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Im Zwiespalt zwischen revolutionarer Strategic und 

den eigenen national en Interessen heute ausfallt. Ganz 

im Sinne der nachkulturrevolutionaren Politik wird 

dem zweiten Aspekt Vorrang gegeben. Im Gegensatz 

zu Moskau und den sozialistischen Landern Osteuropas 

konnen die Chinesen dafiir eine rasche Ausweitung 

ihrer wirtschaftlichen und politischcn Kontakte zu 

Siidamerika fur sich buchen. Solche Vorteile in La- 

teinamerika gegeniiber den Sowjets scheinen fur 

Peking schon unangenehme Begleiterscheinungen wie 

eine kurzfristige, gegen China gerichtete Entriistungs- 

kampagne des Ostblocks aufzuwiegen.
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EUROPA REISE DES DALAI LAMA

Verhandlungen iiber seine Riickkehr in die Volksrepublik?

Mit seinem Besuch in der Bundesrepublik vom 29.10. 

bis 3.11.73 hat der Dalai-Lama seinen sechswochigen 

Aufenthalt in Europa abgeschlossen, der ihn in die 

folgenden Lander fiihrte: Italien, Schweiz, die Nieder- 

lande, Belgien, Irland, Norwegen, Schweden, Dane- 

mark, England, Osterreich und die Bundesrepublik. 

Uber den Zweck der Reise verlautete:

"Es handelt sich um eine private Reise mit ausschlieBlich kul- 

turellen und religidsen Zielen. Seine Herrlichkeit strebt einen 

Gedankenaustausch mit westlichen Wissenschaftlern und reli

gidsen Fuhrern an. Er mochte sich iiber Geist und Kultur des 

Westens unterrichten und auch versuchen, auf dieser Reise et- 

was aus dem reichen Schatz tibetischen Kultur- und Geistes- 

gutes dem Westen zu vermitteln in der Hoffnung, daB buddhi- 

stische Denkweise dazu beitragen konnte, manch schwieriges 

Problem unserer Zeit zu losen. Gleichzeitig erfiilIt Seine Heilig- 

keit die oft geauBerte Bitte derjenigen Exil-Tibeter, die ein 

Asyl in Europa gefunden haben und die sich danach sehnen, 

den Kontakt mit ihrem geistigen Oberhaupt zu erneuern. 

SchlieBlich ist es der Wunsch des Dalai-Lama, die Leiter der 

Hilfsgesellschaften in Europa zu begruBen und ihnen seine An- 

erkennung fur die den tibetischen Fliichtlingen gewahrte Hil- 

fe auszusprechen" (1).

Unter anderem wurde das 38jahrige Oberhaupt des 

tibetischen Lamaismus von Papst Paul VI. empfangen, 

besuchte das Schweizerische Hilfskomitee fiir Tibet 

in Luzern, das Tibet-Institut Rikon im Kanton Zurich 

sowie den Weltkirchenrat in Genf. Nach Besprechun- 

gen mit Vertretern aus Kultur und Wissenschaft im 

Bonner “Hotel Bristol” reiste der Dalai-Lama nach 

Koln, wo es zu einer Begegnung mit Kardinal Frings 

und dem Kolner Erzbischof Hoffner kam. Weitere Sta- 

tionen waren Aachen und Miinchen (2).

Obgleich der Dalai-Lama nicht miide wurde, bei jedem 

Interview zu versichern, dah sein Aufenthalt ledigjich 

eine private Angelegenheit sei, erscheint diese Reise 

des lamaistischen Oberhirten dennoch so unpolitisch 

nicht. Er ist immerhin Haupt der tibetischen Exil-Re- 

gierung, seit er wegen des tibetischen Aufstandes von 

1959 aus der Hauptstadt Lhasa ins Exit nach Indien 

ging (3). China hatte vor der Reise alle Hebei in Bewe

gung gesetzt, um die Europa-Reise noch im letzten Mo

ment zu verhindern. Wahrend in Rom, Bern und Bonn 

mit Riicksicht auf die Volksrepublik lediglich Treffen 

mit Politikern ausblieben, haben in Paris und Washing

ton die Bedenken so sehr iiberwogen, dab ein Aufent

halt iiberhaupt nicht erst zustande kam (4). Der 

Schlussel fiir diese erste grohere Auslandsreise des Da

lai-Lama, wenn man von kurzen Aufenthalten in Japan 

und Thailand absieht, liegt daher wohl in neueren Ent- 

wicklungen auf dem Gebiet der Politik Chinas gegen- 

iiber seiner tibetischen Minderheit.

