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VIETNAM - VEREINIGT ZU NEUEN UFERN

Holger Dohmen

Zur Vervollstandigung der von Februar bis Oktober 1973 erschienenen Serie iiber die innenpolitische Ent

wicklung der einzelnen Staaten Siidostasiens und ihrer Beziehungen zur VR China (kiirzlich durch eine zwei- 

teilige Wiederholung der Darstellung Birmas aktualisiert) behandelt “CHINA aktuell’’ in diesem Heft als 

Nachtrag den letzten Staat dieser Region: Vietnam. Die nachfolgende Untersuchung orientiert sich am selben 

Schema, das auch den schon erschienenen Beitragen zugrunde lag. Nach einer Darstellung der innenpolitischen 

Probleme (Zentralismusfragen, Wirtschaftsentwicklung und Biirokratieprobleme) folgt eine Untersuchung der 

aufienpolitischen Interdependenzen. Der Schwerpunkt dieser Darstellung liegt auf der jiingsten politischen 

Entwicklung Vietnams, wie sie sich nach dem Sieg der Kommunisten im vergangenen April ereignet hat. 

Dariiber hinaus wird versucht, mit historischen Riickblenden auch die gesamtgeschichtliche Situation des Lan

des zu skizzieren, vor allem seine traditionellen Verbindungen zu China.

Als am 30. April 1975 nordvietnamesische Panzer in die siidvietnamesische Hauptstadt Saigon einrollten, war 

dies der Schlufipunkt eines dreibigjahrigen Krieges und der Beginn des vorlaufig letzten Kapitels der vietname

sischen Revolution. Kein Land in der modernen Geschichte hat so kontinuierlich unter dem Pha nomen Krieg 

gelitten wie Vietnam. Die meisten vietnamesischen Erwachsenen haben drei grohe Kriege miterlebt.

Wohl kaurn eine politische Kraft irgendeines Landes hat so ausdauernd und zielstrebig unter Kriegsbedingun- 

gen auf die Unabhangigkeit hingearbeitet wie die Arbeiterpartei Nordvietnams, die Lao Dong.

Natiirlich ist es fiir Kritiker kommunistischer Regime einfach zu behaupten, die freien Vietnamesen des Siidens 

seien nun in die Unfreiheit einer kommunistischen Diktatur geraten. Es darf in diesem Zusammenhang aber 

nicht iibersehen werden, dab fiir die Masse der vietnamesischen Agrargesellschaft eine Unfreiheit in Frieden 

wertvoller ist als eine Freiheit in einem von Jahr zu Jahr grausamer gewordenen Krieg, in dem die Grenzen 

zwischen Leben und Tod taglich fliefiender wurden.

Vietnam hat 1975 zum erstenmal in seiner zweitausend Jahre alten Geschichte eine Freiheit erreicht, die we- 

der durch ein tributares Abhangigkeitsverhaltnis vom grohen Nachbarn und Rivalen China, noch durch eine 

Kolonialmacht bedroht ist. Die Kontinuitat und Stringenz dieser politischen Entwicklung ist kein Zufallspro- 

dukt der Geschichte. Vielmehr zirkulierte das Denken der Manner um Ho Chi Minh seit 1930 nur um diese 

eine Zielsetzung: die Eroberung der politischen Fiihrung in ganz Vietnam. Wenn nicht alle Zeichen triigen, 

wird dieser Herrschaftsanspruch Hanois jedoch noch weiter ausgedehnt werden, namlich auf den Antritt des 

franzdsischen Kolonialerbes, der einer Vormachtstellung Vietnams in ganz Indochina, also auch in Laos und 

Kambodscha, gleichzusetzen ware.

Neben unendlicher Geduld und dem Denken in langfristigen Kategorien sind es im wesentlichen zwei Krafte, 

mit denen Ho Chi Minh und seine Genossen Vietnam zu dem gemacht haben, was es heute ist:

1. der Vietnamesische Nationalismus, 2. der ideologisch-revolutionare Missionsgedanke der vietnamesischen 

Kommunisten (1).

Gegen die patriotische Kraft, die aus der Verbindung von Kommunismus und Nationalismus resultierte, stand 

das mit purem Antikommunismus begriindete Eingreifen der Franzosen und Amerikaner in zwei Indochina- 

Kriegen von Beginn an auf verlorenem Posten. Schon 1946 hatte der Oberste Kommandeur der franzdsischen 

Truppen in Indochina, General Philippe Leclairque, mit aller Eindringlichkeit gewarnt: “Der Antikommunis

mus wird solange ein Hebei ohne Ansatzpunkt in unseren Handen bleiben, als das Problem des Nationalismus 

nicht gelost ist’’ (2).

Tatsachlich wurde das Problem von aufien nie gelost, bis zum 30. April 1975 nicht, als die Kommunisten in 

Sudvietnam die Macht an sich rissen.
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I. Innenpolitische Ausgangslage

1. Zentralismusprobleme

Die Konsolidierung der politischen Verhaltnisse in Gesamtviet- 

nam hangt heute im wesentlichen von zwei Faktoren ab:

1. der grundlegenden Verschiedenheit der Mentalitat der 

Bevolkerung im Norden und Siiden;

2. der Fahigkeit der Nordvietnamesen, mit dem Problem der 

Minoritaten im Siiden des Landes fertig zu werden.

Zu 1: Die Beziehungen zwischen beiden Zonen Vietnams wa- 

ren zu keiner Zeit von Grund auf freundlich (3). Zwischen den 

Bevolkerungen des Siidens und des Nordens von Vietnam gibt 

es eigentlich seit dem 16. Jahrhundert, als Siidvietnam begann, 

eine eigene Identitat zu entwickeln, feindliche Gefiihle. Mehr 

als zwei Jahrhunderte, von 1593 bis 1802, blieben die Grenzen 

zwischen beiden Teilen geschlossen und wurden nur gelegent- 

lich von Armeen oder Expeditionen durchbrochen. Die nationa

le Wiedervereinigung im Jahr 1802 wurde ebenfalls durch be- 

waffnete Krafte herbeigefiihrt und von den No rdvietnamesen 

nur widerwillig akzeptiert, da die spatere Nguyen-Dynastie aus 

dem Siiden kam. Die Zersplitterung der Einheit Vietnams wurde 

zudem im 19. Jh. noch durch die Franzosen gefbrdert, die das 

Land in drei Teile aufteilten und damit den Regionalismus noch 

mehr starkten . Diese drei Teile waren Cochin-China, Kolonie 

der Franzosen, und Tongking und Amman als Protektorate in 

Nord- und Zentralvietnam, die nominal jedoch unter der Kon- 

trolle des Hofes von Hue blieben.

GEFUHL DER GEGENSEITIGEN UBERLEGENHEIT

Insbesondere wahrend der franzbsischen Kolonialzeit machte 

sich im Siiden des Landes bei den Einheimischen ein gewisses Ge- 

fiihl der Uberlegenheit gegeniiber der Bevolkerung des Nordens 

bemerkbar. Diese Uberlegenheit griindete sich nicht nur auf ma- 

teriellen Reichtum, der im Siiden grower als im Norden war, son- 

dern vor allem auch auf die groBeren politischen Freiheiten und 

das Bekanntwerden mit westlichem Gedankengut, das den Siid- 

vietnamesen durch die Franzosen erlaubt wurde.

Die materiellen Wohlstandsverhaltnisse des Siidens und No rdens 

entwickelten sich nach 1954 durch Investitionen von Franzosen 

und Amerikanern weiter zugunsten des Siidens. So kam es 

schlieBlich, daB die Siidvietnamesen auf ihre Briider im Norden 

immer etwas von oben herab schauten.

Umgekehrt haben die Nordvietnamesen die Siidvietnamesen lan- 

ge Zeit als "faul und redselig" betrachtet. Nach Auffassung der 

nordvietnamesischen Bevolkerung seien die Siidvietnamesen durch 

das Klima und durch den Schutz der Franzosen und Amerikaner 

verweichlicht, was als Hauptgrund dafiir angesehen wurde, daB 

der Norden den Kampf gegen die Kolonialmachte durchfiihren 

muBte. Samtliche Widerstandsbewegungen im Siiden, wie der 

Viet Cong, die Nationale Befreiungsfront oder die Provisorische 

Revolutionsregierung, wurden schlieBlich auch von Nordvietna

mesen ins Leben gerufen.

