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Diistere Aussichten fur die Volksbefreiungsarmee?

Lassen sich aus kurzfristigen Pannen langfristige Schwierigkeiten ablesen?

Oskar Weggel

■ Ereignisse kurzfristiger Art haben in letzter Zeit Spekul ationen liber den gesel 1 schaftl ichen 

,hStieg "der" VBA ausgelbst, namlich die angebliche Klirzung der militarischen Ausgaben und ein 

bqlicher Streit urn die Meubesetzung des Verteidigungsministeriurns. Bei naherem Hinsehen erweisen 

,’jch allerdings beide "Schwierigkeiten" als Scheinproblerne.

rieichwohl ist es an der Zeit, sich einmal Gedanken liber die mbgliche Stellung der VBA in fernerer 

Zukunft zu machen.

Zunachst einmal ist hierbei zu bedenken, daB es "die" Armee nicht gibt. "Sie" kann also als solche 

niCht Betroffenheit zeigen - nur einzelne Gruppen kbnnen es - und auch hier sind letztlich nur 

Offiziere, nicht jedoch Mannschaften relevant.

Selbst wenn man aber eine undifferenzierte Stimmung in "der" Armee unterstellt, besteht vorerst 

ein AnlaB zum Pessimismus nur dann, wenn man den einzigartigen Hbhepunkt als MaBstab ansetzt, den 

“die" VBA wahrend der Kulturrevolution voriibergehend eingenommen hat. Vergl ichen damit ist heute 

ganz gewiB ein Verlust an EinfluB zu beobachten. MiBt man andererseits den ArmeeinfluB am Perso- 

nalbestand in den Fuhrungsgremien von Partei und Staat, so ergibt sich ein ungemein positives Bild 

zugunsten der VBA. An Mitentscheidungsrechten und materiel len Vorteilen hat "die" Armee nur wenig 

verloren. Allerdings dlirfte sich langfristig ein Ruckgang des Prestiges des Militars insgesamt 

abzeichnen. Fur ein China, das keinen Wert auf expansionistische Politik legt, bleibt AuBenpolitik 

- wie schon im traditionellen China - weitgehend eine Angelegenheit der Diplomatie - auch der 

Volksdiplomatie - nicht jedoch der Waffen. 2000 Jahre lang hat das Militar in der chinesischen 

Men- und "Rebellenbefriedungs"-Politik einen ebenso schlechten Ruf gehabt wie das Strafrecht 

gegenliber dem Li (d.h. der prajuristischen Gesel 1 schaftspol itik). Je mehr sich die Erinnerungen an 

den Langen Marsch, an den Antijapanischen Krieg und an die Auseinandersetzungen mit der Guomindang 

verfl uchti gen, umso nachdrlickl icher dlirfte das Militar, das so lange eine erstklassige Position in 

der jungen Volksrepubl ik eingenommen hat, ins zweite Glied zurlicktreten. Es ware ein Wunder, wenn 

die Schatten der Vergangenheit nicht von neuem auftauchten.

I. Zwei aktuelle Anlasse, uber

"die" "Krise" der VBA nachzudenken.

1) Kiirzung des Mi 1 itarbudgets?

Steht "die" Armee im Schmol 1 winkel?

1978 waren flir die Verteidigung 16,7 Mrd.Yuan 

(1) und 1979 ursprlinglich 20,23 Mrd.Yuan im 

Haushalt veranschlagt worden, die dann aller

dings auf 22,27 Mrd. erhbht wurden (2).

In den Haushal tspl an d.J. 1980 schlieBlich 

wurden 19,33 Mrd.Yuan zugunsten der Verteidi- 

9ung eingesetzt (3). Ergibt sich also eine 

91atte Klirzung von 2,94 Mrd.Yuan zu ungunsten 

der VBA?

solche SchluBfolgerung ware aus zwei Grlin- 

den vorschnell :

fastens einmal liegt es auf der Hand, daB die 

Mhtragliche Erhdhung des Mi 1itarhaushalts urn

Mrd.US$ wegen des Vietnamkrieges einge

setzt werden muBte. Der Autor des vorliegenden 

efsatzes hatte seinerseits in einer wirt- 

chaftl ichen Bewertung der Kosten des "Erzie- 

J^feldzuges" die Summe von 1,5 US$ (= 2,4 

d.Yuan) errechnet (4). Er kann nun mit Genug- 

ung feststellen, daB der Nachtrag von 2,04 

.p nur geringfligig von dem damals errech- 
e en Betrag von 2,4 Mrd. abweicht. Aus der 

Ahnlichkeit beider Summen laBt sich wiederum 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

behaupten, daB es sich bei dem "Nachschlag" urn 

den exakten Betrag der Kosten des Vietnamunter- 

nehmens handelt!

Ware es beim ursprlingl ichen veranschl agten 

Betrag von 20,23 Mrd.Yuan geblieben, so sahe 

die militarische Klirzung im Haushalt 1980 gar 

nicht so schlecht aus: es handelte sich dann 

namlich nur urn einen Klirzungsbetrag von 

900 Mio.Yuan.

Hier setzt nun die zweite Oberlegung ein: China 

hat i.J. 1979 weitaus mehr ausgegeben, als es 

nach den im Juni 1979 (bei der zweiten NVK-Ta- 

gung) vorgetragenen Haushaltsansatzen beschlos- 

sen hatte. Damals war man von jeweils 112 

Mrd.Yuan Einnahmen und Ausgaben ausgegangen. 

1980 jedoch kam man post festum zu der Erkennt- 

nis, daB die Einnahmen 110,33 Mrd.Yuan, die 

Ausgaben dagegen 127,39 Mrd.Yuan betragen 

hatten. Somit ergab sich ein Haushaltsdefizit 

von 17,06 Mrd.Yuan, das in Hbhe von 9,02 

Mrd.Yuan durch Oberziehungskredite bei der Bank 

of China gedeckt werden muB und nur zu einem 

Teil (8,4 Mrd.Yuan) durch Rlickgriff auf frliher 

angesammelte Oberschusse ausgeglichen werden 

kann. Die einzelnen Ausgabeposten flir das Jahr
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1980 muBten also - soweit es sich nicht um 

Prioritatenposten handelte - gekurzt werden. 

Fast alle Sektoren muBten dabei z.T. schwer 

"Federn lassen". Gegenliber dem Budget von 1979 

beispielsweise wurde der Investbau um 

14,1 Mrd., die Subventionssumme fur die Volks- 

kommunen um 1,27, der Sektor Kultur, Erziehung, 

Gesundheit und Wissenschaft um 1,62 und das 

Verwaltungsbudget um 0,09 Mrd.US$ geklirzt. Ver- 

glichen damit ist der Militarhaushalt mit nur 

900 Mio.US$ sogar noch ungemein glinstig wegge- 

kommen.

Zu bedenken ist ferner, daB die militarische 

Modernisierung vorerst nur in drei Bereichen 

(bessere Ziel- und Beobachtungsgerate, Fortbe- 

wegungsmittel und Abwehrwaffen) verstarkt be- 

trieben v/erden muB (5).

Schwerwiegender zu ungunsten des mi 1itarischen 

Sektors wirken viel leicht langfristig zwei von 

westlichen Beobachtern weniger beachtete Ver- 

lustposten: Da ist einmal die Beschneidung der 

Schwerindustrie, die nicht zuletzt in den o.a. 

Investitionsmittelklirzungen zum Ausdruck kommt, 

und die auch das Militar mitbetrifft, das ja, 

wie unten noch naher auszufuhren ist, aus den 

Maschinenbauministerien Nr. 2-7 seine Lieferun- 

gen erhalt. Weiterhin erging 1980 eine Anord- 

nung, derzufolge die verschiedenen Rustungsbe- 

triebe ihre Produktion wenigstens z.T. auf 

zivile Erzeugnisse umzustellen haben. Nach 

Angaben des Verteidi'gungsindustrieburos stel1 - 

ten bereits 1980 nicht weniger als 80% aller 

Betriebe der nationalen Verteidigungsindustrie 

sowohl mi 1itarische, als auch zivile Erzeugnis

se her. Seit 1977 sei der Output-Wert der 

Zivi1produkte dieser Militarbetriebe jahrlich 

um 15% gestiegen. Insgesamt kamen die Zivilpro- 

dukte, die von Militarbetrieben hergestellt 

werden, auf 30% ihres gesamten Output-Wertes 

(6). (Erganzung: Das CIA National Foreign 

Assessment Center schatzte die tatsachlichen 

Rlistungsausgaben der VR China i.J. 1979 auf 40 

Mrd. Yuan: hierbei wurden auch Infrastruktur- 

bauten mitgerechnet, die nicht nur dem Mili

tar-, sondern auch dem Zivilsektor zugute kom- 

men) (7).

