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MILIZ UNO AUFBAU-CORPS IN DER VR CHINA

Oskar Weggel

Vom Autor des nachfolgenden Artikels erscheint im Herbst 1975 ein Buch mit 

dem Titel “Miliz, Wehrverfassung und Volkskriegsstrategie in der VR China”. 

Der vorliegende Aufsatz ist eine Kurzfassung dieser umfangreichen Analyse.

I. Stellenwert und geschichtliche Entwicklung der 

paramilitarischen Verbande, insbesondere der Miliz 

in China

Die Entwicklung der "bewaffneten Volksverbande” in der VR 

China hangt aufs engste zusammen mit den konkreten Erfahrun- 

gen, die die kommunistische Bewegung im Verlaufe von nicht 

weniger als vier Kriegen sammeln konnte. Wahrend "Befreiungs- 

kriege" in alien Landern der Dritten Welt meist nur wenige Jah- 

re dauerten (Indonesien 1945-1949, Algerien 1954-1962, Cy- 

pern 1955-1959, Cuba 1956-1959 und Malaya 1948-1960), zog 

sich das Ringen um die Macht in China - ebenso wie in Vietnam - 

uber mehrere Jahrzehnte hin. Unter diesen Umstanden muBte 

jeder chinesische Kriegstheoretiker zu der Erkenntnis kommen, 

daB der "Volkskrieg" als Widerstandsbewegung des ganzen Vol- 

kes stets totalen Charakter tragt, insofern er nicht nur auf mili- 

tarische Erfolge, sondern auf Umwandlung der gesamten iiber- 

kommenen Sozialstruktur gerichtet ist. Der Volkskrieg erwies 

sich als ein Geschehen ohne Fronten, das sich uber lange Zeit- 

raume erstreckt und samtliche Bevolkerungsschichten zum tota

len Widerstand in militarischer wie wirtschaftlicher und ideolo- 

gischer Hinsicht einbezog. Letzten Endes kam es darauf an, die 

Volksmassen zu gewinnen und sie in Verbanden zu orga- 

nisieren, die militarischen oder aber paramilitarischen Charakter 

trugen.

Es wurde deutlich, daB ein moderner Volkskrieg nicht so sehr 

durch die Qualitat der Waffen als vielmehr durch die Qualitat 

der Kombattanten entschieden wird. Die "Politik" wurde so zur 

"Seele” des Volkskrieges. Die Schaffung von Milizen und ande- 

ren paramilitarischen Verbanden war nichts anderes als eine An- 

wendung der "Massenlinie” auf den Krieg.

Die Geschichte der sino-kommunstischen Miliz reicht bis in die 

zwanziger Jahre zuriick und hat eine nicht immer geradlinige 

Entwicklung durchgemacht. In einem die Ereignisse zusammen- 

raffenden offiziellen Text heiBt es zur weiteren Entwicklung: 

"Wahrend des Ersten Revolutionaren Burgerkriegs (1924-1927) 

wurde eine Streitmacht von 30.000 Bauern in der Provinz Kuang- 

tung aufgestellt. Im Zweiten Revolutionaren Burgerkrieg (1927- 

1937) wuchsen die von den Massen gebildeten Streitkrafte rapi

ds auf 2,56 Millionen an. Im Widerstandskrieg gegen Japan (1937 

-1945) wurde fast von jedem Marktflecken und von jeder Gemein- 

de in den befreiten Gebieten eine Volksmilizorganisation aufge

stellt. Diesen Einheiten traten junge Leute und Erwachsene zwi- 

schen 16 und 45 Jahren bei. Im Befreiungskrieg (1945-1949) ge

gen die Kuomintang schlieBlich erreichte die Volksmiliz eine 

Starke von 5,5 Mio. Mann” (1). Anfangs konzentrierte sich die 

KP Chinas auf den Aufbau von Stadtmilizen. Die MiBerfolge beim 

Cantoner Aufstand vom April 1927 zeigten jedoch deutlich, daB 

die bauerlichen Gebiete im Hinterland einen wesentlich besseren 

Nahrboden fur paramilitarische Verbande abgaben. Solche Bau- 

ernmilizen wurden aus der Taufe gehoben, nachdem die Rote 

Armee am 1. August 1927 in den Chin-kang-Bergen (Grenzge- 

biet zwischen den Provinzen Hunan und Kiangsi) gebildet wor- 

den war. Milizen traten damals unter alien moglichen Bezeich- 

nungen auf, u.a. als "Rote Garden”, "Abteilung der aufstandi- 

schen Arbeiter und Bauern” etc. Die Rote Armee reprasentierte 

fur Mao Tse-tung damals die "Konzentration der Krafte”, wah

rend die Roten Garden das Prinzip der Auflockerung verkorper- 

ten. Diese Formulierung hing damit zusammen, daB die Armee- 

Einheiten grundsatzlich stets beisammenzubleiben hatten, wah

rend die Roten Garden uber das gesamte "Befreite Gebiet" in 

der damaligen Sowjetrepublik verstreut waren.

Bezeichnenderweise kam es schon in dieser Fruhzeit zu Ausein- 

andersetzungen fiber den Milizaufbau, und zwar zwischen dem 

Bauernfuhrer Mao Tse-tung und dem stadtisch orientierten 

("links-opportunistischen") Parteivorsitzenden Li Li-san, der - 

Mao zufolge - den Guerilla-Krieg abschaffen und alle Waffen aus- 

schlieBlich der Roten Armee habe aushandigen wollen, indes Mao 

umgekehrt die allgemeine Volksbewaffnung wiinschte. Erst wah

rend des "Langen Marsches” konnte sich Mao im Januar 1935 

bei der Tsunyi-Konferenz (Provinz Kueichou) mit seinen Auf- 

fassungen durchsetzen. Zwei Jahre nach Beendigung des Langen 

Marsches brach im Jahre 1937 der Chinesisch-japanische Krieg 

aus, bei dem die Miliz vor ihre groBe Bewahrungsprobe gestelIt 

wurde. Die erste Phase des Krieges, die vom September 1937 

bis Oktober 1938 dauerte, war die Periode der "strategischen 

Defensive”, bei der die Rote Armee die Hauptlast des Kampfes 

zu tragen hatte. Als die japanischen Armeen spater darangingen, 

die eroberten Gebiete zu konsolidieren, begann die Phase des 

"strategischen Patts”, bei der die Guerilla-Kriegfiihrung in den 

Vordergrund trat. Aus dieser Zeit auch stammt die seither grund- 

legend gewordene Einteilung der Streitkrafte in die Kampfeinhei- 

ten Feldarmee, lokale Guerillatruppen und Volksmilizverbande. 

Im Unterschied zur Feldarmee, deren mobile Einheiten leicht 

verlegt werden konnten, blieben die lokalen Guerillatruppen und 

Milizen prinzipiell in ihren Regionen und Dorfern.