Wie sehr in Hanoi die Meinung vorherrschte, daB nur der Norden 

in der Lage ware, den Siiden zu befreien, zeigt auch die Tatsache, 

daB nach dem Sieg der Kommunisten im April letzten Jahres die 

Macht in Siidvietnam ausschlieBlich in die Hande nordvietnamesi- 

scher Politiker und Militars iiberging. Mit wenigen Ausnahmen 

wurden die Mitglieder der Provisorischen Revolutionsregierung 

vom Hanoier Politbiiro kaltgestellt. Die nahezu verachtliche Be- 

handlung der kommunistischen Sympathisanten im Siiden, 

insbesondere von deren Reprasentanten in der Provisorischen 

Revolutionsregierung, hat nach Angaben des Vietnam-Kenners 

Honey tiefe Enttauschung hervorgerufen. So sollen sich ehe- 

malige Viet-Cong -Fiihrer heute als Quislinge des No rdens 

empfinden, als Instrument einer Besatzungsmacht, die ihren 

Willen der siidlichen Bevolkerung aufzwingt (4). Die Hoffnun- 

gen auf einen milderen, etwas "luxurioseren” Sozialismus im 

Siiden im Kontrast zum rigorosen, konsumarmen Kommunis- 

mus im Norden scheinen bei jenen Kadern immer mehr zu 

schwinden. Eine junge Viet-Cong-Fiihrerin machte gegeniiber 

einem Auslander kein Hehl aus der allgemeinen Enttauschung: 

"Die Dinge sind schlecht wie zuvor. Die Kommunsten haben 

uns angelogen." (5) Nach demselben Bericht soli ein Verwand- 

ter dieser Viet-Cong-Fiihrerin, der aus dem Norden gekommen 

war, geauBert haben, daB er nicht verstehen konne, weshalb der 

Siiden nicht entschlossener fiir all seinen Reichtum gekampft 

habe. Nie habe er so wie hier in Saigon in den letzten zwanzig 

Jahren im Norden essen konnen. "I hr konnt nicht begreifen, 

wie arm wir im Norden im Vergleich dazu sind. Dafiir hatten 

wir zah gekampft im Norden, um all dies zu verteidigen", lau- 

tete sein Fazit.

Zu 2: Wahrend in den vergangenen 30 Jahren keine siidvietna- 

mesische Regierung oder politische Kraft in der Lage war, das 

zu verteidigen, was heute von nordvietnamesischen Kadern 

neidvoll bewundert wird, scheint es nun, da es zu spat ist, eini- 

ge Bevolkerungsgruppen zu geben, die dies nachholen wollen. 

Hanoi sieht sich augenblicklich vor die schwierige Frage gestelIt, 

wie es mit verschiedenen ethnischen Minoritaten im Siiden des 

Landes fertigwerden soli.

Eine der charakteristischsten Eigenarten dieser Bevolkerungs- 

gruppen ist ihre Abneigung gegen jede zentralistische Regierung. 

In der vietnamesischen politischen Tradition hatte der Staat 

jahrhundertelang nur die Funktion der iibergeordneten Planung 

in seinen Handen. Er sorgte fiir die Verteidigungsbereitschaft 

und stellte die Gerichte. Alle anderen Funktionen lagen bei lo- 

kalen Autoritaten. Im vietnamesischen Alltag spielte und spielt 

das Dorf (dinh) die entscheidende Rolle. Mit dem Gefiihl der 

Zusammengehdrigkeit hatten sich die Dorfbewohner immer eine 

gewisse Unabhangigkeit bewahrt.

In geschickter Wiirdigung dieser Tradition, in der der ideologisch- 

doktrinare Kommunismus keinen Platz hatte, iibersetzte Ho Chi 

Minh schon friihzeitig den Begriff "Sozialismus” mit den Wor- 

ten "Xa-hoi", die vietnamesischen Worter fiir "Dorf" und "ge- 

meinsam". So wurde von den Kommunisten im Norden in ver- 

standlicher Form an die Bevolkerung des Agrarlandes mit einem 

Begriff appelliert, der an eben jene traditionsreiche Sozialstruk- 

tur im Lande erinnert, wie sie vom Dorf gepragt wurde.

Hanoi hatte aber auch bei der Behandlung der ethnischen Mino

ritaten bisher eine gliickliche Hand gehabt. In Art. 3 der nord

vietnamesischen Verfassung wird die Demokratische Republik 

als ein Vielvolkerstaat definiert und den nationalen Minderheits- 

gruppen das Recht zur Erhaltung ihrer iiberlieferten Sitten, Spra- 

chen und Schreibweisen garantiert.

Tatsachlich haben die Kommunisten in der Vergangenheit die 

ethnischen Minderheiten in den strategisch und wirtschaftlich 

wichtigen Bergzonen am Rande von Laos und China konziliant 

behandelt. Schon in den Jahren 1947-1949 hatten Ho Chi Minh 

und seine Anhanger ohne die Unterstiitzung dieser Bergstamme
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kaum eine Uberlebenschance gegen die franzdsische Kolonial- 

macht gehabt. 1954 setzten sich allein vier Divisionen der nord- 

vietnamesischen Volksarmee zum grdf?ten Teil aus Bergkriegern 

zusammen, die fur die versprochene lokale Selbstverwaltung auf 

der Seite der Vietminh gegen die Franzosen kampften (6).

WIDERSTAND IM SUDEN

Jungste offizielle Nachrichten aus Vietnam sprechen heute da- 

von, dal? es im Zentralen Hochland von Siidvietnam immer noch 

Krafte gibt, die gegen das kommunistische Regime kampfen. 

Sicherheitskrafte der Regierung hatten deshalb damit begon- 

nen, Widerstand leistende Einheiten des einstigen Saigoner Re

gimes in der Provinz Darlag aufzureiben (7). Es gehort zur Stra

tegic Nordvietnams, Oppositionelle entweder als Uberreste des 

Saigoner Marionettenregimes zu perhorreszieren oder sie als 

Einbrecher, Schurken oder Banditen darzustellen, Tatsachlich 

soil es sich aber bei den Oppositionellen im Mekong-Delta und 

im Hochplateau urn einen organisierten Widerstand handeln (8). 

Drei Gruppen sind zu unterscheiden:

1. Unruhig geht es vor allem in der Provinz An Giang zu, in der 

Anhanger der militanten Hoa Hao-Sekte Gueriliakrieg fiihren 

sollen. Die im Mekong-Delta gelegene Provinz hatte im Vietnam- 

Krieg zeitweise als die am meisten befriedete Provinz Sudviet- 

nams gegolten. Sie ist seit langer Zeit die Hochburg der Hoa Hao, 

die an die 1,7 Mio. Mitglieder zahlen. Die Hoa Hao-Sekte wurde 

1939 von HuynhPhu So begriindet. Sie praktiziert einen einfa- 

chen reformierten Buddhismus ohne Tempel und Statuen. Die 

Sekte, die ab 1942 mit den Japanern kollaborierte, versuchte 

spater,einen nationalistischen dritten Weg zwischen Diem und 

den Ko mmunisten zu finden. Ihre Fuhrer wurden von der Sai

goner Regierung jedoch vertrieben, und ihre bewaffneten An

hanger gingen in den Untergrund (9). Die Hoa Haos hatten es

bis zur Niederlage Sudvietnams immer verstanden, ihr Gebiet 

von jeglichem Viet-Cong-Einflul? freizuhalten.

2. Aber auch in der Provinz Tay Ninh, wo die religiose Sekte 

der Cao Dai starken Einflul? hat, sie zahlt uber 2 Mio. organisier- 

te Anhanger, haben sich Widerstandsgruppen gebildet. Der Cao- 

Daiismus ist eine Mischung asiatischer und westlicher Sitten und 

Riten, ein synkretistischer Glaube, der auch die weltlichen Be- 

reiche, z.B. die Verwaltung, mit einzubeziehen sucht. Guerille- 

ros sollen schliel?lich auch in der norddstlich von Saigon gelege- 

nen Provinz Long Khan und in Binh Tuy und Lam Dong tatig 

sein (10).

Dort wurden Mitte der funfziger Jahre katholische Fluchtlinge 

aus dem Norden angesiedelt, die in ihrer Mehrheit erbitterte 

Gegner der Kommunisten geblieben sind und in der siidvietna- 

mesischen Armee die besten Soldaten stellten.

Mit dem katholischen Bevblkerungsteil hatte das Regime Hanoi 

wahrend der funfziger Jahre mehr Schwierigkeiten gehabt als 

mit den Bergstammen. Nach dem Genfer Abkommen war es zu 

einer Massenflucht gekommen, in deren Verlauf mehr als 700.000 

katholische Vietnamesen in den Stiden zogen, wo der Katholik 

Diem regierte. Obwohl Hanoi seiner Bevolkerung Glaubensfrei- 

heit auch durch die Verfassung garantiert, haben die katholischen 

Glaubigen und der Klerus immer einen schweren Stand gehabt. 

Sie wurden von der politischen Fiihrung lange als potentielle 

Konterrevolutionare eingestuft, die unter dem Deckmantel des 

Christentums die Regierungunterminieren wollten. Besonders 

die unpolitische Haltung der Katholiken war den Kommunisten 

immer ein Dorn im Auge, weshalb es von Zeit zu Zeit zu Propa- 

gandasonderaktionen in mehrheitlich von Katholiken be- 

wohnten Gegenden gekommen ist (11).