2) Streit un das Verteidigungs.

ministeriuB? Die Funktionen des 

Ministeriuns und sein Gewicht

a) Rlicktritt Xu Xiangqians?

Seit dem 20.August 1980 ist der amtierende Ver- 

teidigungsminister Xu Xiangqian nicht mehr in 

der Offentlichkeit erschienen (8). Nach den 

Grlinden braucht man wohl nicht lange zu suchen: 

Xu ist im Jahre 1902 geboren, gehbrt zur Lange- 

Marsch-Generation und ist eines der altesten 

Mitglieder in der chinesischen Fuhrungsspitze. 

Man braucht also kaum nach einer "politischen 

Krankheit" zu suchen. Eine andere Frage ist, 

warum noch kein Nachfolger gewahlt wurde. Doch 

auch hier ergeben sich auf den ersten Blick 

keine Erklarungsschwierigkeiten.

Zum e^nen ware die erstbeste Gelegenheit zu

Novemberjogg

einer Neubesetzung des Ressorts die 3.Taqun 

des V.NVK gewesen, die vom 30.August biszi 

10.September 1980 dauerte. Xu freilich war noch 

zehn Tage vor Beginn dieser Versammlunq in 

Uffentlichkeit aufgetaucht. Sollte er innerhm 
der folgenden zw6i Wochen wirklich erkrankf 

sein, ware dies noch kein Grund gewesen, ihn 

sogleich durch einen Nachfolger zu ersetzen 

Andererseits gab Xu seinen Posten als stellver- 

tretender Ministerprasident ebenso wie sechs 

weitere der insgesamt 18 Posteninhaber auf, uncj 

zwar neben Deng Xiaoping, Li Xiannian und’chen 

Yun. Hatte er auch sein Verteidigungsressort 

verlassen wollen, so hatte er dies uno actu mit 

der Aufgabe des Vizeministerprasidentenpostens 

erledigen kbnnen!

Da es in China bisher auch noch keine offizi'el- 

len Pensionsgrenzen - insbesondere nicht fur 

das Spitzenpersonal - gibt, kame die kurz- 

fristige Ernennung eines Nachfolgers einer 

kalten Absetzung gleich. Dies jedoch kann man 

einem alten Soldaten wie Xu nicht antun, der 

seine Lorbeeren bereits 1925 erntete, als er an 

der "Nordexpedition" teilnahm, der ferner den 

Kantonaufstand von 1927 mitorganisierte, der 

seit 1929 mit die ersten kommunistischen Basen 

in Zentralchina aufbaute und schlieBlich am 

Langen Marsch teilnahm. Marschall Xu ist einer 

der Saulenheiligen der sinokommunistischen 

Revolution, der seine verschiedenen Posten - 

soweit er nicht freiwillig von ihnen zuriick- 

tritt -bis zum letzten Atemzug behalten wird.

b) Wie attraktiv ist das Verteidigungsmini- 

steri um?

Ein weiterer Grund flir die bisher unterbliebene 

"Nachfolge" diirfte darin bestehen, daB ein 

Kandidat, sollte er wirklich aufgerufen sein, 

sich nur schwer finden laBt. Seit der Etablie

rung eines gesamtnationalen Verteidigungsmini- 

steriums im Jahre 1954 hat es vier Verteidi- 

gungsmi ni ster gegeben, die alle einmal den 

Marschal 1 titel trugen, namlich Peng Dehuai 

(1954-59), Lin Biao (1959-71), Ye Jianying, die 

heutige Nr.2, (1972-78) und Xu Xiangqian

(1978-80). Allen vier Ministern war gemeinsam, 

daB sie neben dem Verteidigungsressort auch 

noch die Posten eines stel 1 vertretenden Mini- 

sterprasidenten, eines Stel1vertreters im Mill- 

tarausschuB beiin ZK, eines stel 1 vertretenden 

Parteivorsitzenden und Politbliromitglieds; be- 

kleideten. Sie waren also in den drei Saulen 

der Macht (Armee, Regierung, Partei) jewel Is a 

oberster Stelle mitvertreten.

Es gibt z.Z. nur wenige Persbnlichkeiten in 

China, die - sollte das alte Postenschema for 

geflihrt werden - flir die Nachfolge einefggo 

Xiangqian qualifiziert waren. Seit Anfang 

ist der ZK-MilitarausschuB mit 14 Personen 

setzt (7 kamen Anfang 1980 hinzu) (9). 

samt weisen nur acht Personen die drei Top 

terien auf, die die bisherigen Verteidigung51 

nister erflillt hatten, namlich Hua Guofeng> 

Jongzhen, Deng Xiaoping, Ye Jianying, 

Xilian, Xu Shiyou und Geng Biao sowie - eJr j 

Xu Xiangqian. All diese Persbnlichkeiten
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Heicht mit Ausnahme des "abstiegsverdachti- 

v'e„ Hua, mit so liberwaltigender Macht ausge- 

9enttet, da|3 sie auf den Posten eines Verteidi- 

$ta sministers gut und gerne verzichten kbnnen.

mu3 immerhin bedenken, daB dieses Ressort 

dem Sturz Lin Biaos erheblich an Glanz 

se\oren hat. Bis 1971 war der Posten des Ver- 

verd1-gUngsministers (besetzt durch die beiden 

,te-eqshelden Deng und Lin) von einer Strahlen- 

ndorla umgeben. Seit dem Sturz Lins jedoch 

aar(je das Verteidigungsministerium zu einem 

'ychterhen Ressort ohne besondere Attraktivi- 

L Ye Jianying war nach dem Sturz Lins in die 

liicke eingesprungen - wohl auf Bitten seines 

freundes Zhou Enlai - und Xu Xiangqian verwal- 

tete das Amt ebenfalls nur mit der "1 inken 

)and". Beide bezogen ihren eigentlichen poli- 

tischen EinfluB nicht aus dem Ressort, sondern 

vielmehr aus ihren anderen Staats-, Partei- und 

ZK/MA-Funktionen.

digungsindustrie", das zusammen mit der "Wis- 

senschafts- und Technol ogi ekommissi on flir 

Nationale Verteidigung", die ihrerseits nicht 

dem Staatsrat, sondern der Armeeorganisation 

untersteht, bei der Koordinierung der Verteidi- 

gungsindustrie mitzuarbeiten hat. Die Produk- 

tionsvorgange selbst freilich werden von den 

einzelnen Maschinenbauministerien sowie anderen 

Ministerien gesteuert, die im Dienste der Ver

teidigung arbeiten. Von den insgesamt 7 Maschi

nenbauministerien sind nicht weniger als 6 

Zulieferer der VBA, namlich das 2.M.B.M. (Atom- 

waffen), das 3.M.B.M. (Luftwaffenindustrie), 

das 4.M.B.M. (Elektronik), das 5.M.B.M. 

(schwere Waffen, Panzer), das 6.M.B.M. (Kriegs- 

schiffe) und das 7.M.B.M. (Raketen) (10).

Bezelchnenderweise gehbren zum Verteidigungs

ministerium sieben Bliros, deren eigentliche 

Funktionen bisher unbekannt sind. Vermutlich 

befinden sich hier die Querverbindungen zu den

Welchen Stellenwert nimmt nun eigentlich das 

Verteidigungsministerium in der Machtstruktur 

der VR China ein? Es ist erstaunlich, da3 liber 

den Aufbau jeder anderen Organisation, sei es 

nun des Generalstabs, der Logistikabteilung, 

der Pol itabtei lung Oder aber der einzelnen 

Gliederungen von Heer, Luftwaffe und Marine 

mehr bekannt ist als liber die Struktur des 

Minister!urns. Auch auf Mi 1 itarfragen ausgerich- 

tete Delegationen (der Autor selbst beteiligte 

sich an einer solchen im Herbst 1980) kommen 

schwer an das Minister!urn heran. Der Grund 

sechs Maschinenbauministerien sowie einem 

weiteren rlistungsrelevanten Minister!urn 

(Erdbl?).

- Dem Verteidigungsministerium kommen ferner 

keine Politerziehungsaufgaben zu. Diese werden 

vielmehr von der "Allgemeinen Politischen Ab- 

teilung" wahrgenommen, einen der drei milita- 

rischen Spitzengliederungen, die gleichrangig 

neben dem General stab und der Allgemeinen 

Logistischen Abteilung direkt dem ZK/MA unter- 

dafiir dlirfte wohl weniger in einer besonderen 

Machthaufung liegen als vielmehr im Gegenteil: 

Nan kann eher feststellen, was das Verteidi-

geordnet ist.