Nach der japanischen Niederlage gait es fur die kommunisti- 

schen Streitkrafte, zwei Hauptaufgaben zu bewaltigen, namlich 

einerseits den Kampf gegen die Kuomintang (1946 wurde die 

"Rote Armee" in diesem Sinne in "Volksbefreiungsarmee" (VBA) 

umbenannt), zum anderen die Verwirklichung der Bodenreform. 

Der Milizaufbau verlief von nun an unter der Losung: "Verteidigt 

den in der Agrarreform zugeteilten Boden und schutzt die Hei- 

mat!" Wahrend des Feldzugs gegen die Kuomintang, der 1947 

begann und mit dem Sieg der kommunistischen Streitkrafte 1949 

endete (Phase der "strategischen Offensive") nahm die Miliz 

einige Merkmale an, die ihr bis dahin weitgehend fremd gewesen 

waren. Wahrend namlich ihre Einheiten wahrend des Krieges ge

gen Japan im groBen und ganzen "bodenstandig" geblieben wa

ren, wurden sie nun im Zuge der weit ausgreifenden Armee-Ope- 

rationen weit von ihren angestammten Platzen hinweggefuhrt 

und zu einer Art TroB der regularen Einheiten (Nachschub-, 

Hilfs- und Sanitatsdienste fur die kampfende Truppel).
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Mit der Eroberung ganz Chinas durch die kommunistischen 

Truppen war die Aufgabe der Miliz noch keineswegs beendet. 

Es lassen sich von nun an weitere sechs Perioden unterscheiden, 

die fur den Aufbau der Miliz jeweils neue Akzente setzen, nam- 

lich der Zeitraum von Oktober 1949 (Ausrufung der Volksre- 

publik) bis Juli 1955, als das Wehrdienstgesetz verkiindet wur- 

de (nach dem Sowjetmodell wurde die Miliz damals weitgehend 

abgewertet); ferner der, Zeitabschnitt von Juli 1955 bis Sommer 

1958, bis zu jenem Zeitpunkt also, da die Parole "Jedermann 

ein Soldat!'' ausgegeben wurde. (Damals war von 200 Millionen 

Milizionaren die Rede!).Die Zeit nach dem GroBen Sprung, als 

die Mi lizbewegung zuruckging; die Periode der Miliz-Renaissan- 

ce, welche mit dem Beginn der "Zweiten Eiszeit" gegeniiber 

Moskau 1969 einsetzte, und schlieBlich die Zeit nach 1970, in 

deren Verlauf die Miliz erneut in das Tauziehen zwischen jene 

"Zwei Linien” geriet, die synoptisch folgendermaBen dargestellt 

werden konnen:

a) Eigenschaften der Miliz:

- bewaffnet ("Helfer und Reserve 

der VBA'"

- eine Massenorganisation

- konstittierender Bestandteil der 

Streitkrafte (und zwar neben den Z 

tralverbanden sowie den Regionaltr 

pen)

b) Aufgaben der Miliz:

- militarised: Fiihrung eines Volks- 

krieges

- politisch: Mobilisierung der Bevol- 

kerung

- wirtschaftlich: Antriebskraft 

in der Produktion

Die "burgerliche Linie auf dem Gebiete des Militar- und Miliz- 

wesens", wie sie in der rechten Spalte skizziert ist, wurde vor al- 

lem von dem ehemaligen Verteidigungsminister P'eng Teh-huai 

vertreten, der aus seinen Erfahrungen mit Massenheeren im Ko- 

reakrieg den SchluB gezogen hatte, daB ein El iteheer dem mo- 

dernen Krieg besser angepaBt sei, und daB man deshalb nach 

Moglichkeit dem Sowjetmodell folgen solle. P'engs "Linie” konn- 

te sich vor allem im Zusammenhang mit dem Wehrdienstgesetz 

von 1955 durchsetzen. Als Reaktion darauf startete Mao seine 

Massenmilizkampagne im Rahmen der "Drei GroBen Banner"- 

Bewegung. Von drei Uberlegungen war die Parole "Jedermann 

ein Soldat!" (Chiian min chieh ping) motiviert, die zu schwindel- 

erregenden AusmaBen (angeblich 200 Mio. Milizionare) und in 

ihrem Endergebnis dem vielleicht ehrgeizigsten militarischen Un- 

ternehmen in der Geschichte der Menschheit fuhrte: Zum einen 

war die Milizkampagne als Begleiterscheinung zu der damals an- 

laufenden Volkskommunenbewegung gedacht. Weiterhin solIte 

sie als organisatorische Antithese zu der sich immer elitarer ge- 

bardenden VBA wirken. Dariiber hinaus war diese Kampagne 

als eine spezifisch "chinesische Antwort" auf die Herausforderun- 

gen des Atomzeitalters konzipiert. Mit der Entscharfung der 

"Drei Banner"-Bewegung geriet auch der Milizaufbau bald ins 

Hintertreffen, ohne jedoch vergessen zu werden, Vor allem im 

Zusammenhang mit der sino-sowjetischen Grenzauseinanderset- 

zung am Ussuri (1969) erhielt die Miliz jedoch erneuten Auf- 

trieb, und zwar im Zeichen der Parole,"Vorbereitungen auf den 

Verteidigungsfall" zu treffen. Im August 1969 hieB es: "Die 

beste Vorbereitung auf einen Krieg besteht darin, gute Arbeit 

im Massenstudium mit den Lehren Mao Tse-tungs zu leisten, 

so daB die Massen bereit sind, das heilige Gebiet des Vaterlandes 

zu verteidigen. Wir miissen Abermillionen von Menschen mobi- 

lisieren. 700 Mio. Menschen sind 700 Mio. Soldaten, mit jedem 

Haus als einer Festung".

Neue Impulse fur die Miliz gab es noch einmal im Jahre 1973, 

als ein groBangelegter Leitartikel der Pekinger Volkszeitung vom 

29. September dazu aufrief, "im groBen Stil" stadtische Milizen 

zu organisieren. Damit kniipfte die Volksrepublik wieder an die 

Tradition der Arbeitermilizen an, wie sie in den spaten zwanzi- 

ger Jahren bereits einmal in sudchinesischen Stadten, vor allem 

in Canton, existiert hatten.

Neben den Milizen sind noch drei weitere Orqanisationen mit 

paramilitarischem Charakter zu erwahnen, namlich die sogenann- 

ten "Produktions- und Aufbaukorps", die als Pioniereinheiten 

nach dem kommunistischen Sieg im Jahre 1949 in den kritischen, 

an die Sowjetunion angrenzenden Gebieten, vor allem in Sin- 

kiang, Grenzsicherungs- und LanderschlieBungs- sowie Minorita- 

ten-Befriedungsaufgaben ubernahmen. Das P.A.K. Sinkiang hat 

inzwischen in anderen Grenzregionen der VR China Nachahmung 

gefunden.