Allerdings hat Hanoi immer uber "Parteikatholiken" den 

Standpunkt vertreten lassen, dal? die katholische Bevblke- 

rung des Siidens bei einer kommenden Machtubernahme 

durch die Kommunisten nichts zu befurchten habe.

3. Eine dritte Gruppe des organisierten Widerstandes in 

Siidvietnam gegen die Kommunisten aus dem Norden soil 

von den Bergvolkern, den sogenannten Montagnards (12), 

kommen, die zeitweise an der Seite der Amerikaner in den 

Special Forces gekampft hatten. Obwohl die Kommunisten 

den Nationalistenfiihrer der Montagnards, Y Bham Enoul, 

der bis zur kommunistischen Machtergreifung im kambod- 

schanischen Exil gelebt hatte, quasi als Geste des Entgegen- 

kommens zum Gouverneur von Ban Me Thuot eingesetzt 

hatten, scheint es innerhalb der Montagnards zu einer Spal- 

tung gekommen zu sein. Die seit jeher gegen jede Saigoner 

Zentralregierung mil?trauischen Bergvolker der verschieden- 

sten Nationalitaten, die von den Saigonesen immer als "Wil

de” eingestuft wurden, diirften der kommunistischen Regie

rung noch einige Schwierigkeiten bereiten. Viele Bergstam- 

me sind, wenigstens formell, zum grdl?ten Teil Christen. Sie 

haben es der Befreiungsfront vor allem ubelgenommen, dal? 

viele auslandische Priester und Missionare, zu denen sie ein 

sehr enges Verhaltnis hatten, des Landes verwiesen wurden.

2. Wirtschaftsprobleme

Die wirtschaftliche Entwicklung des wiedervereinigten Viet

nam wird zunachst noch entscheidend von zwei Bedingun

gen bestimmt werden:

1. Beseitigung der Kriegsschaden;

2. Koordinierung der strukturell vollig verschiedenen Wirt- 

schaftszonen des Nordens und des Siidens.

Uber die Schaden, die die Flachenbombardierungen der ame- 

rikanischen B-52-Bomber angerichtet haben, liegen keine 

neueren Angaben vor. Jedoch ist das Wort des amerikani - 

schen Generals Lemay, man werde Nordvietnam zuriick in 

die Steinzeit bomben, nicht ohne konkreten Inhalt geblieben. 

Im Jahre 1967 sollen nach einer amerikanischen Schatzung 

die Bombenschaden im Norden Vietnams 370 Mio. US Dol

lar betragen haben (im Vergleich dazu betrug das gesamte 

Bruttosozialprodukt des Landes nur 1,7 Mrd. US Dollar) (13). 

1972 seien 60% der gesamten nordvietnamesischen Industrie 

zerstort worden. 13 Mio. t Bomben haben 26 Mio. Krater in 

vietnamesische Erde gerissen. Damit wurde eine Flache von 

170.000 ha Land oder 2500 Mio. cbm Erde zerstort. Anders 

ausgedriickt: Amerikanische Bomben rissen ein Loch, das et- 

wa der Grdl?e der drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bre

men entspricht. Schwerste Schaden hat auch die okologische 

Kriegfiihrung der USA dem Lande zugefiigt. Die spater verbo- 

tenen Entlaubungsaktionen und kunstliche Regen haben nach- 

haltige Veranderungen in der Vegetation und den Umweltbe- 

dingungen herbeigefiihrt (14). Diese Schaden zu beseitigen, 

wird Jahre dauern, und es wird eine der Vorbedingungen der 

Nordvietnamesen fur eine Normalisierung mit den USA sein, 

dal? Washington dabei materielle Hilfe leistet.

Bevor auf die Probleme eingegangen wird, die sich bei einer 

Koordinierung der beiden Wirtschaftszonen stellen, sollen zu-
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nachst noch einige Anmerkungen zur Struktur der beiden /irt- 

Volkswirtschaften gemacht werden.

Beim Norden Vietnams haben wir es mit einem diinn besiedel- 

ten Land zu tun, in dem sich die Bevblkerung von 19 Millionen 

auf nahezu einem Funftel der insgesamt 158.750 qkm drangt

Bei diesem Gebiet handelt es sich urn den schmalen Kiistenstrei- 

fen Nordannams. Nordvietnam ist reich an Bodenschatzen (An- 

thrazitkohle, Eisen, Wolfram). Nordvietnam verfiigt uber die 

grbBten Apatit- und Bauxitvorkommen der Welt. Das Hauptge- 

wicht der wirtschaftlichen Entwicklung lag und liegt bei der 

Schwerindustrie. Landwirtschaftlich bleibt der Norden wohl 

auch in Zukunft ein ZuschuBgebiet, obwohl das Rote-FluB- 

(Son Coi-) Delta sehr fruchtbar ist. Ein anderer Schwerpunkt 

wird auch in der Zukunft bei der Entwicklung der Energiewirt- 

schaft als Basis der Industrialisierung liegen.

Ganz anders die Verhaltnisse im Siiden des Landes. Rd. 80% 

der Bevblkerung (18 Mio.) leben von der Landwirtschaft. Beim 

Aufbau der Industrie spielte die Leichtindustrie die erste Rolle. 

Auch im Siiden des Landes gibt es Bodenschatze, wie Kohle, 

Eisen, Zink und Kupfer. Siidvietnams eigentlicher Reichtum 

liegt aber im Mekong-Delta. Das Mekong-Delta gilt als eines der 

besten Reisanbaugebiete der Welt. Daneben werden angebaut: 

Zuckerrohr, Mais, Kaffee, Tee, Kobra, Olsaaten, Bananen und 

Gemiise.

HANOI MACHT ZUGESTANDNISSE

Der landwirtschaftliche Reichtum des Siidens wird schon jetzt 

von den nordvietnamesischen Planbehbrden in den kiinftigen 

Aufbau der Gesamtwirtschaft Vietnams einbezogen. Radio Ha

noi: "Der Siiden muB die vorteilhaften Gegebenheiten seines 

Landes, seiner Walder, seiner Seen und seiner Wetterbedingun- 

gen ausnutzen, urn die Agrarproduktion zu beschleunigen. Die 

Industrie des Siidens muB die Leichtindustrie, die Nahrungsmit- 

telherstellung und das Kleinhandwerk zu einem hbchsten Grad 

entwickeln" (15). Dabei scheint man in Hanoi bereit zu sein, 

den besonderen Bedingungen des Siidens Tribut zu zollen. So 

hat der wahrend der ersten Kollektivierungskampagne im Nor

den des Landes gestiirzte Truong Chinh jiingst zu erkennen ge- 

geben, daB das Hanoier Programm fur den Siiden keine Kollek- 

tivierung vorsieht und auch keine Griindung landwirtschaftlicher 

Kooperativen geplant sei (16). Truong Chinh ist heute Vorsit- 

zender des Standigen Komitees der Nordvietnamesischen Natio- 

nalversammlung. Die nordvietnamesische Fiihrung scheint damit 

die Ko nsequenzen aus den abschreckenden Erfahrungen der 

Landreformkampagne der fiinfziger Jahre zu ziehen. Wenn auch 

die Ko llektivierungskampagne im Norden des Landes bis heute 

nahezu vollig abgeschlossen ist, so wurde sie doch von der Be

vblkerung nie mit groBem Enthusiasmus aufgenommen. Noch 

bis Juni 1960 waren nur 55% der Bauernhaushalte in landwirt- 

schaftlichen Kooperativen zusammengeschlossen (17). Es dauer- 

te bis 1968, daB diese Bewegung nahezu abgeschlossen wurde. 

Gegenwartig gibt es in Nordvietnam etwa 20.000 Kooperative, 

die 90% des bebaubaren Landes kultivieren. 21% der 2 Mio. 

nordvietnamesischen Hektar kultivierten Landes sind bewassert, 

9,2% werden mechanisiert bewirtschaftet. Fiir das Jahr 1976 soil 

das bewasserte Land um 475 000 ha erweitert werden und damit 

45% erreichen; die Mechanisierung soli auf 12% ausgedehnt 

werden (18).

Welche bkonomischen Problems stellen sich fiir das Hanoier

Politburo nach der Wiedervereinigung?