- SchlieBlich nimmt das Verteidigungsministe

gungsministerium nicht ist, als was es ist:

c) Fimktion des Verteidigungsministeriums

- Es hat beispielsweise keine politischen Flih- 

rufigsaufgaben. Entscheidungen dieser Art werden 

nach Art. 19 der Verfassung von 1978 vom Vor- 

sitzenden des ZK (er "befehligt" die VBA), vom 

Nationalen VolkskongreB (Art.25, Ziffer 12: 

"Der Standige AusschuB des NVK hat die Befugnis 

der Entscheidung liber die Verklindung des 

Kriegszustandes im Faile eines bewaffneten An- 

griffs auf den Staat in der Zeit zwischen den 

Tagungen des NVK") und vor allem vom Partei- 

apparat getroffen - und hier vor allem wiederum 

vom ZK-Mil itarausschuB, in dem das Herz der VBA 

schlagt.

rium auch keine Empfangsaufgaben wahr, soweit 

sie nicht offizielle Armeebesuche betreffen. 

Solche Pflichten obliegen vielmehr dem "Solda- 

tenverband" (junren xiehui), der ursprlinglich 

als Interessenvertretung der Soldaten in den 

verschiedenen Regionen gegrlindet wurde und den 

man zum Zwecke des Empfangs auslandischer Gaste 

■ K-J . - - ■ ' 1/”‘ i?) 

zu einer gesamtstaatlichen Organisation ausbau- 

te, indem man ihm eine Zentralorganisation mit 

Sitz in Beijing "liberstlilpte". Ein deutscher 

General, der also z.B. im Auftrag der Bundes- 

wehr nach China kame (bisher nicht geschehen), 

wurde vom Verteidigungsministerium, ein privat 

reisender General i.R. dagegen vom Soldatenver- 

band empfangen.

Das Verteidigungsministerium hat auch keine 

^wnandobefugnisse, die vielmehr wiederum ent- 

weder direkt beim ZK/MA oder aber bei den ein- 

^Inen Oberkommandos liegen: Da das Heer und 

Miliz kein eigenes Oberkommando (chin.: 

Hauptquartier" = lingsibu) besitzen, kann der 

VMA direkt die Feldarmeen (yezhanjun) flihren. 

anne und Luftwaffe andererseits besitzen ein 

^genes OKM bzw. OKL. Das Verteidigungsministe- 

hat weder hier noch dort etwas hineinzube- 
fehlen.

, Ds hat ferner keine direkten Produktionsan- 

^tungsrechte. Allerdings gehort zum Verteidi- 

n9sministerium ein "Amt flir Nationale Vertei- 

Spatestens an dieser Stelle rnuB man fragen, 

welche Aufgaben dem Verteidigungsministerium 

liberhaupt noch verbleiben, wenn doch fast alle 

wichtigen Belange von anderen Organisationen 

wahrgenommen werden. Der "Posit!v-Katalog" muB 

nach dem vorangegangenen "Negativ-Katalog" 

schmal ausfallen: In der Tat bleiben letztlich 

nur vier Bereiche librig, namlich

- Koordinierungsaufgaben: Das Verteidigungs

ministerium hat sich als eigentliche Drehschei- 

be zwischen Staats- und Mi 1 itarblirokratie 

einerseits sowie zwischen dem Verteidigungs- 

und dem Zivi1wirtschaftssektor andererseits zu 

verstehen.
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- Ferner liberwacht das Verteidigungsministeri'um 

die Rekrutierung - eine Aufgabe, die durch das 

Rekrutengesetz von 1955 festgelegt wurde.

- Eine dritte Aufgabe ist der Empfang von Dele- 

gationen auf Staat/Staat- (Armee/Armee) Ebene 

und die Entsendung offizieller Delegationen. 

Auch hier allerdings diirften sich die Kompeten- 

zen eher auf ihre organisatorische Abwicklung 

als auf die eigentliche BeschluBfassung liber 

solche Besuche erstrecken.

- SchlieBl ich verbleiben deni Verteidigungsmini- 

sterium auch gewisse PR- Aufgaben, wie die Pub- 

1ikation von mi 1itarischen Handblichern, die 

Formulierung von mi 1itarischen Vorschriften, 

soweit sie nicht politischer Oder logistischer 

Natur sind, eine gewisse Pressearbeit, usw.

Viel Staat laBt sich mit solchen Kompetenzen 

nicht machen, nachdem obendrein mit Lin Biao 

auch der Prestigewert von einst verschwunden 

ist! Die bisherigen Verteidigungsminister haben 

denn auch ihre eigentliche Macht nicht auf dem 

Verteidigungsressort gezogen, sondern sind liber 

das Politbliro, uber den Stel 1 vertreterposten 

des Ministerprasidenten Oder aber liber den 

ZK/MA ans Werk gegangen.

Nach alledem muB man sich fragen, ob es ein 

Spitzenpolitiker heutzutage liberhaupt noch 

nbtig hat, Verteidigungsminister zu werden. 

Handelt es sich hier nicht eher urn eine lastige 

Pflicht, die man langfristig auf einen weniger 

wichtigen Pol itiker libertragen soil?

Und liberhaupt: Kbnnte ein Posten, der so un- 

wichtig ist notfalls nicht auch langere Zeit 

vakant bleiben - so wie es in der Praxis z.Zt. 

ohnehin gehandhabt wird?

Der "Streit" urn das Verteidigungsministeriurn - 

sollte es ihn liberhaupt geben! - ist nach all

dem kein Signal.

ganz wenigen Ausnahmen abgese

— einem der flinf Feld' 

die auf informellem Weq 

persbnliche LoyalitatSmuster verknlipft 

Whitson verwendete_ mit anderen Horten 

1 1 eiV- rjopdern einen 
nas hochst angemesse-

einheiten, von < 

hen, nach wie vor zu 

armee-Systeme gehbrt, 

uber 

sind.

nicht einen institutional len 
der politischen Kultur Chinas 

nen, Loyalitatsansatz.

Die flinf Feldarmee-Systeme haben sich vor alien 

in der Endphase des Blirgerkriegs und wahrend 

der ersten Jahre der Volksrepubl ik, d.h. zwi- 

schen 1946 und 1954, herausgebildet. Zumindest 

1969 lieBen sich noch folgende Einheitsmuster 

identifizieren:

- l.Feldarmee (fruher Militarregion Nordwest- 

china, spater im wesentlichen verteilt auf die 

Militarregionen Xinjiang, Lanzhou und Cheng

du) ;

- 2.Feldarmee (fruher Mil itarregion Zentral- 

china, spater Wuhan, Chengdu/Tibetteil und Kun

ming) ;

- 3.Feldarmee (fruher Mi 1 itarregion Ostchina, 

spater Nanjing und Fuzhou);

- 4.Feldarmee (fruher Mil itarregion Nordost- 

china, spater Shenyang und Guangzhou);

- "Nordchina-Feldarmee" (fruher Mi 1itarregion 

Nordchina, spater Jinan, Beijing).

Diese Feldarmeen hatten sich wiederum aus Grup- 

pierungen zusammengefunden, die sich ihrerseits 

bereits seit 1931 herausgebi1 det hatten. Lin 

Biaos "Seilschaft" trug die Kriterien l.Rote 

Armee (1927-1937), 115.Division der 8.Marsch- 

armee (1937-1945) und 4.Feldarmee (1946-1954). 

Es ist kein Zufal 1, daB Offiziere dieser Pro- 

venienz nach 1966 den steilen Aufstieg Lin 

Biaos nachvol1zogen und mit dem Sturz Lins im 

Jahre 1971 von der Blihne verschwanden - zum 

Teil heute sogar wieder beim ProzeB gegen die 

Viererbande als Angeklagte auftauchen.