Zu erwahnen sind ferner die" Offentlichen Sicherheitstruppen", 

die vor allem in den funfziger Jahren eine nicht unbedeutende 

Rolle spielten. Sie unterstanden dem "Ministerium fur Offentli- 

che Sicherheit", das die "Sicherheitsamter" auf drei Ebenen 

(Provinzen, Sonderdistrikte und Kreise) steuerte. Diese kaser- 

nierten, neben der Po lizei haufig eingesetzten "Truppen" exi- 

stierten allerdings nur bis zur Kulturrevolution. Dem Minister 

fur Offentliche Sicherheit in den Jahren nach 1949, Lo Jui-ch'ing, 

wurde in diesem Zusammenhang spater vorgeworfen, er habe 

versucht, das Kommando liber die verschiedenen ortlichen Si- 

cherheitsverbande zu zentralisieren, sie also m.a.W. nach sowje- 

tischem NKWD-Schema zu organisieren. Der einschlagige Vor- 

wurf hatte folgenden Wortlaut: "Lo gliederte eine Anzahl von 

Regimentern, die der Peking-Garnison unterstanden, heraus, un- 

terstellte sie dem Ministerium fur Offentliche Sicherheit und for- 

mierte sie als 'Zentralpfeiler der offentlichen Sicherheit des Vol- 

kes' unter dem direkten Kommando des Ministeriums fur Offent

liche Sicherheit. Wegen dieser Handlungsweise wurde er vom Vor- 

sitzenden Mao und vom ZK-MilitarausschuB kritisiert. Trotzdem 

fuhr er fort, die "Zentralpfeiler der offentlichen Sicherheit' wel

ter zu untermauern und die direkten Kommandostrange zu ver- 

starken, um auf diese Weise sein personliches Regiment zu festi- 

gen". Im Zuge dieser kulturrevolutionaren Kritik wurden die 

Offentlichen Sicherheitsverbande wieder in den SchoB der Regio- 

naltruppen, denen sie ja entstammten, zuruckgenommen. Die 

einstmals 200.000 Mann umfassenden Sondereinheiten hatten 

damit zu existieren aufgehort und spielen heute keine Rolle mehr.

SchlieBIich noch zu erwahnen sind milizahnliche Verbande, wie 

sie vor allem im Zlige der Kulturrevolution mit ortlich meist recht 

unterschiedlichem Profil auftauchten, und dann meist auch 

schnell wieder verschwanden. U.a. kam es beispielsweise in 

Shanghai zur Grundung von sogenannten "Nachbarschaftssicher- 

heitstruppen” im Rahmen der nach StraBenziigen aufgebauten 

Nachbarschaftseinheiten. Daneben entstanden sogenannte "Trup-

- moglichst unbewaffnet

- eine moglichst e I i t a r e 

Organisation

- Die regularen Streitkrafte 

sollen so weit wie moglich das 

militarische Monopol innehaben.

- moglichst geringe Beteiligung 

an militarischen Aktionen. Im 

Zeitalter der Atombombe ware 

die Miliz alienfalls Kanonen- 

futter.

- ebenso

- ebenso
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pen des gewaltlosen Angriffs und der gewaltlosen Verteidigung". 

In Canton gab es wahrend der Kulturrevolution sogenannte 

"Arbeiterschutzkorps", in der Provinz Kiangsi bewaffnete 

"Kommandos der Revolutionaren Arbeiter" und dergleichen 

mehr. Die Aufgaben dieser so verschieden benannten Gruppie- 

rungen waren durchwegs polizeilicher und zum Teil paramilita- 

rischer Natur. Sie uberwachten den StraRenverkehr, schutzten 

Briicken, wichtige Verkehrsknotenpunkte und betrieben "Spio- 

nage"- Abwehr. Bewaffnet waren sie im allgemeinen allerdings 

nur mit Schlagstocken. Die meisten dieser Organisationen waren 

- wie es hiefS - unmittelbar "aus den Sturmen des kulturrevolu- 

tionaren Kampfes" geboren und konnten deshalb kein allzu 

langes Leben haben. Die seit 1973 wieder in Schwung gekom- 

mene Bewegung zum Aufbau stadtischer Milizen diirfte mit dem 

buntscheckigen Sicherheitssystem, das sich hier entwickelt hat- 

te, weitgehend aufgeraumt haben.

IL Die Volksmiliz

1. Die Aufgaben der Miliz

Die Zustandigkeiten der Miliz sind durchaus diffus, lassen sich 

gleichwohl in drei groRe Bereiche (militarische, politische und 

wirtschaftliche Aufgaben) aufgliedern.

a) DIE MlLITARISCHEN AUFGABEN DER MILIZ

Die Miliz bildet nach offizieller Sprachregelung die Grundlage 

fiir die Fijhrung eines Volkskrieges gegen den Imperialismus zum 

Zwecke der Landesverteidigung (2): "Mehrere Hundertmillionen 

Milizangehdrige sollen dafiir sorgen, daR jeder Aggressor im Oze- 

an des Volkskrieges ertrinkt und jede nukleare Erpressung ohne 

Wirkung abprallt."(3) Die Miliz soil ferner ein "zuverlassiges 

Hinterland" fiir die Armee abgeben und es ihr ermoglichen, fle- 

xibel zu operieren sowie an alien Fronten uberlegene Krafte zu 

konzentrieren. Vor allem bei der Grenz- und Kiistenverteidigung 

spielen die Milizverbande eine iiberragende Rolle. AuRerdem ha

ben sie sich als "machtvolle Reserve der Volksbefreiungsarmee" 

zu verstehen (4).

Schon wahrend des antijapanischen Krieges hatten die "Min-ping" 

(wdrtlich: "Volkssoldaten") im Hinterland fiir Sicherheit und 

Ordnung gesorgt, Nachschubprobleme gelbst und Spaherdienste 

geleistet, m.a.W. also das Gebiet im Riicken der VBA konsolidiert 

und es der Armee ermbglicht, sich ohne die geringste Verzette- 

lung der Krafte ganz und gar auf den Feind zu konzentrieren. 

Diese Rolle der Miliz hat sich auch im Zeitalter der Atombombe 

nicht verandert. Die moderne Technik hat zwar die Vernichtungs- 

krafte des Feindes gewaltig gesteigert. Ferner ist es dem Gegner 

nun auch mbglich, sowohl die Front wie auch das Hinterland an- 

zugreifen, in seiner Taktik also beliebig zu wechseln. Gerade des

halb aber durfe man, so wird immer wieder betont, die Miliz nicht 

vernachlassigen, sondern miisse im Gegenteil dafiir sorgen, daR je

de Schule, jede Fabrik, jedes Dorf, ja jedes Haus, zu einer Festung 

werden. Hierbei kommt es ganz entscheidend auf den Kampf- 

geist und Verteidigungswillen des einzelnen an.