1. Eines der grbBten Probleme wird fiir den Norden die unter 

amerikanischem EinfluB erfolgte Urbanisierung der siidvietna- 

mesischen landlichen Bevblkerung sein. Nach siidvietnamesi- 

schen Statistiken ist der Anteil der stadtischen Bevblkerung 

Siidvietnams im Zeitraum von 1960 -1972 von 15 auf 43% ge- 

stiegen. Aus derselben Statistik geht hervor, daB die Bevblke

rung von Saigon 1972 1,8 Mio. zahlte, wahrend es am 30.4.75 

3,8 Mio. waren. Diese Landflucht hatte Siidvietnam schon seit 

1965 von einem Reis exportierenden zu einem Reis importie- 

renden Land werden lassen. Eine ahnliche Entwicklung war 

beim Anbau von Zucker zu verzeichnen. Noch Mitte der sechzi- 

ger Jahre wurden 34.000 ha mit Zucker bebaut. 1972 waren

es nur noch 12.000 ha. Die Gummiexporte nahmen von 48 Mio. 

US Dollar im Jahre 1960 um 42,4 Mio. auf 5,6 Mio. US Dol

lar 1973 ab. Nach einer Ubersicht der Thieu-Verwaltung gab es 

in Siidvietnam noch 3 Mio. ha kultivierbaren Landes und 

300.000 ha Land, das von seinen Bewohnern verlassen wurde 

(19).

Die Ausnutzung dieser Reserven wird ein wichtiger Bestandteil 

der kiinftigen vietnamesischen Wirtschafts- und Strukturpolitik 

sein. Zu den ersten Aktionen der Militarregierung von Saigon 

gehbrte deshalb eine groBe Umsiedlungsaktion. In knapp einem 

Jahr haben allein 350.000 Menschen die Hauptstadt Saigon ver

lassen und sind entweder in ihre Heimatdbrfer zuriickgekehrt 

oder haben sich in neugeschaffenen Wirtschaftszonen niederge- 

lassen. Saigoner Beamte sagen voraus, daB der Siiden innerhalb 

der nachsten zwei, drei Jahre das gesamte Vietnam von Reis- 

einfuhren unabhangig machen kbnnte. Der Stellvertretende 

Vorsitzende des Revolutionskomitees von Saigon, Prof. Ngu

yen van Hieu schatzt, daB die Reisfelder des Siidens mehr als 

eine Million Menschen aufnehmen kbnnten und daB diese Zahl 

noch dadurch zu erhbhen sei,daB neue Wirtschaftszonen er- 

schlossen werden (20).

2. Ein weiteres wirtschaftliches Problem, mit dem der Norden 

sich bei der Machtiibernahme im Siiden konfrontiert sah, war 

die Arbeitslosigkeit. Beim Zusammenbruch Siidvietnams im 

April 1975 gab es etwa 3,5 Mio. unbeschaftigte Siidvietnamesen. 

Die Zahl der Arbeitslosen setzte sich zusammen aus tatsachlich 

Arbeitslosen, aus Soldaten, aus paramilitarischen und Polizei- 

kraften, aus Prostituierten und Schwarzhandlern.

3. Eine andere schwierige Aufgabe liegt bei der Integration des 

industriellen Potentials Siidvietnams, das vorwiegend mit Kapi- 

talhilfe aus den USA aufgebaut worden war, mit der schon exi- 

stierenden Industrie und den vorhandenen Rohstoffen Nord- 

vietnams. Wahrend die Strategic der USA darauf hinauslief, ih

re Kapitalinvestitionen in Siidvietnam (12 Mrd. US Dollar) fiir 

ihre eigenen Zwecke, d.h. fiir den Export vietnamesischer Gii- 

ter, auszunutzen, wurde dies von der Provisorischen Revolu- 

tionsregierung immer als Neokolonialismus verdammt. Nach ih- 

rem Konzept sollten Vietnamesen fiir Vietnam arbeiten, und 

dies wird die Richtung sein, nach der sich die wirtschaftliche 

Entwicklung des Siidens kiinftig vollziehen wird.

4. Die Vietnamesierung der Wirtschaft bedeutet jedoch nicht 

ein AbschlieBen gegeniiber der AuBenwelt. So geben fiihrende 

Kader Nordvietnams zu verstehen, daB man zwar nicht langer 

franzbsische Manager auf Gummiplantagen, Bankiers oder Re- 

staurantbesitzer benbtige, daB man aber durchaus auf die Hilfe
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von franzdsischen Technikern zuriickgreifen werde, um bei- 

spielsweise die Gummi- oder petrochemische Industrie oder an- 

dere Industrien aufzubauen. Ahnlich verhalte es sich mit den 

Amerikanern oder multinationalen Unternehmen und Industri

en, auf deren technisches Know-how und deren Investitionen 

man durchaus zuriickgreifen konne (21).

Der wichtigste "westliche" AuBenhandelspartner Vietnams wird 

aber Japan sein. So haben Japans Exporte nach Nordvietnam 

wahrend der ersten acht Monate des Jahres 1975 ein Volumen 

von 28,3 Mio. US Dollar erreicht und liegen damit um 293% 

uber dem des Vorjahres (22). Jiingste Abschliisse zwischen japa- 

nischen Firmen und Hanoi deuten darauf hin, daB Vietnam be- 

sonders am Import japanischer Maschinen und Industriegiiter ge- 

legen ist. Ein erster groBer AbschluB sieht den Verkauf eines 

japanischen Phosphatdiingemittelwerkes im Wert von 50 Mio. 

US Dollar an Nordvietnam vor. Japanische Hersteller rechnen 

aber schon jetzt damit, daB die Nordvietnamesen fur ihren neu- 

en Fiinfjahresplan, der in diesem Jahr begonnen hat, weitere In- 

dustriegiiter aus Japan beziehen werden.

MOSKAU HAT VORRANG

Den entscheidenden Part beim integrierten Wirtschaftsaufbau 

Vietnams wird jedoch die Sowjetunion spielen. Ende Oktober 

hat der Generalsekretar der Lao Dong-Partei, Le Duan, in Mos- 

kau ein langfristiges Handels- und Zahlungsabkommen geschlos- 

sen, das exakt den Zeitraum des neuen Fiinfjahresplans von 

1976-1980 einschlieBt. Schon zuvor hatte die nordvietnamesi- 

sche Zeitung Nhan Dhan die hervorragenden Erfolge der sowje- 

tischen Industrie und Landwirtschaft geriihmt. Die Sowjetunion 

hat den Vietnamesen versprochen, bei einer Anzahl von natio- 

nalen okonomischen Projekten mit technischem und wissen- 

schaftlichem Rat zur Seite zu stehen (23). Zu diesem Zweck 

wurde eine Kommission gebildet, die sich regelmaBig zum Aus- 

tausch von Meinungen treffen soil. In dem sowjetisch-vietname- 

sischen Abkommen wurde ferner festgelegt, daB auch das so- 

wjetbeherrschte COMECON beim Aufbau Vietnams mithelfen 

werde. Das Kommuniqufe' sah "effektive Kooperation auf alien 

Gebieten" vor und bestatigte, daB Vietnamesen und Sowjets 

"durch dieselben Ziele beim Aufbau von Sozialismusaind Kom- 

munismus" vereint seien (24).

Demgegeniiber scheinen sich die AuBenhandelsbeziehungen zwi

schen Hanoi und Peking nicht zum besten zu entwickeln. Ein 

Zahlungsabkommen zwischen beiden Nachbarstaaten sieht eine 

schnelle Riickzahlung der chinesischen Hilfe vor. Ein potentiel- 

ler Konfliktherd zwischen Vietnam und China bahnt sich, wie 

spater noch naher darzustellen sein wird, gar uber die Rechtsfrage 

der Archipele im Siidchinesischen Meer an, die Hanoi vor groB- 

te Schwierigkeiten bei der Ausbeutung der Off-shore-Vorrate 

stellen konnte. Gerade auf diesem Sektor scheinen die Vietna

mesen besondere Hilfe vom Ausland zu erwarten. Der Vorsit- 

zende der Provisorischen Revolutionsregierung, Huyn Tan Phat, 

sagte: "Mit den Kohlereserven des Nordens und der WeiBen 

Kohle (Elektrizitat) und dem Ol des Siidens ist unser Land reich 

an natiirlichen Ressourcen. Die Frage ist, sie so schnell wie mog- 

lich durch den Gebrauch modernster Technik zu benutzen. Da- 

fur konnen wir gut fremde Investitionen gebrauchen" (25).

5. Das Wahrungsproblem, das sich dem inflationsgeschwachten 

Siiden stellte, hat der No rden inzwischen praktisch in einer Art 

Nacht- und Nebelaktion geldst. Am 22.9.1975 wurde in Saigon 

uber die offentlichen Sender vom inzwischen aufgeldsten Mili- 

tarkomitee bekanntgegeben, daB der alte Piaster nichts mehr 

wert sei (26). Innerhalb von fiinf Stunden muBten samtliche 

Familien, Geschafts- und Handelsunternehmungen, Besucher 

und Auslander, die sich in Siidvietnam aufhielten, erklaren, 

wieviel altes Geld sie noch besaBen. Fur den Umtausch der al- 

ten Piaster gegen neue Piaster im Verhaltnis 1:500 erhielt die 

arbeitende Bevolkerung sogar einen Kurzurlaub von fiinf Stun

den. Fur die neuen siidvietnamesischen Piaster besteht allerdings 

noch keine Internationale Tauschrate und auch noch keine 

Tauschrate gegenuber dem nordvietnamesischen Dong. Exper- 

ten schatzen jedoch, daB diese Austauschrate bei 1:1,5 liegen 

wird.