II. Langfristige Perspektiven

1.) "Die" Armee: Gibt es sie 

liberhaupt?

a) Differenzierung Nr. 1: Die diversen 

Loyalitatsgruppen in der Armee

Als die moderne China-Forschung noch in den 

Kinderschuhen steckte, war die Frage nach dem 

Befinden "der" Armee durchaus noch ublich, ob- 

wohl auch schon damals die Affare urn die Ent- 

lassung des frliheren Marschalls Peng Dehuai zum 

Nachdenken hatte veranlassen mlissen. Spatestens 

seit Aufkommen des "Feldarmee-Ansatzes" von 

William Whitson (11) im Jahre 1969 ist jedoch 

deutlich geworden, dal3 die chinesische VBA ein 

Organisationsgebilde ist, welches hochst dif- 

ferenziert betrachtet werden muB. Whitson ging 

in seiner bahnbrechenden Arbeit davon aus, daB 

jedes Mitglied frliherer mi 1 itarischer Kommando-

Einige Male in der jlingeren Geschichte warden 

diese Loyalitatssysteme bewuBt von der 

Flihrungsspi tze in Beijing ausgenutzt, urn1!1 

verschiedenen kritischen Regionen eine Ar 

Machtbalance herzustel 1 en. In den drei ent- 

scheidenden Mi 1 itarregionen Chinas, namlichder 

von Shenyang (Industriezentrum), Beijing (P° 

tisches Zentrum) und Nanjing (kommerziel les 

Zentrum mit Shanghai), hatte jede der flinf L ' 

ten ihre Vertreter, die sich gegenseitig 

Schach hielten (12)

Bis zum Sturz Lin Biaos hatten die Vertreter

der 4.Feldarmee das groBe Sagen in China.

Als
Als es 1974 zu einem groBen Revireinent in 

kam, erhielten die Angehdrigen der 

der frliher auch Deng Xiaoping angehbrt 

und die Anhanger der 3.Feldarmee, also a1 

fiziere urn den spateren AuBenminister Chen 

schnell Oberhand.
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b) Differenzierung Nr. 2:

Offiziere und Soldaten

nicht betelligt hat. Die eine Gruppe kann 

also mit dem EntschluB, den Streitkraften 

Fullhorn an Mitteln zuflieBen zu lassen, 

identifizieren, wahrend die andere diesen 

unertraglich findet. "Die" Armee bezieht

iiber die verschiedenen Haushaltsplane der letz- 

ten Jahre zugestimmt, wahrend die andere viel- 

leicht abgelehnt Oder sich mbglicherweise liber- 

haupt 

sich 

kei n 

voll 

Kurs

als solche jedenfalls nicht Stellung!

. t klar, daB Deng Xiaoping und Cheng Yi, 
B Lhwer unter den Verfol gungen der Kulturre- 

tion ' u,a’ Lin Biaos - litten, andere 

essen verfolgten und daft sie an andere

lnte. .x^rctranne gebunden waren als die Leute 

der 4.Fe1Idarmee. Von einer einheitlichen 

kann also ganz gewiB nicht die Rede sein. 

Kulturrevolution hat hier nicht etwa neue 

, sondern die in aller 

streng geheimgehaltene Uneinigkeit zwi - 

den verschiedenen Gruppierungen in der 

^n'ur besonders deutlich werden lassen.

von

V8A

KbesSde geschaffen,

nnhaimnah

Regel

$chen

< rh heute - am Ende des Jahres 1980 - gibt es 

■nnerhalb der Armee Gruppierungen, die den Mo- 

Jernisierungskurs Dengs voll unterstlitzen, aber 

auCh andere, die ihm entweder mit "repressiver 

Toleranz" Oder aber sogar feindlich gegenliber- 

stehen - ohne daB diese Feindschaft allerdings 

nach auBen hin offiziell bekanntgemacht wlirde. 

[in bemerkenswerter Versuch, Freundschafts- und 

feindschaftsgruppen im Hinblick auf den Deng- 

Kurs herauszuanalysieren, stamrnt aus der Feder 

von Lee Ngok (13). Zur "Pro-Deng- Gruppe" gehb- 

ren nach Lees Einschatzung, (die sich mit Ein- 

zelargumenten durchaus anfechten lieBe, aber im 

groBen und ganzen doch ein in sich konsequentes 

Schema erkennen laBt), die Hauptvertreter der 

Nilitarregionen von Chengdu und Guangzhou - 

also zweier Wehrbereiche, denen sich Deng auch 

persbnlich verbunden fuhlt: Chengdu ist die 

tanandozentrale seiner Heimatprovinz Sichuan, 

in Guangzhou dagegen fand er eine Bleibe wah

rend der kulturrevolutionaren Verfol gungen.

Zur Anti-Deng-Gruppe, die Lee vorsichtigerweise 

"Independent Group" nennt, gehbrt die FLihrung 

der Nilitarregionen Fuzhou, Lanzhou und Shen

yang, wahrend die sechs weiteren Mi 1itarregio- 

nen von Beijing, Jinan, Kunming, Nanjing, Wuhan 

und Urumchi von ihm zur "Balanced Group" ge- 

rechnet werden.

Der Pro-Deng-Gruppe in der Zentral flihrung ord- 

ned Lee die Generale Yang Yong, Zhang Aiping, 

tei Guoqing und - hier ist allerdings ein 

dickes Fragezeichen zu setzen - Xu Shiyou zu, 

wahrend der "Nicht-Deng-Gruppe" Generalstabs- 

chef Yang Dezhi, Admiral Xiao Jingguang und die 

Generale Xiao Hua, Su Yu, Yang Chengwu und Li 

Desheng zugerechnet werden.

Lee 

der 

Mi -
Tat

liters

Rolle ,

Politische Faktoren, die aui u 

er Kulturrevolution resultieren".

Kriterien flir diese Zuordnung benutzt

J’cht nur die Feldarmee-Loyal itaten, die in 

angesichts des Alters der betreffenden

im Jahre 1980 nicht mehr die gleiche 

spielen wie 1969, sondern darlibeerhinaus

die aus den Ereignissen

ist hier nicht der Ort, liber die Richtigkeit 

de^tr Auftei 1 ungsrasters zu diskutieren. Ver- 

l1cht werden sollte mit den zwei hier vor- 

di ra^en Zuordnungsversuchen lediglich, daB

Armee nicht eine Einheit, sondern die Summe 

' rerer teils in Harmonie, teils in Konflikt 

d.®1nanderstehender Gruppen ist. Weiterhin hat 

eine Interessengruppe bei der Abstimmung 

MaBgebend flir "die" Zufriedenheit in "der" 

Armee ist ferner nicht nicht so sehr die Stim- 

mungslage des einzelnen Soldaten, sondern die 

"der" Offiziere.

Obwohl es seit 1965 keine Range mehr gibt, 

zeigt das chinesische Militar - und hier kann 

man wirklich einmal pauschal von der Gesamtor- 

ganisation sprechen - einen bemerkenswerten 

Sinn flir ausgepragte Hierarchien. Nicht zuletzt 

Besucher- Delegationen aus dem Ausland bekommen 

dies in schbner Deutlichkeit zu spliren. Sie 

werden von Begleitpersonal umgeben, das in sei

ner Abstufung, in seinem Empfangsgestus, im Typ 

des angebotenen Autos (z.B. Marke "Hongqi" Oder 

"Shanghai") und in anderen Kleinigkeiten ausge- 

pragteste Ranggesinnung erkennen laBt. Im libri- 

gen ist es keineswegs so, daB der Offizier nur 

an den zusatzlichen zwei Rocktaschen vom Solda

ten zu unterscheiden ware. Er tragt auBerdem 

einen Titel, der seine Funktion deutlich aus- 

weist, z.B. "Stel 1 vertretender Regimentskoinman- 

deur" usw. Informell sind sich die VBA-Angehb1- 

rigen auBerdem sehr wohl ihres Ranges bewuBt, 

und kdnnen, wenn sie das Libi iche Bescheiden- 

heitsritual durchgespielt haben, exakt angeben 

ob es sich bei dem betreffenden Offizier urn 

einen "Shangwei" (Hauptmann) Oder etwa urn einen 

"Zhongxiao" (Oberstleutnant) handelt (der Autor 

hat solche Einzelheiten wahrend einer Militar- 

Rundreise im Herbst 1980 registrieren kdnnen).

WeiB schon der Auslander nach wenigen Minuten, 

wie es urn die prazise Rangfolge seiner Ge- 

sprachspartner bestellt ist, so bekommt dies 

der "Zhanshi", also der einfache Soldat (wort- 

lich "Kampfmeister"), im tagtaglichen Umgang 

mit den Vorgesetzten umso starker zu spliren.