Die moderne Technik habe m.a.W. nicht einen Deut an der alten 

Auffassung geandert, daR Grundlage des Sieges die mit der richti- 

gen Lehre bewaffneten Volksmassen sind. Die Atombombe ist 

demgegeniiber ein "Papiertiger", Vier starker ist die "moralische 

Atombombe" einer universellen Verteidigungsgesinnung (5). 

Schon wahrend des antijapanischen Krieges hatte die Miliz gezeigt, 

wie man gegen den Feind kampfen kann: Die wichtigsten Metho

den waren der Spatzen-, der Blockade-, der Minen-, der Tunnel- 

und der Zerstdrungskrieg sowie der Partisanenkrieg auf Fliissen 

und Seen.

- Mit Spatzenkrieg ist gemeint, daR die Miliz manchmal 

in Gruppen von zwei Oder drei Mann operiert, manchmal ihre 

Krafte konzentriert und sie dann wieder auflost, manchmal einen 

Scheinangriff in der einen Himmelsrichtung vortauscht, wahrend 

sie den wirklichen Angriff in der anderen durchfuhrt, plotzlich er- 

scheint und ebenso plotzlich wieder verschwindet. Wie die Spatzen 

auf der Suche nach Futter wartet die Volksmiliz auf eine giinsti- 

ge Gelegenheit, den Feind zu treffen. Sie ist bei dieser Taktik 

stets im Vorteil, da sie mit den topographischen Besonderheiten 

ihrer Region vertraut ist und auf diese Weise den Feind nicht nur 

physisch dezimiert, sondern auch psychisch terrorisiert, indem

sie ihm das Gefiihl gibt, Liberal I und nirgends auf Widerstand zu 

stoRen.

- Der Blockadekrieg ist darauf ausgerichtet, befestigte 

Stellungen des Feindes vom Nachschub abzuschneiden und den 

Gegner dadurch aus seiner Igelhaltung heraus zum ungeordneten 

Riickzug zu zwingen.

- Wie der Sabotage - und Zerstdrungskrieg durch- 

zufiihren sei, demonstrierten 350.000 Bauern in Hopei im Januar 

1943: Sie zerschnitten uberall die Telefondrahte und sammelten 

das Material ein, beseitigten uber 40 Stacheldrahtwehren und 

brannten 20 Brucken nieder. Ferner machten sie StraRen unbrauch- 

bar, indem sie die Fahrbahn 3m tief und 2,5m breit aufrissen, so 

daR die japanischen Rollkommandos laufend steckenblieben und 

am Rande dieser "antijapanischen Graben" zum Teil sogar vernich- 

tet werden konnten.

- Im Minenkrieg soil der Feind durch alle Arten von Land- 

minen verunsichert werden: "Sobaid der Gegner seinen FuR auf 

Befreites Gebiet setzt, befindet er sich buchstablich in einer Mi- 

nenfalle. Der Riickzug ist fiir ihn genauso tbdlich wie der Vor- 

marsch. Uberall und in jedem Augenblick ist er vom Tode bedroht. 

Die Landminen kbnnen von den Milizkorps sowohl zum Zwecke 

der Defensive als auch der Offensive eingesetzt werden. Unsere 

Minen kbnnen m.a.W. buchstablich spazieren gehen" (6). Im all

gemeinen werden die Minen von den Milizen an Ort und Stelle 

hergestellt.

- Der T unnelkrieg darf als die wohl bekannteste Kampf- 

form der chinesischen Miliz gelten. Wahrend des Zweiten Welt- 

krieges legte die Volksmiliz weitverzweigte Netze von sorgfaltig 

getarnten, massiv gebauten Tunnels an, die oft sogar mehrere Dbr- 

fer zu einem gemeinsamen Verteidigungssystem verbanden. Der 

langste damals gegrabene Tunnel in der Provinz Hopei verzweigte 

sich unterirdisch Liber eine Lange von sage und schreibe 12.500 

km (7). Ein Durchschnittstunnel auf den Dorfern wies eine Hohe 

von etwa 1,5m aus, war im allgemeinen nur 1m breit und verdiinn- 

te bzw. erweiterte sich an bestimmten Stellen - je nach den kon- 

kreten Bediirfnissen. Die Ausgange lagen an verborgenen Stellen, 

die nicht ohne weiteres zu entdecken waren, so beispielsweise un- 

ter einer Feuerstelle, unter einem Ofen sowie hinter Sichtschutz- 

anlagen. Besondere Findigkeit zeigten die Bauern bei der Anle- 

gung kaschierter Ventilations- und Ausstieglocher, von denen aus 

Scharfschiitzen den Feind verunsichern konnten, um dann, sobaid 

der Gegner seine Suchaktionen einleitete, blitzschnelI zu verschwin- 

den. Solche "Tauchstationen" fanden sich beispielsweise unter 

Stapeln von Feuerholz, unter aufgeschichtetem Reisig Oder zwi- 

schen den Unebenheiten einer ausgepragten Hugellandschaft.

Auch fiir den Fall, daR der Angreifer ein Stuck des Tunnels ent-
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decken sollte, war vorgesorgt. Einerseits legte man namlich 

"Sackgassen” an, die den Feind in die Irre laufen lieBen. In an- 

deren Gangen wiederum waren Fallgruben angebracht, aus denen 

niemand mehr lebendig herauskam, der einmal hineingeraten 

war, zumal die Gruben mit spitzen Bambusdolchen gespickt und 

manchmal auch durch Minen verriegelt waren. Da in dem Ge- 

wirr von Schleichpfaden sich sogar einheimische Milizionare ver- 

irren konnten,h,atte jedes Dorf einen eigenen "Tunnelfuhrer".

Selbst gegen Gasangriffe, derer sich die Japaner immer haufiger 

bedienten, urn die Tunnels "auszurauchern", war Vorsorge ge- 

troffen. An bestimmten Stellen lagen vorsorglich Materialien, 

wie Bretter, Erdreich und Steine bereit, mit denen die gasbefal- 

lenen Gange schnell abgeriegelt werden konnten.

An bestimmten Stellen des Tunnelsystems weiteten sich die 

schmalen Gange oft zu weiten Hbhlen aus, in denen notfalls 100 

- 200 Personen Unterkunft finden konnten. Angesichts der nur 

sparlich angebrachten Ventilationslbcher stand allerdings selten 

fur lange Zeit geniigend Atemluft zur Verfiigung. Nicht selten 

erlitten die Verteidiger den Erstickungstod.

Diese negativen Erfahrungen sollen durch die neuen unterirdi- 

schen Luftschutzanlagen, die heute liberaII - sowohl auf den Dor- 

fern wie in den Stadten - entstehen (81 vermieden werden. In Pe

king beispielsweise sind gut beleuchtete und gut durchliiftete un- 

terirdische Tunnelsysteme 8m unterhalb der StraBen entstanden 

(9), die von Schulen, Geschaften, Betrieben und Fabriken aus er- 

reicht werden kbnnen.