Zusammenfassend kann uber die zukiinftige wirtschaftliche 

Entwicklung eines vereinigten Vietnams gesagt werden, daB es 

trotz der zahlreichen hier angefiihrten Probleme, vor die sich 

eine gemeinsame Planung gestellt sieht, gute Chancen fur den 

Au fbau der beiden Komplementarwirtschaften gibt. Die land- 

wirtschaftliche Nutzflache des Siidens und die Starke der Indu

strie und Rohstoffressourcen des No rdens konnten eine Garan- 

tie dafiir werden, daB sich der Traum des ehemaligen Prasiden- 

ten Ho Chi Minh erfiillt, der einmal gesagt haben soil: "Wenn 

die amerikanischen Eindringlinge geschlagen sind, werden wir 

unser Land zehnmal schoner als zuvor wiederaufbauen".

Der Asienreprasentant der Bank von Amerika, Luis Saubolle, 

beurteilt die Aussichten der zukiinftigen wirtschaftlichen Ent

wicklung Vietnams folgendermaBen: "Ich glaube, daB Vietnam 

in nicht allzu langer Zeit ein ernsthafter Konkurrent auf dem 

asiatischen Exportmarkt sein wird” (27).

3. Biirokratieprobleme

Im Vergleich zu den Problemen, die sich aus den Fragen des 

Zentralismus und der Wirtschaft ergeben, scheinen die Biirokra

tieprobleme Vietnams von geringerer Bedeutung zu sein. Nach 

dem endgiiltigen Sieg uber Siidvietnam sieht sich das Hanoier 

Politbiiro in die Lage versetzt, ohne Einfliisse von auBen das zu

kiinftige Schicksal Gesamtvietnams zu bestimmen. Der politi- 

sche EntscheidungsprozeB fiir ganz Vietnam wird in Zukunft al

so von einer kleinen Gruppe ausgewahlter Funktionare bestimmt 

werden. Biirokratieprobleme konnten also beispielsweise da- 

durch entstehen, daB dieser Fiihrungskorper nicht homogen ist.

Seit dem Tode Ho Chi Minhs im September 1969 hat Nordviet

nam eine kollektive Fiihrung. Als Erster Mann und Sprecher der 

kollektiven Fiihrungsmannschaft der DRV hat sich Le Duan her- 

vorgetan. In seiner Eigenschaft als Erster Sekretar der Partei 

(seit Hos Tod gibt es keinen Vorsitzenden mehr) und als Fiihrer 

des Parteisekretariats kontrollierte Le Duan die Durchsetzung 

der nordvietnamesischen Politik. Der Antipode zu Le Duan 

scheint der schon wahrend der Landreformkampagne durch Ho 

Chi Minh personlich ersetzte Truong Chinh zu sein. Zwischen 

Truong Chinh und Le Duan hat es iiber die politischen Priorita- 

ten Hanois wahrend der Jahre von 1968-1971 erhebliche Diffe- 

renzen gegeben (28). Wahrend Le Duan dafiir eintrat, daB die 

politische Prioritat bei der Unterstiitzung des Kampfes der Pro

visorischen Revolutionsregierung in Siidvietnam liegen miiBte, 

setzte Truong Ching sich verstarkt fiir den sozialistischen Auf

bau des Nordens ein. Die politischen Meinungsverschiedenheiten 

zwischen beiden Mannern konnen jedoch nicht als uniiberbriick- 

bare Auseinandersetzungen zwischen zwei verschiedenen Frak- 

tionen innerhalb der nordvietnamesischen Fiihrung angesehen 

werden.
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Dennoch hat der Tod Hos neue Elemente in die politische Si

tuation Hanois hineingebracht. Wahrend Ho als "elder States

man" zu jeder Zeit unangefochten uber dem politischen System 

des Nordens stand und sich als Berater bzw. Mittler zwischen 

den einzelnen Mitgliedern des Politburos fiihlte (29), ist die Rol

le des Ersten Parteisekretars Le Duan eher als die eines primus 

inter pares zu bezeichnen.

Vier Faktoren haben dazu beigetragen, daB es in der Zeit nach 

Ho nicht zu den politischen Apparat Nordvietnams lahmenden 

Fraktionsbildungen gekommen ist (30):

1. Ho Chi Minh selbst hatte die groBen Linien nordvietnamesi- 

scher Politik festgelegt, und jedes Abweichen von diesem Weg 

ware auch heute noch politischer Selbstmord.

2. Ho hinterlieB eine geeinigte Partei und eine koilektive Fiih- 

rung, in der die Uberzeugung iiberwog, daB jedes getrennte Auf- 

treten nach auBen als Schwache des Regimes ausgelegt werden 

kbnnte. Truong Chinh selbst sagte 1969 nach dem Tode Ho Chi 

Minhs: "Unsere Feinde glauben, daB wir nach dem Tode Presi

dent Ho Chi Minhs getrennt und zerstritten sein oder von der re- 

volutionaren Linie abweichen werden. Aber damit sind sie vbl- 

lig im Irrtum. Wir sind entschlossen, das Testament President 

Ho Chi Minhs auszufiihren und die heiligen Verpflichtungen, 

wie sie vor der versammelten Partei und dem Volk bei der 

Trauerzeremonie fur President Ho Chi Minh von Kamerad Le 

Duan in Ba Dinh Square niedergeiegt wurden,einzuhalten"(31).

Auch Le Duan bekannte sich zu den Prinzipien der kollektiven 

Fiihrung. Seiner Meinung nach widersprache jede individuelle 

Fuhrerschaft der Parteinatur.

3. Fur die Kontinuitat der politischen Fiihrung Hanois sorgte 

der relativ kleine Regierungsapparat. Zwischen den nur 11 Spit- 

zenpolitikern Hanois sind zahlreiche Funktionen aufgeteilt, die 

auch unter sich wieder verwoben sind. Der geringe Umfang die

ses politischen Entscheidungskbrpers laBt auch Ad-hoc-Entschei- 

dungen zur Tagespolitik zu.

4. Wahrend in einigen anderen sozialistischen Landern ideologi- 

sche Auseinandersetzungen immer wieder dazu gefiihrt haben, 

daB der eine oder andere Politiker sich als Bewahrer der reinen 

Lehre darstellte, und dies als Vorwand fur weitere Machtausdeh- 

nung ansah, nimmt in Nordvietnam die Theorie nur eine sekun- 

dare Position ein. Kurz nach dem Tode von Ho Chi Minh verkiin- 

dete Le Duan, daB es nie nur eine einzige Formel gegeben hat 

oder geben wird, nach der die Revolution unter alien Umstanden 

und zu alien Zeiten leicht durchgefiihrt werden kann. Damit ver- 

zichtete Le Duan selbst auf die Rolle eines Bewahrers der reinen 

Ideologic.

STABILE FUHRUNG

Diese Einheit des politischen Systems in Nordvietnam und auch 

die Einigkeit uber die verschiedenen anstehenden Tagesfragen 

fallen durchaus aus dem Rahmen dessen, was in anderen soziali

stischen Systemen geschehen ist. Wahrend Abldsungen von Par- 

teifiihrern, beispielsweise in der Sowjetunion oder aber auch die 

Nachfolgefrage Chou En-lais oder Mao Tse-tungs in der Volksre- 

publik China, haufig mit politisch-ideologischen Auseinanderset

zungen innerhalb verschiedener Gruppen oder Personenfraktio- 

nen verbunden waren, scheint dieses Element in Nordvietnam 

weniger relevant zu sein. Zumindest trat mit dem Abtreten Ho 

Chi Minhs von der politischen Biihne keinen Augenblick ein Mo

ment der InstabiIitat des Systems in Hanoi ein.

Als einer der Hauptgriinde fur die Einheit der vietnamesischen 

Kommunisten muB wohl das gemeinsame Ziel des Kampfes ge- 

gen die Fremdherrschaft angesehen werden. Der Bombenkrieg 

der USA verstarkte dabei die ohnehin schon auf Integration an- 

gelegte Fiihrung in Hanoi.