Darliber darf auch die Institution der sog. "3 

Demokratien" nicht hinwegtauschen, die noch aus 

den Kampfjahren der Yanan-Zeit stammen. Danach 

besteht politische, wirtschaftliche und milita- 

rische Demokratie. Politische Demokratie: Offi

ziere und Mannschaften belehren sich politisch 

gegenseitig; es gibt keine EinbahnstraBe. Wirt

schaftl iche Demokratie: Soldatenvertreter kbn- 

nen den Speisezettel mitbestimmen; militarische 

Demokratie: Ober Einzelheiten einer konkreten 

Angriffs-, Verzbgerungs- Oder Verteidigungsauf- 

gabe soil der Offizier nach Moglichkeit mit den 

Soldaten diskutieren. Ist allerdings einmal ein 

Befehl gefaBt, so gilt wieder die Vorgesetzten 

Untergebenen-Regel. Hier verhalt sich der chi-
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nesische Soldat nicht anders als jeder Soldat 

in irgendeiner Armee der Welt - im Gegenteil: 

"Diszipl invermittl ung" gehbrt im librigen nit 

zum wichtigsten Lehrauftrag des Politkommis- 

sars.

Strikteste Disziplin ist eine uralte Tradition 

jeder chinesischen Armee. Bereits in der Song- 

Zeit gab es Regelungen, die an Harte wohl nir- 

gends in der Welt libertroffen worden si nd. Zu 

"enthaupten" war damals jeder Soldat, der sich 

im Obereifer auf den Feind sturzte und dabei 

sein eigenes Kampfkarree verlieB, der seinen 

Kopf wegdrehte, wenn Pfeile auf ihn einregne- 

ten, der nicht gleich auf Kommando seinen Pfeil 

abschoB, der in der Schlacht, ohne zur Antwort 

aufgefordert zu sein, laut sprach Oder liber- 

haupt jedermann, der sein Pferd in der Schlacht 

verlor, ohne daB er sich richtig eingesetzt 

hatte. Wer das Militarlager nicht durch die 

daflir vorgesehenen Haupttore verlieB Oder re- 

gelwidrig hereinkam, wurde enthauptet. Dasselbe 

Schicksal erlitt, wer auf dem Marsch seine Flin- 

fergruppe verlieB Oder wer die hinter ihm in 

der Marschkolonne eingeordneten Pferde am Vor- 

wartskommen hinderte. Verursachte eine Kampf- 

truppe durch taktisch falsches Verhalten eine 

Niederlage, so waren samtliche Mitglieder die- 

ser Gruppe zu enthaupten. Verlor eine Gruppe im 

Kampf ihre Fahne, ihre Trommel Oder sonstige 

Insignien, so waren ebenfalls samtliche Mit

glieder hinzurichten.

Das Leben eines Soldaten war jederzeit riskant. 

Das Mi 1itarrecht, gekennzeichnet durch extreme 

StrafmaBe und eine alle westlichen Vorstellun- 

gen liberschreitende Koi 1 ektivhaftung, war ein 

Recht, das nicht an die Kampfmoral des einzel- 

nen, sondern an seinen Kadavergehorsam appel- 

lierte. Der einzelne Soldat sollte Wachs in den 

Handen seines Vorgesetzten sein. Mit Recht’ 

spricht Herbert Franke (14) hier von der "All-! 

gegenwart des Henkers", von der auch am Ende 

der Qing- Dynastie noch etwas zu spiiren war.

Seibstverstandlich sind solche Regelungen in 

einer Volksarmee, wie sie seit den zwanziger 

Jahren existiert, unvorstel1 bar. Gleichwohl ist 

nicht daran zu zweifeln, daB strikter Gehorsam 

gegenliber Vorgesetzten und - zumindest seit dem 

Ende der Blirgerkriege - auch Einschrankung der 

Partizipationsrechte des Soldaten wieder zum 

mi 1itarischen Erbe Chinas gehdren.

Anders ist es mit den Offizieren. Sie hatten 

bereits im kaiserlichen China eine Stellung, 

die sie strikt von ihren Untergebenen abhob. 

Drei Mdglichkeiten der Offizierslaufbahn gab 

es, namlich entweder Ererbung eines Offiziers- 

rangs (wenig praktiziert) Oder der Aufstieg aus 

den einfachen Rangen (ebenfalls selten); in der 

Regel hatte der Mi 1 itarbeamte den Prlifungsweg 

zu nehmen und - ebenso wie der Zivilbeamte - 

drei Examenshlirden zu schaffen, namlich das 

Kreis-, das Provinz- und das Palastexamen; er 

erhielt sodann - je nach der Zahl der bestande- 

nen Priifungen - einen entsprechend hohen oder 

niedrigen Rang zugeteilt. Um sich der Loyalitat 

der Offiziere zu versichern, wahlten die ein- 

zelnen Dynastien verschiedene Methoden der Ve 

trauenswerbung Oder aber des institutionel 1e" 

MiBtrauens: Noch bis zum Ende der Qing-Zeit 

beispielsweise wurden die in einer bestimmte 

Region vorhandenen Truppen z.T. dem Gouverneur 

z.T. dem liber mehreren Provinzen stehenden 

Vizekbnig und z.T. einem brtlichen Kommandanten 

zugeteilt. Die Dynastie nahm die aus dieser 

Teilung fast unvermeidlich resultierenden Rei- 

bungsverluste in Kauf, urn notfalls jede von 

einem Kommandanten ausgehende Gefahr durch ein 

Gegengift neutralisieren zu kbnnen (15). AuBer- 

dem bestellten Kaiser manchmal bestimmte Offi- 

ziere zu ihren Vertrauten und raumten ihnen 

kurzfristige Audienzen ein.

Nach dem einzelnen Soldaten wurde nie gefragt. 

Entscheidend fiir die Zufriedenheit und Kampf

moral der Truppen war stets der Vorgesetzte, 

der Offizier, der denn auch nach konfuziani- 

scher Vorstellung als persdnliches Modell vor- 

anzugehen und flir das Verhalten seiner Unterge

benen geradezustehen hatte.

Auch im heutigen China darf man davon ausgehen, 

daB nicht "die" Truppe, sondern "das" Offi- 

zierskorps ausschlaggebend flir die Stimmungs- 

lage in den einzelnen Truppenteilen ist. Auch 

jetzt stellt man flihrende Militars dadurch zu- 

frieden, daB man sie mit in den Entscheidungs- 

prozeB an der Spitze Oder auf mittlerer Ebene 

einschaltet.

"Das" Militar ist im gegenwartig noch amtieren- 

den XI.ZK nicht gerade schwach reprasentiert. 

Beim Parteitag im August/September 1977 wurden 

immerhin soviele Militars (und zwar 23 aus der 

Zentrale und 43 aus den Regionalkommandanturen) 

gewahlt, daB sie am Ende 19% der VolImitglieder 

und 23% der alternierenden Mitglieder stellten 

(16). Unter den 26 Mitgliedern des ebenfalls 

damals gewahlten Politburos (23 Voll- und 3 

alternierende Mitglieder) befanden sich 5 Mili

tars (17). Unter den 92 damals neugewahlten 

ZK-Mitgl iedern waren 17 Mil itarflihrer (=18%) 

(18). Berlicksichtigt man nicht nur die augen- 

blickliche Position, sondern zieht man zusatz- 

1 ich die frlihere Mil itarfunktion der Spitzen- 

mitglieder in Betracht, so befanden sich unter 

den 26 i.J. 1977 gewahlten Pol itbliromitgliedern 

sogar insgesamt 13 "Militars".

Auch wenn spater einige personelle Anderungen 

eintraten, so zeigen diese obigen Prozentsatz 

doch, wie stark "das" Militar an der Spitze der 

maBgebenden Entscheidungsgremien vertretenjs • 

Soweit es zu einer "Entprivi1egisierung 

Armee oder zu einer bescheideneren Mittelzuwei 

sung kommt, sind diese Militars allemal an 

Entscheidung mitbeteil igt. Sie sind jn.a« • 

nicht Opfer, sondern Trager dieser Entwick 

gen und waren wahrscheinlich notfalls here 

ihr Votum zu verteidigen.

Von einer Zurlickstel 1 ung "der" Armee kann 

auch in diesem Zusammenhang nicht die 

sein.
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iBeginnt "die" Armee ihre Vorrang- 

steilung zu verlieren?

nur 

wenn man davon ausgeht, daB die Armee 

eine Vorrangstel1ung gehabt hat. Zumindest 

JaCh der offiziellen Doktrin werden die Gewehr- 

Lfe Ja stets von der Partei kontrol1iert. 

Allerdings konnte wahrend der Kampfzeit kaum 

zwischen Partei und Armee unterschieden werden. 

rs handelte sich dabei urn eine "Armeepartei" 

oder 

positionen in 

militarischen 

quickt. Eine

nach 1949 eintreten und wlirde sich in dem MaBe 

verstarken, als Tendenzen zur Professional isie- 

rung aufkommen.