Neben diesen klassischen fiinf Formen der paramilitarischen 

Kriegfiihrung waren es auch noch verschiedene Dienstleistungen 

der Volksmiliz, die der Armee zugute kamen. Zu erwahnen sind 

hier vor allem Transportdienste: Die Volksmiliz befbrderte u.a. 

Getreide, Futtermittel und Munition, stellte Tragbahren fur Ver- 

wundete und nahm Gefangene in Gewahrsam. AuBerdem leiste- 

ten Milizeinheiten Schanzarbeiten, gingen auf Patrouillengange, 

vernahmen verdachtige Personen, faBten Spione, beobachteten 

"schlechte Elemente" und nahmen damit der Armee die Sorge 

fur das Hinterland ab.

b) WIRTSCHAFTLICHE AUFGABEN

Als Organisationen mit ausgepragtem Doppelcharakter (Militar- 

und Massenorganisationseinheiten!) durfen die Milizen prinzi- 

piell nicht aus der Produktion herausgelbst werden. Vielmehr ha- 

ben sie neben ihrem Mi I itartraining an alien wichtigen Aufgaben, 

wie Erntearbeiten, Dammbauten und vor allem an den grbBeren 

Projekten, als "StoBbrigaden” mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Sie haben sich also m.a.W. sowohl als "Verteidiger des Vaterlan- 

des" wie auch im "Volkskrieg gegen die Natur" (d.h. in der Pro

duktion) zu bewahren. Diese Verbindung zwischen kampferischen 

und produktiven Aktivitaten, zwischen "Arbeits- und Kampf- 

kraft”, wird als eine der starksten und iibrigens auch kostenspa- 

rendsten Vorziige des Milizsystems geriihmt. Besonders bewahren 

konnten sich die "Min-ping" hier ebenfalls wieder im Verlaufe 

des Japan-Krieges: Wahrend der Erntearbeiten z.B. bildeten sie 

"Sicherheitslinien" und brachten manchmal sogar unter feindli- 

chem Feuer die Ernte ein. Nach 1949 gingen von den Milizein

heiten zahlreiche Innovationsimpulse (bei der Einfiihrung neuer 

Landwirtschaftstechniken, bei Gesundheitskampagnen usw.) aus. 

Auch leisteten sie "Nachhilfe"-Funktionen, wenn von einer Ein- 

heit einmal der Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig erfiilIt werden 

konnte.

c) POLITISCHE AUFGABEN

SchlieBlich gilt die Miliz als eine "wichtige Kraft zur Konsolidie- 

rung der Diktatur des Proletariats”, vor allem bei der Unterdruk- 

kung der reaktionaren Klassen im Inland, beim Durchkreuzen 

feindlicher Sabotage, beim Schutz der offentlichen Sicherheit 

sowie bei der Verteidigung des staatlichen Eigentums und der In- 

teressen des Volkes (10).

In diesem Zusammenhang sind nicht nur die Polizeifunktionen 

der Miliz zu erwahnen, sondern auch die Abwehraufgaben in den 

"Guerilla-Korridoren” Siidostchinas, vor allem in den Provinzen 

Kuangtung und Fukien. Bei einem Viehauftrieb im Sommer 1964 

beispielsweise entdeckte ein Milizionar einen Zigarettenstummel 

auslandischer Herkunft und alarmierte daraufhin, miBtrauisch 

geworden, sofort das Milizhauptquartier des Kreises. Die dortige 

Organisation lieB nun sofort einen Cordon um den verdachtigen 

Platz ziehen, sperrte alle StraBen ab und postierte Wachen. Sie

ben "US-Chiang-Geheimagenten", die sich von Hong Kong her 

"eingeschlichen" hatten, konnten daraufhin ertappt werden.

Wie Hsinhua (11) berichtet, hat die Volksmiliz der Taiwan gegen- 

uberliegenden Provinz Fukien in der Zeit zwischen 1950 und 

1974 Stbraktionen der "Kuomintang-Reaktionare gegen das Fest

land” in 11.000 Fallen, in Zusammenarbeit mit der VBA sogar 

in 16.000 Fallen, bekampft. Insgesamt seien mehr als 33.000 

Feinde getbtet, verwundet oder gefangengenommen worden.

d) TENDENZ ZUR UBERGREI FENDEN UNIVERSAL- 

FUNKTION

Es wurde oben bereits erwahnt, daB der Aufgabenbereich der 

Volksmiliz keineswegs spezifisch festgelegt, sondern auBerst dif- 

fus ist. Prinzipiell soil sich ja niemand in China auf spezifische 

Rollen berufen, sondern im Geiste der Weisung Mao Tse-tungs 

vom 7. Mai 1966 eine "politische” Gesamtrolle spielen und da

mit an seinem Platz und nach seinen Fahigkeiten samtliche Auf

gaben leisten, die im Rahmen des "sozialistischen Aufbaus" von 

ihm gefordert werden. In dieses Idealbild der AlIseitigkeit hat 

sich vor allem die Volksmiliz einzufiigen. Jede ihrer oben genann- 

ten spezifischen "Aufgaben” ist bereits insofern "revolutionar" 

transzendentiert.

2. Die Organisation der Miliz

Die Miliz ist nicht etwa eine schlichte Levee en masse, sondern 

unterliegt einem formalen Organisationsschema, das hier in fiinf 

Punkten charakterisiert werden soil:

a) Die lokalen Milizorganisationen werden auf der Basis na- 

tiirlich vorgegebener Einheiten gebildet, wie z.B. Volkskommu- 

nen, Fabriken, Bergwerken, Amtern, Schulen etc.

b) Was die Gliederungsprinzipien anbelangt, so ist 

hier einerseits die Einteilung in "Gewbhnliche Miliz” (p'u-t'ung 

min-ping) sowie "Basismiliz” (kan min-ping) und andererseits die 

Gliederung in militarische Formationen zu unterscheiden.

Grundsatzlich kbnnen samtliche Manner im Alter zwischen 16 

und 45 Jahren sowie alle Frauen zwischen dem 16. und dem 35. 

Lebensjahr einer Milizorganisation angehbren, soweit sie nicht 

kbrperlich untauglich oder durch die Hypothek ihrer Klassenzu- 

gehbrigkeit belastet sind. Fur die Basismiliz kommen freilich nur 

Manner zwischen dem 16. und dem 30. und Frauen zwischen 

dem 16. und dem 25. Lebensjahr in Frage. Als "Riickgrat" die- 

ser Basismiliz gelten demobilisierte oder in Ruhestand getretene
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Soldaten mit einem Hochstalter von 40 Jahren. Mit dem Ab- 

schluB der Rekrutenzeit ist also der Militardienst keineswegs be- 

endet, sondern findet nun seine Fortsetzung in der Milizarbeit. 