Zum politischen System Nordvietnams ist ferner anzumerken, 

daB es sich in eine symbolische und eine effektive Sphare un- 

terteilt. Die symbolische Sphare fiillt Thon Due Tang im Amt 

des Staatschefs aus. Die effektive Sphare ist Le Duan und dem 

Politburo vorbehalten. Die Trennung dieser Position von Partei 

und Staat kann als Ausdruck der Bereitwilligkeit angesehen wer

den, Autoritat und Verantwortung im Sinne der kollektiven 

Fiihrung zu trennen. Ein weiterer Grund fur die Starke des po

litischen Systems in Nordvietnam liegt darin, daB die Fiihrung 

fruhzeitig genug erkannt hat, daB eine Verjiingung des Parteiap- 

parates notwendig sein werde. Nach einer offiziellen nordviet- 

namesischen Schatzung bestanden 1962 70% der Parteimitglie- 

der aus Personen, die wahrend der Resistenz rekrutiert worden 

waren, und nur 10% von ihnen waren unter 26 Jahre alt (32).

Bei den Wahlen zum IX. Parteikomitee im April 1974 (die Kom- 

munistische Partei Nordvietnams zahlte zu diesem Zeitpunkt 

schon uber I Million Mitglieder) waren 32 der 54 gewahlten Mit- 

glieder Neulinge, 12 von ihnen waren Frauen.

Auch in der Biirokratie setzte sich die Verjiingungskur, die das 

Politbiiro verordnet hatte, durch. Wahrend die alten Kader zwar 

in ihren angestammten Positionen verblieben, wurden die frei- 

werdenden Positionen von jiingeren Leuten besetzt. Das Polit

buro bezeichnete im Marz 1973 die Kombination von alten und 

neuen Kadern als eine notwendige Aufgabe, durch die Partei- 

und Staatsorganisationen politisch stabil und effektiv und mit 

einer hohen Kampfkraft ausgeriistet wurden, die notwendig sei, 

urn die Aufgaben, die der Aufbau des Sozialismus stelle, auf 

einer breiten Ebene zu bewaltigen. Fur diese Verjiingungskur 

war es notwendig, daB bei der Rekrutierung neuer Kader weni

ger auf die Klassenherkunft Wert gelegt wurde, als vielmehr auf 

die technischen und professionellen Fahigkeiten des Bewerbers. 

Bei dieser Bewegung wird der Unterschied am deutlichsten, der 

zwischen dem vietnamesischen und dem chinesischen System 

besteht, wo die Klassenherkunft und das ideologische BewuBt- 

sein noch immer Prioritat haben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die Kontinui

tat der politischen Fiihrung Nordvietnams und die Dynamik 

seines Systems die besten Garanten fur die politische Stabilitat 

des kiinftigen Gesamtvietnams sein werden.

DaB die nordvietnamesischen Kommunisten diese Stabilitat 

nicht durch die Bevblkerung Siidvietnams gefahrden lassen wer

den, dafiir spricht allein schon die historische Erfahrung aus der 

Landreformkampagne. Ein rigoroses Ausmerzen von Oppositio- 

nellen und reichen und Mittelstandsbauern, wie es Mitte der 

fiinfziger Jahre zu groBer Unzufriedenheit unter der nordvietna

mesischen Bevblkerung und schlieBlich sogar zu Bauernaufstan- 

den gefiihrt hatte, gibt es in Siidvietnam nicht. Im Gegenteil: 

In einer Rede am 2.9.1975 betonte der nordvietnamesische 

Premier Pham Van Dong den besonderen Stellenwert Saigons 

beim Wiederaufbau Vietnams, um dann auf die "nationalen Ka- 

pitalisten" einzugehen, die von den Auslandern bisher unter- 

driickt und iibervorteilt worden seien. Diese Bevblkerungsgrup-
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pe, so Pham Van Dong, sollte kunftig ihre Talente in den Dienst 

der Nation stellen. Obwohl die staatliche Kontrolle liber Sud- 

vietnams Wirtschaft ein Imperativ der kommunistischen Regie

rung sein wird, haben die neuen Machthaber den Unternehmern, 

die nicht geflohen sind, schon gunstige Angebote gemacht, um 

sie fur die Mitarbeit in staatseigenen Kooperativen zu gewinnen. 

Dagegen hat das neue Saigoner Regime keine Zweifel daran ge- 

lassen, daB es die sogenannte Kompradorenbourgeoisie ausmer- 

zen werde (33).

II. Die Aufienpolitik Vietnams

Die AuBenpolitik Hanois ist wahrend der letzten 30 Jahre im- 

mer durch das Ziel bestimmt gewesen, den 1945 gegriindeten 

Kernstaat im Norden um den zunachst unter franzdsischer, spa- 

ter unter amerikanischer Abhangigkeit stehenden Sliden zu er- 

weitern. Das Ziel der Wiedervereinigung Vietnams gehort zum 

Testament des Staatsgriinders Ho Chi Minh (34). Bei der Erfiil- 

lung dieses Testamentes haben sich die Hanoier Kommunisten 

nahezu 30 Jahre lang auf die Hilfe der Sowjetunion und der VR 

China gestiitzt. Die materielle Abhangigkeit von den kommuni

stischen Bruderstaaten hat jedoch nicht immer zu einer politi- 

schen Abhangigkeit gefuhrt. Dieses wird besonders deutlich am 

Verhalten Hanois gegeniiber dem sino-sowjetischen Konflikt.(35) 

Ho Chi Minh ist immer fiir eine monolithische Solidaritat inner- 

halb des kommunistischen Blocks eingetreten. Es spricht fiir die 

taktische Raffinesse der AuBenpolitik Hanois, daB sich die Viet- 

namesische Kommunistische Partei, die seit den zwanziger Jah- 

ren von dem Dilemma verfolgt wurde, sich fiir die eine oder an- 

dere Seite zu entscheiden, einen Mittelkurs zwischen Moskau 

und Peking bewahrt hat. GefiihlsmaBig scheinen die alteren 

vietnamesischen Kommunisten eher zu Moskau als zu Peking zu 

tendieren. Auf der anderen Seite waren es gerade die Chinesen, 

von denen Ende der vierziger und Anfang der funfziger Jahre die 

groBte Unterstiitzung fiir die vietnamesischen Kommunisten in 

ihrem Kampf gegen die Franzosen kam. Hanoi hat es eigentlich 

immer verstanden, ideologische Fragen praktischen Erwagun- 

gen zu unterwerfen. Dabei war es nicht zu vermeiden, daB sich 

die Beziehungen Hanois zu Moskau und Peking manchmal so 

entwickelten, daB eine Erwarmung der Beziehungen mit dem 

einen Partner eine Abkiihlung der Beziehungen zum anderen 

nach sich zog.

HANOI ZWISCHEN PEKING UND MOSKAU

Zumindest seit Beginn des sino-sowjetischen Konfliktes, Anfang 

der sechziger Jahre, profitierte Hanoi von den Versuchen der 

Russen und der Chinesen, es ins jeweilig eigene Lager hiniiberzu- 

ziehen. Solche Versuche ergaben sich wahrend der Cuba-Krise, 

beim Teststop-Abkommen und wahrend des Einmarsches der 

Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei im Jahre 

1968. Erst Anfang der siebziger Jahre, als sich die Beziehungen 

Washingtons zu Peking und Moskau erwarmten, steuerte Nord- 

vietnam den Kurs groBerer Unabhangigkeit. Zwar ist es Hanoi nie 

gelungen, zwischen Peking und Moskau zu vermitteln, doch hat 

der Vietnam- Krieg indirekt dazu gefuhrt, daB es zwischen Pe

king und Moskau zu einer "synthetischen Allianz" gekommen 

ist. Obwohl die Chinesen nie besondere Sympathie fiir die Nord- 

vietnamesen empfunden haben, die ihrerseits auch die russischen 

Kommunisten bevorzugten, konnten sie nie ganz ausschlieBen, 

daB mit einem Sieg der Amerikaner und Siidvietnamesen an ihrer 

Siidgrenze ein militarisches Aufmarschgebiet des Erzfeindes ent- 

stehen wurde. Dann ware selbstverstandlich auch sowjetische 

Hilfe willkommen gewesen. Tatsachlich hat also das amerika- 

nische Vietnam-Engagement nur den Tag verzogert, an dem 

die kommunistischen Rivalen ihre gegenseitige Containment- 

Politik eroffneten.

Auch diese Containment-Politik, die sich auf die siidostasiati- 

schen ASEAN-Staaten und die beiden Indochina-Staaten Laos 

und Kambodscha bezieht, kann fiir Hanoi nur von Vorteil sein. 

In Indonesien gibt es Stimmen, die schon jetzt die Ansicht ver- 

treten, in Sudostasien werden kunftig nur noch zwei Machtzen- 

tren zu finden sein: Hanoi fiir Festland-Siidostasien und Djakar

ta fiir Insel-Siidostasien. Indonesische Kommunisten sollen 

schon jetzt zu erkennen gegeben haben, daB sie sich nach Hanoi 

umorientieren wiirden, da sie von Moskau und Peking gleicher- 

maBen enttauscht worden seien. Die Tatsache, daB Djakarta 

noch immer keine diplomatischen Beziehungen zu Peking auf- 

genommen hat, zeugt von dem SelbstbewuBtsein der Indone- 

sier, die sich im Gegensatz zum potentiellen Domino Thailand 

und zu den Philippinen nicht zu billig an die Chinesen verkau- 

fen wollen.