Verlust von Mitentscheidungsprivilegien?

•e in der Oberschrift gestellte Frage ist 

sinnvol 1, 

je L-

handelte sich

vielleicht besser "Parteiarmee". Spitzen- 

der KP waren in der Regel mit 

Spitzenpositionen personell ver- 

wirkliche Trennung konnte erst

Im Gegensatz zur schbnen Theorie von der Gehor- 

samspflicht der VBA ist es allerdings nach 1949 

voriibergehend zu einer einzigartigen Dominanz 

der Armee gekommen, namlich Ende der sechziger 

Anfang der siebziger Jahre.

Bereits seit dem Ende der flinfziger Jahre war 

die Armee mit flinf groBen "Widersprlichen" kon- 

frontiert, die manifest wurden im Verhaltnis 

zwischen Professional ismus und Guerillakonzep- 

tion, zwischen Offizieren und Mannschaften, 

zwischen Militarkontrolle und Zivilkontrol le, 

im Verhaltnis ferner zwischen Armee und Zivili- 

sten sowie zwischen mil itarischen und nichtmi- 

litarischen Aufgaben.

Vor allem im Bereich der drei 1 etztgenannten 

"Widersprtiche" begann die Armee wahrend der 

errten Jahre der Kulturrevolution den Rubikon 

so weit zu iiberschreiten, daB man sich fragen 

muBte, ob Maos Postulat, daB das Gewehr niemals 

uber die Partei regieren dlirfe, nicht bereits 

un’Bachtet sei. Armeeverbande libernahmen zu Be- 

9inn. der Kulturrevolution mit Hilfe sogenannter 

"Mi 1 itarkontrol 1 ausschlisse" so wichtige Ein

richtungen wie Sicherheitsamter, Flugplatze, 

Rundfunkstationen und Zeitungsredaktionen. Spa

cer stellten die VBA "Gruppen zur Unterstlitzung 

ter Linken, der Bauern und der Arbeiter" auf 

und ubertrug ihnen die Funktion, am Aufbau der 

damals gerade florierenden Revolutionskomitees 

sowi'e, "mit frischem Blut" an neuentstandenen 

"arteiausschlissen mitzuwirken.

Wle effektiv sich das Militar durchzusetzen 

vermochte, ging aus der Tatsache hervor, daB 

mcht weniger als 21 von 29 Revolutionskomitees 

und 20 von 29 Parteiausschlissen auf Provinzebe- 

e einen Militar zum l.Vorsitzenden bekamen. 

uch in den zentralen Gremien der Partei si- 

unerten sich Militars beim IX.Parteitag (1969) 

®ntscheidende Machtpo sitionen: Die Halfte der 

u Mitglieder des IX.ZK setzte sich namlich 

e nachsten Jahre aus Mi 1itarkommandanten und 

°l itoffizieren zusammen. Ahnlich lagen die 

erhaltaisse im Politburo.

Vor allem Lin Biao profitierte von dieser Ent

wicklung. Von "seiner" 4. Feldarmee waren im 

IX.ZK nicht weniger als 39 Mitglieder, also 

23%, vertreten. Mehr noch: Im Pol itbliro stamm- 

ten nicht weniger als neun Personen (=39%) aus 

Lin Biaos Heimatprovinz Hubei. Andererseits 

erlitt der "zivile" Parteiapparat gewaltige 

Einbruche: 116 Mitglieder des VIII.ZK, 8 von 15 

"Vizeministern" des Staatsrats und etwa 88% der 

Parteioffiziellen auf Provinzebene fielen da

mals in Ungnade und rund 50.000 Funktionare des 

Staatsrats wurden in sog. "Kaderschulen des 

7.Mai" zur "Rlickerziehung" durch die Armee ge- 

sendet.

Seit 1967 gait uberdies der Grundsatz, daB die 

Landwirtschaft von Dazhai, die Industrie von 

Daqing und "das ganze Volk von der Volksbefrei- 

ungsarmee zu lernen habe". Die Armee als Pra- 

zeptor ganz Chinas - als Militar konnte man 

sich damals wirklich auf der Hdhe der Zeit fuh- 

1 en!

Gemessen an dem damaligen Triumph des militari

schen Elements nehmen sich die obengenannten 

Militar-Beteiligungszahlen am XI.ZK und PB 

wahrhaft bescheiden aus; doch sollte man immer- 

hin bedenken, daB die gesamte VBA mit ihren 

rund 4 Millionen aktiven Mitgliedern nur 0,4% 

der Gesamtbevblkerung ausmacht (Milizionare im 

ZK oder in anderen Gremien werden nicht als 

"Militars" gezahlt). So gesehen ist die VBA 

also nach wie vor weit liberrepasentiert. In der 

deutschen Bevbl kerung wlirde man es wahrschein- 

lich als hochst merkwlirdig empfinden, wenn 19% 

der Mitglieder des Bundestags Uniformtrager 

waren!

Was also die Mdglichkeit der Mitbestimmung in 

den hbchsten Gremien anbelangt - und dies gilt 

sowohl fur die Zentrale als auch flir die Pro- 

vinzen - so hat das Militar ganz gewiB keinen 

AnlaB, "beleidigt zu sein" und sich in den 

Schmol Iwinkel zurlickzuziehen.

b) Verlust von Versorgungsprivilegien?

Werden die sozialen Leistungen flir Soldaten 

zurlickgestuft? Der Sold eines Rekruten ist mit 

6 Yuan im Monat zugegeben mager und kann sich 

mit dem Durchschnittslohn eines Arbeiters (rund 

60 Yuan) oder eines Bauern (20-30 Yuan) gewiB 

nicht messen. Andererseits sind Essen, Klei- 

dung, Wohnung, medizinische Versorgung, Unter- 

haltung sowie Verkehrsmittelbenutzung frei. 

Diese Leistungen waren noch nie hoher; von 

einer Zurlickstufung kann also nicht die Rede 

sei n.

Befbrderungen lassen seit eh und je lange auf 

sich warten. Nach dem Militardienstgesetz von 

1955 mlissen bestimmte Kommandoposten (Ringe) 

innerhalb eines bestimmten - im einzelnen naher 

geregelten - Maximal alters erreicht sein, wenn 

der Rekrut nicht aus der Armee ausscheiden 

soil. Die normale Dienstzeit ist drei Jahre 

beim Heer, vier und flinf Jahre bei der Luftwaf-
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fe bzw. der Marine. Wer uber diese Normal - 

dienstzeiten hinaus im Militar verbleiben will, 

muB, wie bereits ausgefiihrt, in einem bestimm- 

ten Alter eine bestimmte "Ebene" (ji), z.B. mit 

27 Jahren die "Bataillonsebene", erreicht ha- 

ben, worauf er abermals innerhalb einer be- 

stimmten Frist die nachsthbhere Ebene zu er- 

klimmen hat, wenn er nicht ausscheiden soil. 

Die beste - inoffizielle - Methode, hier "am 

Ball zu bleiben", besteht darin, Bestandteil 

einer Loyalitatsgruppe urn einen bestimmten Fiih- 

rungsoffizier zu werden. Her sich auf diese 

Weise halten kann, hat bald keinen AnlaB mehr, 

sein Schicksal zu beklagen.

Anders die aus dem Dienste ausscheidenden Re- 

kruten. Ihr Schicksal hat im Laufe der Zeit 

eine Fieberkurve durchlaufen. Die Dienstentlas- 

senen der funfziger Jahre, die sich ihre Lor- 

beeren zumeist noch im Anti japanischen oder im 

Biirgerkrieg geholt hatten, fanden im Zivilleben 

opt i ma le Startchancen vor. Die Partei 1 i e|3 

nichts unversucht, das Ansehen des Soldaten zu 

heben. Sie kampfte gegen das alte chinesische 

Vorurteil, daB "ein guter Mensch nicht Soldat 

wird" (hao ren bu dang bing). AuBerdem wurden 

zahlreiche Soldaten zu persbnlichen Modeller) 

hochstilisiert wie Lei Feng, Men He, Ouyang Hai 

und Wang Jie - alles jungendliche Idealisten, 

die gefallen waren und ein Tagebuch hinterlas- 

sen hatten, in dem zumeist Gedankengut Lin 

Biaoscher Pragung niedergelegt war. Besonders 

popular wurde die VBA unter der landlichen Be- 

vdlkerung. Exsoldaten wurden im Jahre 1957 in 

so hoher Zahl zur KP zugelassen, daB ihr Ge- 

samtzulassungsantei1 im Jahre 1957 z.B. landes- 

weit 1,7% insgesamt ausmachte (19). In Shanxi 

waren 10% der Exsoldaten 1957 zu Genossen- 

schafts- oder Xiang-(d.i.eine 1958 aufgehobene 

Verwaltungseinheit) Kadern ernannt worden (20). 

