auch die Sowjetunion schickte eine Dele

gation nach Bangkok, um Reis fur nicht naher bezeichnete Staa

ten Indochinas einzukaufen (BfA/NfA, 26.11.1975).

AUSSENPOLITIK ALLGEMEIN

(18) Wie konnen sich die Lander der Dritten Welt 

gegen den “Hegemonismus der Supermachte 

auf wirtschaftlichem Gebiet” wehren?

(Aus PRu 1975 Nr.39, S.25)

Tn vielen Entwicklungslandern hat die Rohstoffpro- 

duktion einen groBen Anteil an der Volkswirtschaft. 

Sie exportieren vor allem Primarprodukte. Um der 

Praxis der Supermachte zu begegnen, die Rohstoff- 

preise zu driicken und die Wirtschaftskrise auf sie zu 

ub^rwalzen, haben die Entwicklungslander durch Kon- 

sultationen nacheinander eine Reihe von Organisationen 

Rohstoffe produzierender und exportierender Lander 

errichtet.
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(IBA)
Jugoslawien, Ghana. Haiti, 

Dominikanische Republik 

u.a.

Allianz der Kakao- 

produzenten 

(COPAL)

Mai 1962
Ghana, Nigeria, Elfenbein- 

kiiste, Kamerun, Brasilien, 

Togo

Organisation Queck- 

silber produzieren- 

der Lander

Mai 1974
Algerien, Ttirkei, Mexiko, 

Jugoslawien u.a.

Vereinigung Eisenerz 

exportierender 

Lander

April 1975 Algerien, Brasilien, Chile, 

Indien, Mauretanien, Peru, 

Sierra Leone, Tunesien, 

Venezuela u.a.

Vereinigung Wolfram 

produzierender 

Lander

April 1975 Bolivien, Peru, Thailand 

u.a.

Weltvereinigung fur

Phosphate

1975 Marokko, Algerien, 

Tunesien, Senegal, Togo

Organisation Afrika- 

nischer Olsamen- 

produzenten

August 1974 Algerien, Burundi, Dahome, 

Elfenbeinkiiste, Mali, 

Nigeria, Senegal, Sudan, 

Gambia, Tschad, Obervolta, 

Zaire

Interafrikanische

Organisation fur

Forstwirtschaft und

Nutzholzhandel

Mai 1975 Kamerun, Zentralafrikani- 

sche Republik, Kongo, 

Gabun, Ghana, Aquatorial- 

Guinea, Elfenbeinkiiste, 

Liberia, Madagaskar, 

Tansania, Zaire

Vereinigung der Nutz- 

holzproduzenten 

Siidostasiens

Dezember

1974

Malaysia, Indonesien, 

Philippinen

Union Bananenexpor- 

tierender Lander 

(UPEB)

September

1974

Panama, Kostarika, 

Honduras, Guatemala, 

Kolumbien u.a.

Gruppe Lateinameri- 

kanischer und Ka- 

ribischer Zuckerex- 

portierender Lander

November

1974

Argentinien, Barbados, 

Brasilien, Kolumbien, 

Kostarika. Kuba, Domini

kanische Republik, Ekua- 

dor, El Salvador, Guate

mala, Guyana, Honduras, 

Jamaika, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, 

Paraguay, Peru, Trinidad 

und Tobago, Venezuela

Organisation Erdol- 

exportierender 

Lander (OPEC)

September

1960

Irak, Iran, Saudi-Arabien, 

Kuwait, Venezuela, Katar, 

Indonesien, Libyen, Ver- 

einigte Arabische Emirate, 

Algerien, Nigeria, Gabun, 

Ekuador

Interafrikanische

Kaffee - Organisa

tion (IACO)

Dezember

1960

Burundi, Kamerun, Ze.ntral- 

afrikanische Republik, 

Kongo, Dahome. Athiopien, 

Gabun, Elfenbeinkiiste, 

Madagaskar, Nigeria, 

Rwanda, Sierra Leone, 

Tansania, Togo, Uganda, 

Zaire u.a.

Vereinigung Natur- 

kautschuk produ

zierender Lander 

(ANRPC)

1970 Malaysia, Singapur, 

Indonesien, Thailand, Sri

Lanka u.a.

Regierungsrat Kup- 

ferexportierender 

Lander (C1PEC)

Juni 1967 Chile, Peru, Sambia, Zaire

Internationale Bau- 

xit-Vereinigung

Marz 1974 Jamaika, Guyana, Surinam, 

Guinea, Sierra Leone,

(19) Offizielle Ankiindigung zu den Aktivitaten 

des “Radio Peking”

"Radio Peking" ist die Rundfunkstation der Volksrepublik 

China fur die ganze Welt.

"Radio Peking" sendet in 38 Sprachen fur alle Erdteile. Die 

tagliche Sendezeit all seiner Sender betragt insgesamt uber 140 

Stunden.

Fur Asien: Bengali, Burmesisch, Englisch, Franzdsisch, Hindi, 

Indonesisch, Japanisch, Kambodschanisch, Koreanisch, Lao- 

tisch, Malaiisch, Mongolisch, Nepalesisch, Paschtu, Russisch, 

Singhalesisch, Tagalog, Tamil, Thai, Urdu, Vietnamesisch und 

Esperanto;

fur Afrika und Westasien: Arabisch, Englisch, Franzdsisch, 

Haussa, Italienisch, Persisch, Portugiesisch, Spanisch, Suaheli 

und Tiirkisch;

fur Europa: Albanisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Franzd

sisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumanisch, Russisch, 

Serbokroatisch, Spanisch, Tschechisch und Esperanto;

fiirOzeanien: Englisch.

"Radio Peking" bringt taglich neben Nachrichten, Kommentaren 

und Berichten Sendereihen wie: "China im Aufbau", "In der 

Volkskommune", "Kultur Chinas", "Musik Chinas" und "Hb- 

rerbriefkasten".

Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Sendungen von "Radio Pe

king" verfolgen. Ihre kritischen Bemerkungen und Ihre Anre- 

gungen zum Programm sind uns stets willkommen. Bitte schrei- 

ben Sie uns und teilen Sie uns mit, ob Sie unsere Sendungen 

gut empfangen kbnnen. Fordern Sie unsere kostenlosen Sende- 

plane an.

Die Anschrift lautet: Radio Peking, Peking, China

Programm in deutscher Sprache:

MEZ kHz M eterband

19.00 - 20.00 6920 43,3

7010 42,7

21.00 - 22.00 7780 38,5
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