Chinas Niederschlagung der Revolte von 1959 war ein 

vorlaufiger Schluhpunkt einer Entwicklung gewesen, 

die 1950 mit dcr Besetzung Tibets durch chinesische 

Truppen begonnen hatte und zu einem immer groheren 

Interessenkonflikt zwischen der tibetischen weltlich- 

geistlichen Fiihrung und den Chinesen fiihrte. Nach
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seiner Flucht hatte der Dalai-Lama in seiner auto- 

biographischen Schrift “Mein Leben und mein Volk” 

diese Ereignisse aus seiner Sicht zusammengefaht. 

Die Internationale Juristenkommission legte 1960 

einen sehr einseitigen Bericht iiber die Ereignisse von 

1959 vor (5), und die Volksrepublik prazisierte ih- 

ren Standpunkt in der Schrift “Concerning the Quest

ion of Tibet” (Peking, 1959).

Durch Beschlufi des Staatsrates war 1959 die “Lo- 

kalregierung Tibet” aufgelost worden und ein “Vor- 

bereitungskomitee fiir die Autonome Region Tibet” 

eingesetzt worden, in dem der Panchen-Lama anstel- 

le des Dalai-Lama den nominellen Vorsitz hatte. Erst 

1965 wurde das Minderheitcngebiet in “Autonome 

Region Tibet” umbenannt und zum Vorsitzenden 

Ngapo Ngawang Jigme gewahlt.

In der Kulturrevolution (6) hatte sich die chinesische 

Kontrolle iiber Tibet gelockert. General Chang Kuo- 

hua, seit mehreren Jahrcn vcrantwortlich fiir dieses 

Gebiet, vcrsuchtc, die Aktivitaten von Roten Garden 

in Tibet, die mit einer Massenkundgebung in Lhasa 

am 13.8.1966 eingesetzt hatten, mit Riicksicht auf 

das ohnehin komplizierte Vcrhaltnis zwischen Tibe- 

tern und Chinesen einzuschranken. In Lhasa bildete 

sich ein “Tibet-Generalhauptquartier der Revolutio- 

naren Rebellen”, das die Absetzung von General 

Chang verlangte. Die Situation wurde vor alien Dingen 

dadurch uniiberschaubar, dab Tibeter - sowohl auf 

seiten der Administration wie der Rebellen - mehr und 

mehr in die Auseinandersetzung hineingezogen wur- 

den. Schliefilich wurde das Kriegsrecht verhangt. Eine 

Stabilisiening der Verhaltnisse setzte erst im Septem

ber 1968 mit der Bildung eines Revolutionskomitees 

der Autonomen Region Tibet ein.

Politischer Hintergrund der Reise des Dalai-Lama 

ist nun eine Neuorientierung sowohl in der Volksre

publik als auch in Indien, was die Tibet-Frage anbe- 

langt. Peking hat im Sommer 1972 etwa 500 Monche 

der Autonomen Region (1,3 Millionen Tibeter leben 

dort von insgesamt 6 Millionen) aus der “Umerziehung 

durch Arbeit” entlassen. Der schon 1959 teilweise 

zerstorte Palast des Dalai-Lama wurde ebenso wie an- 

dere Gotteshauser und drei grofie Kloster renoviert. 

Auch sonst sind die Chinesen gegeniiber traditioneller 

Kleidung, Brauchgut und religiosen Zeremonien duld- 

samer geworden. Indien auf der anderen Seite ist im- 

mer weniger bereit, durch eine weitere Unterstiitzung 

des tibetischen “Fluchtlingsfiihrers” die eigene Wieder- 

annaherung an Peking zu gefahrden. Aus indischer 

Sicht ware eine Auflosung des militanten Lagers der 

Exiltibeter in Indien, das Indiens “neue Beschwichti- 

gungspolitik” hartnackig bekampft und sogar nach 

Taiwan und der Sowjetunion schielt, ebenso willkom- 

men wie eine elegante Losung fiir den Abzqg der auf 

Ausgleich Bedachten unter der Fiihrung des Dalai- 

Lama. Meldungen. dah die Chinesen bereits zu Ahfang 

des Jahres 1973 in geheime Verhandlungen mit den 

tibetischen Exilfiihrern getreten seien, dafi aufierdem 

in der Tibct-Region selbst Konsultationen mit den po- 

litischen Fiihrem tibetischer National!tat abgehalten
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wiirden, sind bisher nicht widerlcgt worden (7). 