Die Basismiliz unterscheidet sich von der gewbhnlichen nicht 

nur durch die Altersbeschrankung und durch strengere klassen- 

maBige Auswahlkriterien, sondern vor allem durch bessere Aus- 

bildung und durch Bewaffnung auch in Friedenszeiten.

Ein weiteres Gliederungsprinzip ist die Einteilung der Milizein- 

heiten nach militarischen Formationen, die ganz dem ublichen 

VBA-Schema folgen: Die Organisationen gliedern sich also gene- 

rell nach "Gruppen" (pan), "Ziigen” (p'ai), "Kompanien" (lien), 

"Bataillonen” (ying), "Regimentern” (t'uan) und "Divisionen” 

(shih). MaBgebend fur die Kategorisierung ist die Zahl der Ange- 

hbrigen in der jeweiligen Einheit. Ist also Personal in Divisions- 

starke vorhanden, so muB eine Division, und bei Regimentsstar- 

ke ein Regiment, gebildet werden. Bei der Einteilung soil nach 

Moglichkeit Flexibility vorherrschen. In den Volkskommunen 

folgt die Milizstruktur in der Regel dem Schema des Kommune- 

aufbaus: Auf der untersten Ebene, also im Bereich der Produk- 

tionsmannschaften, bi I det sich eine Milizkompanie, wahrend 

die Miliz der Gesamtkommune, je nach ihrer GroBe, als Bataillon, 

Regiment Oder sogar als Division organisiert ist.

c) Die Milizorganisationen unterliegen einer doppelten Fuh- 

rung, namlich einerseits dem ParteiausschuB auf der gleichen 

Ebene und ferner der Weisung ubergeordneter Milizorgane, die

als "Volksbewaffnungsamter" (wu-chuang-pu) bezeichnet werden. 

Die "Volksbewaffnungsamter” sind auf die Kreis- und Stadtebene 

beschrankt und unterliegen ihrerseits einer doppelten Fiihrung, 

die einerseits von der iibergeordneten Militarbehorde und anderer- 

seits vom lokalen ParteiausschuB ausgeht. Ihre Aufgabe ist es, die 

Miliz in bestimmte Aufgabenbereiche einzuweisen und fur ein 

Gleichgewicht zwischen ihren verschiedenen Tatigkeitsbereichen 

zu sorgen. Sie sind also nicht eigentlich Fiihrungsorgane, sondern 

eher Vermittlungsagenturen, die als eine Art Verteiler fur die ver

schiedenen Impulse dienen, die von alien Seiten, teils von der 

VBA, teils von Sicherheitsamtern und Produktlonstragern, auf die 

Milizeinheiten zukommen.

Welcher genauere Stellenwert ihnen in der Wehrstruktur der VR 

China zukommt, geht aus dem beiliegenden Qrganogramm her- 

vor, an dem sich u.a. ablesen iaBt, daB die Volksbewaffnungsam

ter in der Wehrhierarchie ganz unten in der Basis angesiedelt sind, 

und zwar in den 2.327 Stadten und "Kreisen". Die Milizeinheiten 

selbst werden jeweils von einem Kommandanten und einem Po- 

litkommissar befehligt, wobei dem letzteren gerade in Zeiten gro- 

Berer Kampagnen haufig Befugnisse zuwachsen, die die Befehls- 

gewalt des Kommandanten weitgehend entwerten.

d) Nach einer Weisung Mao Tse-tungs soil die Volksmiliz auf 

einer "dreifach soliden Basis” stehen, namlich "or- 

ganisatorisch, politisch und militarise)! gute Arbeit leisten" (12). 

Mit dieser auf den ersten Blick recht nichtssagenden Parole solIte 

ein Streit entschieden werden, der von den militarischen "Profes- 

sionalisten” ausgelbst worden war, und zwar mit dem Argument, 

daB die Volksmiliz in erster Linie politisch und organisatorisch - 

und erst ganz zuletzt militarise!! - organisiert werden solle. Mit 

dieser Sukzessivitat (anstelle der von Mao geforderten Simultane

ity) der drei Organisationsformen sei es den "Revisionisten” -

so lautete die spatere Kritik der Kulturrevolution - darauf ange- 

kommen, die Volksmiliz als militarische Streitmacht zu entwer

ten und sie ganz auf nichtssagende politische Positionen einzu- 

schwbren.

Eng damit hangt die andere Frage zusammen, ob die chinesische 

Wehrverfassung durch "reine" Alternativen (z.B. "Kasernenheer" 

oder "Milizheer", "stehendes Kaderheer” oder "zeitweiliges 

Volksheer) bestimmt werden soil. Fur die Vertreter der "Linie des Vor- 

sitzenden" gab es auch hier keinen Zweifel: Ein Kasernenheer, 

das "durch groBe Mauern" vom Volk getrennt ist, muBte als eben- 

so indiskutabel gelten wie ein reines Milizheer - im Stile etwa der 

Streitkrafte des amerikanischen Burgerkriegs.

e) Als zusatzliche Integrationsmechanismen fur die Volksmiliz 

haben sich Konferenzen und Versammlungen herausgebildet. 

Die Fiihrung uber die Milizeinheiten soli ja nicht nur durch Befeh- 

le "von oben nach unten” bewirkt ("Zentralismus”), sondern 

durch "demokratische" Prozeduren, wie Konferenzen und Ver

sammlungen, von den Massen mitgetragen werden. Dazu dienen 

Versammlungen in den Basiseinheiten (vor allem an den groBen 

Feiertagen und bei bestimmten Anlassen innerhalb der jeweiligen 

Einheit) sowie Konferenzen auf Provinz-, Kreis- und nationaler 

Ebene. Nationale Milizkonferenzen gehbren allerdings zu den gro

Ben Seltenheiten und haben bisher nur zweimal, namlich 1960 

und 1964 stattgefunden, wobei jedesmal die "Revisionisten" das 

groBe Wort fiihrten.

3. Bewaffnung und Personalstarke der Miliz

a) BEWAFFNUNG UND AUSBILDUNG

Wahrend des Antijapanischen Krieges standen fur die Milizbewaff- 

nung zwei Quellen zur Verfiigung: erstens Beutestiicke und zwei- 

tens Herstellung eigener Waffen (im Geiste des Selbstvertrauens). 

Dieses Prinzip der Selbstversorgung ist auch heute noch wesentli- 

cher Bestandteil des Volksmilizsystems (13).

Als Waffen stehen der Miliz Gewehre, leichte Maschinengewehre, 

sowie im EinzelfalI sogar Mbrser zur Verfiigung. Meist handelt es 

sich hierbei um Gerat, das von der VBA ausgemustert wurde. 

1960 war Bewaffnung fur 5 Mio. Mann vorhanden. Am Vorabend 

der Kulturrevolution war von 9 Mio. Gewehren der Milizorgani- 

sation die Rede (14).