Wahrend die entfernteren Sowjets das Entstehen einer Regio- 

nalmacht Vietnam in Sudostasien, die sich auf 40 Mio. Men- 

schen stiitzt und der in den letzten Kriegstagen noch Waffenma- 

terial im Werte von 2 Mrd. US Dollar in die Hande gefallen ist, 

mit weniger Sorge beachten, diirften die Chinesen, die mit den 

Vietnamesen eine 1.200 km lange Grenze gemeinsam haben, 

ihren sudlichen Nachbarn genau im Auge behalten.

Fiir Peking wird dabei nicht nur das Verhalten Hanois in der 

Frage der Spratleys AufschluB uber die kiinftigen Beziehungen 

zum siidlichen Nachbarn geben. Der Streit liber die Kontrolle 

im Siidchinesischen Meer hat inzwischen ja schon zu einer er- 

regten Presseschlacht gefuhrt. Die nordvietnamesische Armee- 

Zeitung druckte einen Artikel unter der Uberschrift: "Seid be- 

reit zu kampfen fiir die Verteidigung des vietnamesischen sozia- 

listischen vereinigten Vaterlandesl".

Radio Hanoi verbreitete am 17.12.1975 folgenden Text: "Das 

Recht unseres Volkes, sein eigener Herr zu sein, hat ein neues 

Stadium erreicht. In der Vergangenheit bezog es sich nur auf 

den Norden. Heute betrifft es das gesamte Land und manifestiert 

sich im Aufbau und der Verstarkung des sozialistischen Regi

mes, das anderen iiberlegen ist, in der Erhohung der Produktion, 

im Aufbau der Nation, in der Festigung der nationalen Vertei

digung und in den Kampfvorbereitungen zur Verteidigung der 

nationalen Souveranitat und territorialen Integritat". Die neuen 

Rechte des vietnamesischen Volkes driicken sich nach Radio Ha

noi ferner darin aus, daB man die Grenzen zu Luft, zur Erde und 

auf den Inseln und das Leben der Bevolkerung schiitzt, wie auch 

die Ressourcen des Landes sichert. Die Anspielung in diesem Ra

diotext ist eindeutig. Wenn schon die revolutionare vietnamesi- 

sche Bewegung 1974 nicht in der Lage war, die Okkupation 

durch China zu verhindern, so scheint Hanoi heute doch bereit 

zu sein, wenigstens die Kontrolle liber die anderen Archipele zu 

sichern (36). AuBenpolitische Differenzen einerseits zwischen 

Hanoi und Peking und Ubereinstimmungen andererseits zwi

schen Hanoi und Moskau hatten sich ferner im vergangenen 

Jahr schon liber die Frage des Staatsnotstandes in Indien, der 

kommunistischen Aktivitaten in Portugal und der Anerkennung 

der Ergebnisse der Helsinki-Konferenz (KSZE) ergeben. In den 

ersteren beiden Fallen hatte Hanoi die Haltung Moskaus unter- 

stiitzt.
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Peking hat also alien Grund, die jahrelang auf Aquidistanz ange- 

legte vietnamesische Politik zu observieren. Der einzige Plus- 

punkt, den Peking nach dem Besuch Le Duans in Moskau regi- 

strierte, betraf die vietnamesische Ablehnung eines kollektiven 

Sicherheitssystems, wie es der sowjetische Parteichef Breschnew 

seit 1969 fur Asien fordert. Andererseits hatte Hanoi aber gleich 

der Sowjetunion den totalen Riickzug der amerikanischen Mili- 

tarkrafte aus Siidostasien gefordert.

Noch im Mai letzten Jahres, also knapp einen Monat nach der 

Machtiibernahme der Kommunisten in Saigon, hatte der chine- 

sische AuRenminister Chiao Kuan-hua vor Armee-Kommandeu- 

ren in Tientsin in einer grundlegenden Rede uber die Ziele der 

chinesischen AuRenpolitik festgestellt, daR dem amerikanischen 

Prasidenten, einzigen KongreRabgeordneten und dem AuRenmi- 

nister Medaillen und Orden zu uberreichen seien; denn sie 

schlieRlich hatten dafur gesorgt, daR die Ko mmunisten in Indo

china den Sieg davongetragen haben. So wahr die Sicht Chiaos 

uber den EinfluR der Amerikaner auf ihre eigene Niederlage in 

Indochina auch sein mag, so sehr konnten die Chinesen doch, 

was ihre Interessen auf langere Sicht angeht, mit dem Sieg Nord- 

vietnams liber Saigon einen Pyrrhus-Sieg gefeiert haben.

Zeittafel

1. KONIGSGESCHICHTE

111 v. Chr.:

39-42 v. Chr.:

967 - 979:

1010-1225:

1225- 1400:

1407:

1427:

Die Han-Dynastie erobert Tonking und 

Nord-Annam.

Die spater als Nationalheldinnen verehr- 

ten Schwestern Trung Trac und Trung 

Nhi erheben sich gegen die Chinesen. 

Nach der Niederwerfung des Aufstandes 

tbten sich die beiden Schwestern. Der 

chinesische Premierminister Chou En- 

lai ehrt die beiden Schwestern 1954 bei 

seinem ersten Staatsbesuch in Hanoi.

Din bo Linh vertreibt die Chinesen, 

macht sich zum Konig.

Ly-Dynastie

Tran-Dynastie. Wahrend dieser Zeit 

herrscht in Vietnam ein Feudalregime, 

das freiwillig an Peking Tribut zahlt. 

Die Zeit ist gekennzeichnet von zahllo- 

sen Bauernaufstanden, Palastrevolten 

und Konigsmorden.

Nordvietnam fallt erneut unter chinesi

sche Herrschaft.

Le Loi erobert Hanoi von den Chinesen 

zuruck und griindet die Dynastie der Le. 

Die Vietnamesen erhalten die engen Ver- 

bindungen zu China. Chinesisch bleibt 

Amtssprache, unter dem Regime der Le 

erleben Kunst und Dichtung eine Bliite- 

zeit.

1558: Nguyen Hoang errichtet im Siiden Vietnams

ein unabhangiges Furstentum und beendet 

damit die Einheit des Staates.

1593: Das Haus der Trinh beherrscht Nord-Amman

bis in die Hohe des 17. Breitengrades.

1727 - 1789: Im Tay Son-Aufstand werden die Trinh im 

Norden und die Nguyen vertrieben, und 

Vietnam wird wiedervereinigt. Vietnamesisch 

wird Amtssprache.

1802: Nguyen Anh gelingt es, die Tay Son zuruckzu-

drangen. Als Gia Long bringt er die Nguyen- 

Dynastie wieder an die Macht.

1820 - 1841:

1841 - 1847:

1847 - 1893:

Nachfolger von Gia Long wird

Minh Mang. ) Diese drei sind die letzten

ThieuTri ) unabhangigen Herrscher

Tu Due ) des Alten Vietnam.

2. KOLONIALGESCHICHTE:

1535 - 1696: Portugiesen, Hollander, Englander und Fran- 

zosen landen in Vietnam. Der franzosische 

Jesuit Alexandre de Rhodes errichtet Missio- 

nen in alien Teilen Vietnams und verbreitet 

den katholischen Glauben. Nach schlechten 

Erfahrungen mit den europaischen Kaufleu- 

ten werden ihnen die Konzessionen von den 

Vietnamesen wieder entzogen.

1822- 1847: Erneut verlangen Englander und Franzosen 

von den Vietnamesen die Offnung der Hafen. 

Amerikanische und franzosische Kriegsschif- 

fe erscheinen vor Tourane. (Da Nang)

1858: Unter dem Vorwand, fur die Missionare zu

sorgen, fordert ein franzdsischer Admiral die 

Vietnamesen zur Ubergabe von Tourane auf. 

Ein Jahr spater fallt Saigon in die Hande 

Frankreichs. Der wahre Grund der franzdsi- 

schen Intervention: die Offnung neuer Markte.

1862: Hue tritt drei Provinzen an die Franzosen ab:

Saigon, Mytho, Bien Hoa.

1882 - 1905: Die Franzosen erobern Vietnam und machen 

es zu einem Protektorat.

1887: Frankreich bildet die indochinesische Union,

die aus den drei Teilen Vietnams und Kam- 

bodscha besteht.

1905: In Vietnam entsteht eine die Unabhangigkeit

fordernde Reformbewegung. Vorbilder sind 

Japan und China. Phan boi Chan griindet in 

Tokyo eine "Liga zur Erneuerung Vietnams".