Zicl solcher Aktionen soli es letztlich wohl sein, eine 

Riickkehr des Dalai-Lama in die Volksrepublik einzu- 

leiten. Das wurde eine Ausschaltung des potentiellen 

Unruheherdes der 80.000 Exil-Tibeter in Indien, Ne

pal, Sikkim und Bhutan bedeuten, eine Entwicklung, 

wie sie erst im Zuge der neuen Aufienpolitik Chinas 

nach der Kulturrevolution denkbar erscheint. Bereits 

Januar 1972 in einer Rede in Calcutta hatte der Da

lai-Lama angekiindigt, er sei inzwischcn bereit, in die 

VRCh zuriickzukehren, wenn die Chinesen ein inter

national iiberwachtes Plebiszit zuliefien. Von solchen 

ctwas weltfremden Bedingungen war zu Anfang des 

Jahres keine Rede mehr, als der Dalai-Lama sich mit 

einer von den Chinesen wirklich garantierten Auto

nomic einverstanden erklarte. In Interviews aus An- 

lafi der Europa-Reise mischte Tibets geistlicher Ober- 

hirte denn auch vorsichtige Kritik an Chinas Minder- 

heiten-Politik mit iiberraschend positiven Aufierungen 

zum Thema China. Sein Kommentar iiber Parteichef 

Mao:

"Chinas Beamte scheinen nicht die Gefiihle des Volkes zu 

verstehen, und sie lassen sich in keine Diskussion ein. Sie sagen, 

sie seien Atheisten, aber sie glauben aus ganzer Kraft an einen 

Mann, Mao. Aber Mao ist von ihnen miBverstanden worden. 

Er war ein Bauer, und er litt und kampfte. Er besaB groBe 

Klugheit und dachte selbstandig. Er tat GroBes fiir die Chine

sen und half ihnen, sich zu befreien. Aber diese Leute unter- 

driicken unser Volk in seinem Namen."

Auch sonst wufite der Dalai-Lama Erstaunliches iiber 

die Vertraglichkcit des Buddhismus mit dem Marxis- 

mus und iiber eigene ideologische Studien zu berich- 

ten.

Selbst formal ware eine Riickkehr des Dalai-Lama und 

seiner Exilregierung durchaus moglich, denn seit dem 

Aufstand und der Flucht hat die offizielle chinesische 

Version immer gelautct, eine Handvoll von Reaktio- 

naren habe in Zusammcnarbeit mit Imperialisten und 

auslandischen Expansionisten den XIV. Dalai-Lama 

“entfiihrt”. China jedenfalls wiirde damit im Lande 

die Spannungen zwischen Tibetern und Chinesen mil- 

dern, dazu einer potentiellen Guerilla-Armee der Ti

beter in Indien den Boden unter den Fiificn entzie- 

hen: Immerhin 10.000 gut ausgebildete Tibeter dienen 

gegenwartig in der indischen Grenzarmee.

Wenn also die Europa-Reise des Dalai-Lama ihm fiir 

Verhandlungen mit den Chinesen eine starkere Aus- 

gangsbasis liefern sollte, so konnte die chinesische Re

gierung durch geschicktes Vorgehen dem Verlangen 

nach tibetischer Unabhangigkeit nachhaltig ein Ende 

setzen, falls sie die Riickkehr eines Grofiteils der Exil

tibeter auf diese Weise einleitet. Auf dem Hintergrund 

der sinosowjetischen Auseinandersetzungen, in denen 

beide Seiten einander riicksichtslose Brutalitaten ge

geniiber ihren Minderheiten vorwerfen, ware das fiir 

die chinesische Regierung durchaus attraktiv. Sie 

wiirde einen augenfalligen Beweis fiir die Richtigkeit 

ihrer eigenen Nationalitatenpolitik in den Handen 

halten.

Martin
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