In diesem Zusammenhang kommt es entscheidend auf die regio- 

nalen Gegebenheiten an. In "Problemgegenden”, also in Grenz- 

nahe und an der Kiiste gegeniiber Taiwan, ist fur Waffen verstand- 

licherweise besser gesorgt als in Gebieten, die der Feindeinwir- 

kung kaum ausgesetzt sind. In einem Bericht ist von 34 Milizio- 

naren die Rede, die uber ein leichtes Maschinengewehr und 32 

Gewehre verfiigten (15). Feste Regeln bestehen hier nicht.

Welches Arsenal von militarischen und paramilitarischen Mitteln 

Milizionaren im allgemeinen zur Verfiigung stehen soil, IaBt sich 

indirekt aus Mandverberichten entnehmen, die im ubrigen auch 

zugleich etwas von den Ausbildungsmethoden fur die Miliz zeigen: 

Besonders kamen hierbei Minenkriegstaktiken zur Anwendung, 

wie sie seit dem Krieg gegen Japan fortentwickelt wurden. Hier 

ein Beispiel: "In einem nachgebauten Bergdorf legten Sprengex- 

perten der Miliz eine groBere Anzahl von Ubungsminen aus. Der 

'Feind' betrat nun das Dorf, um es auszurauben. Als einer von 

ihnen die Tur zu einem Bauernhaus aufstieB, explodierte die erste 

Mine. Als ein anderer versuchte, Hiihner zu stehlen, ging eine im 

Huhnerkorb verborgene Ladung hoch. Die verwirrten 'Feinde' 

gaben nun Fersengeld und versuchten, aus dem Dorf zu fliehen. 

Doch hier gerieten sie auf einen Minengurtel, der am Dorfrand 

angelegt war. Als sie sich daraufhin dem Gebirge zuwandten, ex-
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plodierten die Ladungen an den Berghangen. Flammenminen 

rollten den Abhang hinunter und richteten in schneller Folge 

verheerende Wirkung aus. Die nun noch verbliebenen 'Feinde' 

versuchten uber die DorfstraBe ihr Heil, doch da gingen 70-80 

Kettenminen hoch, die dort bereitgelegt worden waren. Am 

SchluB war das ganze Ubungsgelande iiberzogen mit Rauch, und 

der Knall der Explosionen erschutterte den Himmel. Zuschauer, 

die von fruher her mit dem Landminenkrieg vertraut waren, zeig- 

ten sich erstaunt liber die Fortschritte, die in der Landminen- 

taktik inzwischen erzielt worden sind" (16).

Besonderen Beifall erhalten auch immer wieder Scharfschiitzen, 

die bewegte Objekte auf eine Distanz bis zu 200m sicher zu tref- 

fen wissen. Auch das Handgranatenwerfen wird grundlich geubt. 

Manche Milizionare treffen mit einer Granate Liber eine Strecke 

von 70m genau ins Ziel (17).

Ein weiterer Bericht spricht von einer Sanitaterstaffel, gebildet 

aus Milizionaren der Medizinhochschule von Shantung, die de- 

monstrierte, wie man mitTarnungs- und Mimikrytaktiken sich 

an Verwundete heranpirschen und ihnen auch unter schwersten 

Bedingungen helfen kann. Eine Verpflegungstruppe, die sich aus 

Milizionaren einer staatlichen Handelsorganisation rekrutierte, 

flihrte das "Abkochen auf dem Schlachtfeld" unter den Bedin

gungen feindlicher Infanterieberiihrung vor. Eine Transportgrup- 

pe, gebildet aus Busfahrern der Stadt Tsinan, zeigte, wie man 

Transporte bis an die vordersten Frontlinien bewerkstelligen 

kann. Sie hatten liber eine von Granateinschlagen zerpflugte, 

mehrere hundert Meter lange StraBe zu fahren, dabei flint be- 

schadigte Brucken, 9 gefahrliche Biegungen, 5 Steinabhange und 

zahlreiche andere gefahrliche Hindernisse zu liberwinden. Wieder- 

um eine andere Milizabteilung, die sich aus Fernmeldespeziali- 

sten der Hafenstadt Tsingtao zusammensetzt, demonstrierte die 

Sendung und den Empfang von Telegrammen und die Reparatur 

beschadigter Drahte “unter Feuer". Milizionare aus einer Maschi- 

nenfabrik in Tsinan zeigte ihre Fahigkeit im Reparieren bescha

digter Waffen (18).

b) DIE PERSONALSTARKE DER MILIZ

Am Ende des Blirgerkrieges lag die Starke der Volksmiliz bei 

5,5 Mio. Mann. Diese Zahl stieg als Begleiterscheinung zum Korea- 

krieg schnell weiter an und lag bereits im September 1951 bei 

12,8 Mio. Im August 1958 gar, als die "Jedermann ein Soldat — 

Bewegung gestartet wurde, nannte man Ziffern von 200 Mio. In 

dieser gewaltigen Massenbewegung kam der Wunsch der Flihrung 

zum Ausdruck, das ganze Volk zu militarisieren, zu kollektivie- 

ren und es zu hoherem Produktionseinsatz zu veranlassen. Die 

Erniichterung setzte erst 1960 ein. Seitdem wird wieder scharf 

zwischen "gewdhnlicher Miliz" und "Basismiliz” unterschieden. 

Legt man die numerischen Werte aus zwei chinesischen Dorfern, 

die einem westlichen Korrespondenten als reprasentativ vorge- 

fiihrt wurden (19), in groBem MaBstab auf das ganze Land an, so 

gehbren etwa 14-17% der Bevolkerung zur Volksmiliz. Danach 

wlirde sich fur das Jahr 1974 eine Milizstarke von rd. 120 Mio. 

Menschen errechnen lassen. Die Basismiliz scheint etwa bei der 

Halfte der Gesamtmiliz zu liegen und entspricht somit ungefahr 

der Kopfzahl der bundesdeutschen Bevolkerung.

4. Charakter der Miliz und Abgrenzung 

von der VBA

Zu sammenfassend kann die chinesische Miliz folgendermaBen 

definiert werden: Sie ist eine formale Massenorganisation politi- 

schen (klassenkampferischen) und wirtschaftlichen Charakters, 

gleichzeitig aber auch (Doppelnatur!) eine bewaffnete Organisa

tion mit militarischen (Mitwirkung in den drei strategischen 

Volkskriegsphasen) und paramilitarischen (Sicherheitsuberwachung, 

Modellfunktion) Aufgaben, die, ebenso wie die VBA, unter Partei- 

fiihrung steht, stets mit den Massen eng verbunden ist und Klas- 

senkampfcharakter tragt, die sich von der regularen Truppe aber 

andererseits doch darin unterscheidet, daB ihre Mitglieder am Ar- 

beitsplatz verbleiben, daB die Zugehbrigkeit zur Miliz auf freiwil- 

liger und demokratischer Basis beruht und daB die Qualitat der 

Bewaffnung sich nicht mit der Ausriistung der VBA messen kann.