Besonders haufig wurden Miliz- und Sicherheits- 

posten mit ehemaligen Soldaten besetzt.

Bereits in den sechziger Jahren allerdings an- 

derte sich diese glinstige [Correlation zwischen 

Exsoldaten und Kadern. Auf dem Lande waren die 

Aussichten zwar nach wie vor giinstig, in den 

Stadten jedoch schufen ;ich viele ehemalige 

Rekruten Feinde durch ihr "arrogantes Auftre- 

ten", durch ihr El 1enbogen-Verhalten und durch 

ihr "Herumlungern". Sie erwarteten, daB sie fur 

ihr dreijahriges hartes Armeeleben nun im 

zivilen Leben entsprechend schadlos gehalten 

wiirden.

Da diese Erwartungen nicht immer in Erflil lung 

gingen und da auch sonst begehrte Posten immer 

rarer wurden, sammelte sich unter den demobili- 

sierten Soldaten bald ein Potential von Unzu- 

friedenheit an, das sich wahrend der Kulturre- 

volution Luft machen konnte. Damals entstanden 

zahlreiche "Massenorganisationen", die sich aus 

Exsoldaten zusammensetzten, so z.B. die im No

vember 1966 in Beijing gegrlindete "Armee des 

Roten Banners der Chinesischen Arbeiter und 

Bauern" oder das Shanghaier "Revolutionare Re

bel 1 enhauptquartier der Nationalen Arbeiter und 

der Demobilisierten Soldaten zur Verteidigung 

der Mao-Zedong-Ideen" (eine typisch kulturrevo- 

lutionare Bezeichnung), die an der Seite von 

Rotgardisten und anderen "Roten Rebellen" gegen 

das Establishment kampften (21).

Exsoldaten bildeten damals aber auch Gegentrup- 

pen, die der Anarchie Einhalt gebieten wollten 

so z.B. die Rong fu jun ("Die Armee zur Wieder- 

herstellung des Ruhms"). Auch hier, unter den 

Exsoldaten, gab es also m.a.W. keine Einheit 

sondern durchaus differenzierte Gruppen! Die 

"1 inken Gruppen" setzten sich nicht selten zu- 

sammen aus frliheren Rekruten, die nach ihrer 

Entlassung aufs Land geschickt worden v/aren, 

und die nun die Anarchie der ersten Stunde be- 

nutzten, urn zurlick in die Stadte zu eilen und 

sich dort gegen die Entsendungsbehbrden zu wen- 

den. Obgleich Exsoldaten in China bei weitera 

noch nicht jene politische Kraft besitzen wie 

Veteranenverbande in den USA, haben sie sich 

doch als politisches Element erwiesen, das die 

Fiihrung nicht aus dem Auge lessen darf und des- 

sen Wohl und Wehe auf die aktiv dienenden Sol

daten zurlickwirkt. Vor allem im Zeichen des 

Kurses der Vier Modernisierungen kbnnten sich 

die Probl erne der Exsoldaten verscharfen, da sie 

nicht mehr nur eine lupenreine politische und 

soldatische Karriere auszuweisen haben, sondern 

daruberhinaus nach dem Leistungskriterium ge- 

messen werden. In Wirtschafts- Oder Wissen- 

schaftsbetrieben werden sie deshalb in aller 

Regel keine Verwendung finden.

1st es ein Zufall, daB gerade in den letzten 

Monaten immer wieder von arbeitslosen Exsolda

ten gesprochen wird, daB Junge Madchen aufge- 

fordert werden, sich von ihren Freunden doch 

nicht deshalb abzuwenden, weil diese dem Mili

tar beigetreten sind und daB schlieBlich der 

Bombenanschlag im Beijinger Hauptbahnhof am 

29.0ktober 1980, dem zehn Menschen zum Opfer 

fielen, von einem 30jahrigen Exsoldaten began- 

gen wurde?

c) Verlust von Prestige und Glanz?

Mit zu den grbBten Leistungen der sinokommuni- 

stischen Bewegung hat es gehdrt, daB sie es 

verstand, den traditionell schlechten Ruf des 

Soldatenstands vergessen, ja den Rekrutendienst 

als Ehrensache erscheinen zu lassen: "Es 1st 

die Ehrenpflicht der Burger, entsprechend dem 

Gesetz Militardienst zu leisten und an der 

Volksmiliz tei1zunehmen", heiBt es in Art.58, 

Abs.2 der Verfassung von 1978. "Gute Leute wol- 

len Soldaten werden" (hao ren yao dangding) 

hieB es lange Zeit in Umkehrung des traditio- 

nellen Urteils, daB ein anstandiger Burger 

nichts mit dem Militar zu tun haben sollte. U1 

Soldaten galten als "Kinder der Arbeiter ujd 

Bauern", mit denen sie auch stets aufs e^9s._ 

verbunden blieben. Das Postulat von der drei 

fachen Aufgabe der Armee (kampfen, produzieren, 

am politischen Aufbau mitwi rken), das "Sc. ,3.. 

men im Wasser des Volkes", die zahlreic 

Model 1kampagnen (vor allem urn Lei Feng) L 

Ruhm der Roten Armee, die mit ihrem Lang
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ch und mit ihrem Understand gegen die japa- 
• S-hen Invasoren nationale Akzente gesetzt 

sorgten daflir, daB der Dienst in der 

’ tatsachlich lange Zeit als Ideal 1aufbahn 

^rachtet wurde. Hbhepunkt des Anneeprestiges 

5e wie bereits erwahnt, die Kulturrevolution.

bemuhten sich auch hochgestel Ite Kader - 

u j ^es ist allemal ein sicheres Kriterium! - 

J^re Sbhne in die Armee zu schleusen: Die VBA 

’ r "Model I des ganzen Volkes" und in ihren 

peihen konnte man nicht zuletzt auch vor den 

Verfolgungen der Rotgardisten noch am sicher- 

sten sein. Nach 1971 jedoch wurde es interes- 

santer, wieder auf die Hochschulen zu gehen, 

und nach der Uffnung Chinas im Gefolge des 

Sturzes der Viererbande war das neuersehnte 

2iel ein langerer Auslandsaufenthalt. Wer in 

China etwas auf sich halt, schickt seinen Sohn 

deshalb nach Mdglichkeit nicht mehr in die 

Armee, sondern laBt ihn in Japan, in den USA 

oder in Europa studieren.