1925: In Canton wird die "Revolutionare Liga der

Vietnamesischen Jugend" gegriindet, die 

Keimzelle der spateren Indochinesischen 

Kommunistischen Partei (ICP). Eines der Griin- 

dungsmitglieder ist Nguyen ai Quoc, der 

Deckname fur den spateren Staatsprasidenten 

von Nordvietnam, Ho Chi Minh.

1930: Die ICP wird gegriindet.
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1930 - 1945: Zusammenbruch der Kolonialmacht Frank- 

reich in Vietnam

1932/33: Frankreich versucht, sein Regime noch durch

einige Reformen zu retten. Der in Frankreich 

erzogene Bao Dai dient als Aushangeschild 

fur die Griindung einer Konstitutionellen Mo

narchic.

1940 - 1945: Indochina steht unter japanischer Kontrolle. 

Kommunistische und nationalistische Parti- 

sanen kampfen gegen Franzosen und Japaner 

in Nordvietnam.

1941: Die Liga fur die Unabhangigkeit Vietnams

(Viet Nam Doc Lap Dong Minh), kurz: Viet 

Minh, wird gegrundet. Ihr Ziel: eine nationa

le und demokratische Revolution.

13.8.1945: Ho Chi Minh ruft zum allgemeinen Aufstand

auf. Die August-Revolution endet mit der Ab- 

dankung Bao Dais und der Griindung der De- 

mokratischen Republik Vietnam am 1. Sep

tember.

3. GESCHICHTE DER REPUBLIK

6.1.1946: In Vietnam werden die ersten Wahlen in der

Geschichte abgehalten.

6.3.1946: Paris und Hanoi schlieRen einen Vertrag, in

dem Nordvietnam als freier Staat von Frank

reich anerkannt wird. Siidvietnam gilt weiter 

als franzdsische EinfluRsphare, in der bald 

eine Volksabstimmung durchgefiihrt werden 

soli.

1.6.1946: Admiral d'Argenlieu proklamiert mit Billi-

gung von Paris die Republik Cochin China. 

Anhanger des alten Kolonialregimes drangen 

auf die Liquidierung der Demokratischen Re

publik Vietnam. Damit wird der Keim des 

ersten Indochinakrieges gelegt.

18.12.1946: Franzdsische Truppen besetzen Verwaltungs- 

gebaude in Hanoi.

20.12.1946: Beginn des Ersten Indochina-Krieges, der nach 

Truong Chinh in drei Etappen gefiihrt werden 

soil: 1. Stellungskrieg, 2. Strategic des Gleich- 

gewichts der Krafte, 3. Gegenoffensive.

1950: Die DRV wird von den Ostblocklandern und

der Volksrepublik China diplomatisch aner

kannt.

1951: In Hanoi wird die Lao Dong-Partei gegrundet,

die damit die Nachfolge der Indochinesischen 

Kommunistischen Partei, der Viet Minh und 

des Lien Viet antritt.

1952: Beginn der nordvietnamesischen Offensive.

1953: Die USA versprechen Frankreich militarische

Unterstiitzung, was die Internationalisierung 

des Konfliktes bedeutet.

26.4.1954: Beginn der I. In dochina-Konferenz in Genf.

7.5.1954: Franzosen ergeben sich in Dien Bien Phu.

20., 21.7.1954: In Genf wird der Waffenstillstand verein- 

bart. Der 17. Breitengrad wird Demarka- 

tionslinie, ferner werden Wahlen in ganz 

Vietnam beschlossen. Nord- und Sudviet- 

nam sollen verhandeln, keinen Militarbund- 

nissen beitreten und keine auslandischen 

Militarstutzpunkte zulassen.

September 1954: Die SEATO beschlieRt, Laos, Kambod- 

scha und Siidvietnam zu Schutzgebieten 

zu erklaren.

Oktober 1955: President Diem ruft Siidvietnam als Re

publik aus.

Juli 1956: Diem lehnt es ab, daR gemaR dem Genfer

Abkommen allgemeine Wahlen stattfinden. 

Stattdessen wird im Oktober eine Verfas- 

sung verabschiedet, die den Willen des Re

gimes zur Beibehaltung der Trennung des 

Landes unterstreicht. Nach dem Riickzug 

der Franzosen iibernehmen die USA die 

Position Frankreichs, urn im Sinne der 

"Domino-Theorie” eine Expansion des 

chinesischen und nordvietnamesischen 

Kommunismus zu verhindern. Bis 1961 er- 

halt Saigon 2 Mrd. S Wirtschaftshilfe von 

Washington.

1957: Diem startet eine Kampagne gegen die

Viet Minh. Die USA hilft mit Militarbe- 

ratern.

1960: Die Nationale Befreiungsfront fur Sudviet-

nam wird gegrundet und vom Viet Cong 

und Hanoi unterstiitzt. Das Ziel der Front: 

Die Beseitigung des Saigoner Regimes. Das 

ist der Beginn des zweiten Indochinakrie

ges.

1962: Im Kampf gegen die Befreiungsfront erzie-

len amerikanische Soldaten, die mittlerwei- 

le eine Starke von 12.000 Mann erreicht 

haben, gemeinsam mit sudvietnamesischen 

Soldaten Erfolge.

November 1963: Mit Billigung der Vereinigten Staaten wird 

das Diem-Regime gesturzt.

August 1964: Nach dem Zwischenfall im Golf von Ton- 

king, wo der amerikanische Zerstdrer 

Maddocks von nordvietnamesischen Tor- 

pedobooten angegriffen wurde, befiehlt 

President Johnson die Bombardierung 

nordvietnamesischer Kanonenboote und 

von Nachschubeinrichtungen.

Im amerikanischen KongreR wird die so- 

genannte Tonking-Golf-Resolution verab

schiedet, die den Weg fur eine weitere Es- 

kalation der amerikanischen Einmischung 

im Vietnam-Krieg freimacht.

Dezember 1964: Amerikanische Bomber greifen Nordviet

nam an.

Dezember 1966: Die USA haben fast 400.000 Soldaten in 

Siidvietnam stationiert.



CHINA aktuell 102 - Marz 1976

1) Vgl. ausfuhrlich Robert F. Turner: "Vietnamese Communism, 

its Origins and Development", Stanford 1975

2) Christian Muller: Hanois In dochina-Strategie in OAG Aktuell, 

Jan. 1976, S.9

3) George E. Carver: "Die Revolution in Sudvietnam", Beilage 

zur Wochenzeitung "Das Parlament", 12.5.1965, S.12, und 

CNA 1024, S.1; ebenso Jean Chesneaux, "Geschichte Vietnams", 

Berlin 1963, S.46 ff.

Februar 1967: President Ho Chi Minh erklart, daft Ge- 

sprache mit den USA nur stattfinden 

kbnnen bei einer bedingungslosen Been- 

digung der Bombardierung Nordviet- 

nams. Ho fordert ferner den Riickzug 

der amerikanischen Truppen aus Sud

vietnam und die Anerkennung der Na- 

tionalen Befreiungsfront.

Januar1968: Die Kommunisten starten die Tet-Of- 

fensive mit Attacken auf die groRen 

Stadte in Sudvietnam.

Mai 1968: Zwischen Washington und Nordvietnam 

finden die ersten Friedensverhandlungen 

statt.

Oktober 1968: President Johnson verkiindet den Bom- 

benstop fur Nordvietnam.

November 1968: Die Friedensgesprache zwischen den 

USA und Nordvietnam beginnen in Pa

ris.

September 1969: Ho Chi Minh stirbt. President Nixon 

verkundet den Riickzug weiterer 35.000 

amerikanischer Soldaten. Bis November 

1971 ziehen die Amerikaner ihre Trup

pen bis auf 139.000 Mann aus Sudviet

nam zuriick.

April 1972: Nach der Blockierung der geheimen Pa- 

riser Waffenstillstandsverhandlungen 

zwischen Kissinger und Le Due Tho be- 

fiehlt Washington die erneute Bombar

dierung Nordvietnams.

November 1972: Hanoi erklart sich zur Fortsetzung der 

Friedensgesprache in Paris bereit.

27.1.1973: Das Pariser Waffenstillstandsabkommen 

wird unterzeichnet. Der Zweite Indo

china-Krieg ist beendet. Mit dem Ruck- 

zug der Amerikaner aus Sudvietnam 

tritt die Auseinandersetzung zwischen 

Norden und Siiden in ihr letztes Stadium.

30.4.1975: Nach einer zweimonatigen GroRoffensive 

der nordvietnamesischen Armee fallt 

Saigon in die Hande Hanois.

Oktober 1975: Hanoi kundigt allgemeine Wahlen fur 

das geteilte Land an, aus denen eine Ver- 

fassungsgebende Nationalversammlung 

hervorgehen wird, die den konstitutio- 

nellen Rahmen des kiinftigen wiederver- 

einigten Gesamtvietnam verabschieden 

wird. Die Wahlen sind fur den 25. April 

1976 angesetzt.
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