Es ist also langst nicht mehr "in", in der 

Armee zu dienen. Diese Entwicklung muB jedoch 

nicht unbedingt negativ beurteilt werden; viel- 

mehr bedeutet sie Riickkehr zu einer Art Norma- 

litat. Allerdings sollten die Politiker in 

China darauf bedacht sin, daft die Armee nicht 

in die "traditionelle Normalitat" zuruckver- 

fallt. Dies wurde dem Ruf der VBA - und damit 

der Abwehrbereitschaft der VR China gegenliber 

dem "Hegemonismus" - schlecht bekommen. Es war 

eine ZOOOjahrige Tradition des chinesischen 

Beamtenstaates, daB die Zivilblirokraten stets 

KontrolIe liber die Militars und Mi I itarblirokra- 

ten ausiiben sollten. Auch in anderen Staaten 

mag zwar der Krieg nur die ultima ratio gewesen 

sein - bei den Chinesen war er ein zutiefst 

verabscheutes Mittel, dem jede andere Ldsung 

vorzuziehen wer. Bezeichnenderweise spielen in 

den chinesischen Volkserzahlungen kriegerische 

Helden nur selten eine Modellrolle. Soweit sie 

hochgehalten - und sogar zu taoistischen Gbt- 

tern erhoben - wurden, wie z.B. der Kriegsgott 

Guan Yu, waren sie nicht so sehr wegen ihres 

Mutes und ihrer Schwerttaten als vielmehr wegen 

ihrer Gerissenheit und der raffinierten Hinter- 

list berlihmt, mit der sie ihre Gegner aufs 

Kreuz legten. Nordische Recken oder eckige Cha- 

raktere wie z.B. Wilhelm Tell erschienen dem 

Normalchinesen alienfalls als exotische Wesen 

mit interessanten, aber keineswegs nachahmens- 

werten Charakterzligen.. Wenn es irgendwie ging, 

Mr der Gegner einzuschlichtern, zu bestechen, 

mit diplomatischen Mitteln zu manipulieren oder 

’’'Sendwie sonst abzulenken. "Viel Feind, viel 

^r'"» ritterlicher Kampf Mann gegen Mann und 

ahnliche alteuropaische Ideale passen nicht ins 

ohinesische Wertesystem. Aus diesem Grunde auch 

standen grdBere Feldzuge, die stets als "Be- 

'riedungs"-Kampagnen galten, stets unter der 

e]tung . eines Zivilbeamten. Der Satz, daB der 

rie9 eine viel zu ernste Sache sei, urn ihn den 

eneralen zu liberlassen, ist in China keines- 

e9$ nur ein Bonmot, sondern eine jahrtausende- 

dog . praktizierte Wirklichkeit. Ziel einer mi- 

'tarischen Auseinandersetzung war in der Regel 

r die WiederherstelIung der Ordnung und der 

als Pramisse jedes menschlichen Zusammenlebens 

unterstelI ten "GroBen Harmonie". LieB sie sich 

mit nichtmilitarischen Mitteln erreichen, dann 

war der Gedanke an Kriegsunternehmen auch schon 

vergessen.

Der Krieg und die militarische Aktion hatten im 

traditionellen chinesischen Denken etwa den 

gleichen Stellenwert wie das Strafrecht: Sie 

sollten nur eingesetzt werden, wenn die Gesell

schaft mit geselIschaftseigenen Mitteln nicht 

mehr kuriert werden konnte. Ware es den Konfu- 

zianern nachgegangen, so hatten sie am liebsten 

liberhaupt ohne Gesetze regiert und sich nur auf 

das "Regieren durch Li", d.h. durch die sittli- 

che Ordnung und durch das gute persbnliche Vor- 

bild, beschrankt. Da die menschliche Erziehung 

aber nicht immer so erfolgreich war, daB dieser 

Seibstregelungsmechanismus funktionierte, muBte 

man nolens volens manchmal auf strafrechtIiche 

Normen Rlickgriff nehmen. Die Folge: Recht und 

Gesetze waren zwar notwendig, galten trotzdem 

aber als AbfalIprodukt. Der Juristenberuf war 

verachtet, ja vorlibergehend sogar unter Strafe 

gestellt. Gesetze wurden in aller Regel nicht 

publik gemacht, urn die Maschen nicht offenzule- 

gen. Genauso verhielt es sich mit dem Militar, 

dem Krieg und dem Soldatentum: Man konnte nicht 

darauf verzichten, sah aber gleichwohl keinen 

AnlaB, ihm mehr Prestige einzuraumen als unbe

dingt erforderlich war. "Sieg ohne Krieg" lau- 

tete die generelle Leitlinie. In einer auf- 

schluBreichen Studien uber den Ming- zeitlichen 

General Hu Zongxian legt Charles Hucker ein 

Stlick mil itarisch-pol itischer Taktik frei, wie 

sie in der chinesischen Geschichte durchgangig 

war (20). Hucker erzahlt dort, wie Hu nachein- 

ander das kaiserliche Prestige einsetzt, urn 

Verzeihung bittet, seine Freundschaft anbietet, 

wie er vergifteten Wein verwendet, moralische 

Prinzipien vorbringt, schbne Frauen auf den 

Gegner ansetzt, feierliche Versprechen abgibt, 

wie er mit Bestechung, Banketten, Drohungen, 

Einschlichterungen, Lligen und Mord vorgeht und 

wie er dabei als letzten Trumpf stets seine 

Truppen hinter der Blihne des Geschehens warten 

la'Bt.

Einige dieser Elemente haben sich auch auf die 

heutige Zeit herlibergerettet: So

- der Versuch, den Gegner eher mit politischen 

als mit militarischen Mitteln in die Knie zu 

zwingen: Die weltweit verfolgte "Rechte Strate

gic der maximalen Vereinigung aller antihegemo- 

nistischen Krafte" ist ein Beispiel daflir.

- Ferner die Pradominanz des zivilen Elements 

liber die Militars, die sich im Laufe der Zeit 

eher noch verstarken dlirfte.

- Und schl ieBlich die enge Verbindung zwischen 

Militarismus und Blirokratie. Das klassische 

britische Kolonialdenken, in dem Militarismus 

und Handel sinteressen eine enge - und expan- 

sionstrachtige - Verbindung eingegangen waren, 

ist dem chinesischen Denken fremd. AuBenhandel 

und wirtschaftliche Expansion als Determinante
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fur den Einsatz des Militars ist auch im Jahre 

1980 nicht einmal keimhaft vorhanden. Aus die- 

sem Grunde auch geht die wahrend der flinfziger 

Jahre so berlihrnt gewordene Grundannahme Star- 

lingers fehl, daB die Chinesen auf der Suche 

nach neuen Nahrungsraumen in den sibirischen 

Rauni hineinexplodieren mliBten. Charakteristisch 

flir das "blirokratische Mi 1 itardenken" der Chi

nesen ist vielmehr, daB sie - im Interesse 

ihrer Ordnungsvorstellungen - zu "Bestrafungs- 

aktionen" neigen, die dann, weil sie im 20.Jh. 

nicht mehr als solche bezeichnet werden kbnnen, 

"Gegenangriffe zur Selbstverteidigung" genannt 

werden.

Je starker diese drei charakteristischen Phano- 

mene (Ablehnung militarischer Gewalt, strikte 

Zivilkontrolle und biirokratisches Bestrafungs- 

denken) wiederkehren, desto nachhaltiger auch 

diirfte das Militar auf strikt instrumentale 

Funktionen zurlickgestuft werden. Es scheint 

dies mehr eine Frage der Zeit als des Prinzips 

zu sein. Das seit 1978 offiziell geltende Mo- 

dernisierungsdenken mit seiner Betonung des 

Zivilsektors und personelle Ausdlinnung der 

heroischen Kriegsgeneration sind Prozesse, die 

die Rlickstufung der Armee beschleunigen dlirf- 

ten.

Die Flihrung in Beijing ist sich dieses stillen, 

aber unaufhaltsamen "objektiven Prozesses" of- 

fensichtlich bewuBt und versucht durch Propa

ganda zugunsten der Armee eine gewisse Gegen- 

steuerung. Die Kampagne der Heldenverehrung, 

die sich an das Vietnam- Unternehmen im Frlih- 

jahr 1979 anschloB, war charakteristisch flir 

dieses Bemiihen.

Bedeutet diese unaufhaltsame "Entmythoiogisie- 

rung" der VBA aber, daB klinftig nicht mehr ge- 

niigend einsatzwi 11 ige Rekruten verfiigbar sein 

werden? Die Frage ist aus zwei Grlinden zu ver- 

neinen: Zum einen ist die Armee in einer Zeit, 

da das Arbeislosenproblem in China ins allge- 

meine BewuBtsein zu dringen beginnt, nach wie 

vor ein sicherer Platz, der vielleicht, wenn 

man das Zeug dazu mitbringt, eine lebenslange 

Karriere bietet Oder zumindest weit liber die 

drei Jahre Grundpflicht hinausgeht. Zweitens 

zeigen aber einige ganz simple Freiwil1igenmel- 

dungen aus neuester Zeit, daB es die Armee 

nicht mit einem Zuwenig, sondern nach wie vor 

mit einem Zuviel an Freiwilligenmeldungen zu 

tun hat. In der Provinz Guangdong z.B. meldeten 

sich auf eine Rekrutierungsinstruktion des ZK- 

Mi 1itarausschusses Ende Oktober innerhalb v/eni- 

ger Tage liber 700.000 Freiwill ige flir den Re- 

krutendienst (23). Um flir den nachdrangenden 

Nachwuchs weiter Platze zu schaffen, ist die 

Armee dazu libergegangen, alterer VBA-Angehbrige 

verstarkt in den Ruhestand zu schicken. Modell- 

haft flir diese Politik war eine Aktion der 

Guangzhou- Einheiten, die Anfang November 1980 

"17 Kader auf Armee- und 53 Kader auf Divi- 

sionsebene" in den Ruhestand schickten. Es han- 

del te sich dabei urn Vetranen der Roten Armee 

und der 8. Armee, die bereits hoch in den sieb- 

zigern stehen. Angesichts ihrer Verdienste 

wurde ihnen auch ein nicht naher bezeichnetes 

adaquates Ruhestandsgehalt eingeraumt (24).
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