III. Die Produktions- und Aufbaukorps

(fortan "PAKs" genannt)

1. Stellenwert

Es war oben bereits vom "Drei-Streitkrafte-System" in der VR 

China die Rede, das sich aus den Zentral- (36 "Armeen") und 

den Regionaltruppen sowie der Miliz zusammensetzt.

Die Zentraltruppen sind auf 11 Wehrbereiche verteilt, die je- 

weils nach der Kommandostadt benannt sind und die ihrerseits 

wieder in der Regel zwei Oder mehrere "Militarprovinzen" um- 

fassen. Insgesamt gibt es 25 solcher Militarprovinzen. 21 davon 

sind mit den 21 politischen Provinzen deckungsgleich. Die mei- 

sten Divisionen waren bis 1968 gegenuber Taiwan und Vietnam, 

also gegenuber der “amerikanischen Front" aufgestellt, wahrend 

sie nunmehr auf die sowjetisch-mongolische Grenze hin orientiert 

sind.

Was die Kommandostrukturen anbelangt, so ist nach § 15 Abs. 

2 der Verfassung vom Januar 1975 der ZK-Vorsitzende zugleich 

Oberster Befehlshaber der Streitkrafte, wahrend die Kommando- 

gewalt in der Hand des Verteidigungsministers liegen soli. Das 

Verteidigungsministerium wiederum kooperiert in standiger Tuch- 

fuhlung mit drei wichtigen Abteilungen, namlich dem General

stab (Oberkommando uber die Teilstreitkrafte), der Allgemeinen 

Politischen Abteilung (Oberstes Organ fur die Arbeit der Polit- 

kommissare) und der Allgemeinen Logistischen Abteilung. Das 

Herz der VBA schlagt jedoch nicht beim Verteidigungsministe

rium, sondern im "MilitarausschuB beim ZK der KPCh". Nicht 

von ungefahr halt Mao Tse-tung selbst diesen Posten seit 1935 

kontinuierlich besetzt. Der MilitarausschuB bestimmt u.a. die 

wichtigsten Militarbefehlshaber, legt die Richtlinien der Militar- 

strategie fest und entscheidet uber die politische Arbeit in der 

VBA.

Wahrend nun die Zentraltruppen direkt von diesen Kommando- 

gremien aus befehligt werden und uber das gesamte Gebiet der 

VR China verteilt sind, werden die Regionaltruppen von dem je- 

weiligen regionalen Wehrkommando angewiesen und sind stets 

an bestimmte Zonen gebunden, in denen sie einerseits die Ope- 

rationsfreiheit der zentralen Truppen sicherzustellen und in de

nen sie ferner theoretisch auch dann weiterzukampfen haben, 

wenn die zu verteidigenden Areale von der Front des Gegners 

bereits uberrollt sind.

An Regionalstreitkraften lassen sich drei verschiedene Typen 

nennen:

- einmal die unabhangigen Divisionen und Regimenter, die von 

den Ortskommandanten, also von den 25 Provinz-Militardistrik- 

ten aus befehligt werden;

- ferner die Garnisonen in den Stadten und Kreisen sowie (bis
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zur Kulturrevolution) die "Offe nt lichen Sicherheitstruppen”

- und schlieBlich die sogenannten "Produktions- und Aufbau- 

korps", die im folgenden naher zu beschreiben sind.

2. Geschichte der PAKs

Wie oben (I) bereits angedeutet, warden die PAKs in Form einer 

"Grofien Mauer" aus Menschen gegenuber der Sowjetunion schon 

gleich nach 1949 aufgebaut, und zwar am Anfang fast ausschlieB- 

lich in der Autonomen Region Sinkiang. Die Urzelle der Sinkiang- 

PAK setzte sich zusammen aus mehreren Kuomintang-Einheiten, 

die in dieser fernwestlichen Region in kommunistische Gefan- 

genschaft geraten waren, und die nun, gemeinsam mit Einheiten 

der Ersten Kommunistischen Feldarmee, fur Pionieraufgaben in 

der kritischen Grenzregion eingesetzt wurden. Insgesamt waren 

es nach 1949 rd. 500.000 Mann, die die schwierige Aufgabe in 

Angriff nahmen, Sinkiang zu kolonisieren und es damit aus der 

sowjetischen Umklammerung zu Ibsen. Eine Reihe von Schwie- 

rigkeiten gab es dabei zu iiberwinden: Das vielleicht grbBte Hemm- 

nis bildeten die brtlichen Machthaber, die infolge des langjahri- 

gen Einflusses der Sowjetunion wahrend der dreiBiger und vier- 

ziger Jahre zum Teil moskauhbrig geworden waren, und die es 

nun unter chinesische Kontrolle zu stellen gait. Eine weitere 

Aufgabe war die Lbsung des Versorgungsproblems, das angesichts 

der Prasenz von einer halben Million Menschen nicht leicht zu 

bewaltigen war. SchlieBlich gait es noch, mit den Minoritaten - 

problemen fertig zu werden. StieBen doch die chinesischen Trup- 

pen in einem uberwiegend von islamischen Turkvblkern bewohn- 

ten Gebiet auf eine fast uniiberwindliche Mauer des Mifitrauens.

Im "Geiste von Nanniwan", einem Autarkie-Modell, das wahrend 

des Widerstandskrieges gegen Japan in der nbrdlichen Provinz 

Shensi entstanden war, starteten die PAKs das Projekt einer groB- 

angelegten LanderschlieBung im Tarimbecken. Man begann. Land 

zu bebauen und Bewasserungsanlagen anzulegen.

Mehrere Male wurden die Einheiten nach MaBgabe der inzwischen 

gewonnenen praktischen Erfahrungen umorganisiert, bis es dann 

schlieBIich 1953 zur Bildung des ersten formellen "PAK von 

Sinkiang" kam. Bis zur Kulturrevolution erschloB das PAK Sin

kiang nicht weniger als 660.000 ha Ackerland und baute mehr 

als 100 mechanisierte Staatsfarmen auf. Daneben leisteten ihre 

Einheiten Propaganda-Arbeit unter den ansassigen Turkvblkern, 

hielten sich militarisch "in Form" und legten die Basis fur chine

sische Kolonisten, die nun immer zahlreicher nach Sinkiang ein- 

zusickern begannen.

Anfangs bestand das PAK Sinkiang fast ausschlieBlich aus kom

munistischen und Kuomintang-Soldaten. Mitte der funfziger Jah

re stieBen Korea-Veteranen zu diesen Pioniereinheiten, und zu 

Beginn der sechziger Jahre waren es dann Schuler, Studenten 

und andere Jugendliche, die aus den Dbrfern, vor allem aus Shang

hai, im Zuge einer groBangelegten Bewegung "hinunter in die 

Dbrfer und hinauf auf die Berge" entsandt wurden. Durch die

sen Zustrom hatte das PAK Sinkiang sich Anfang 1969 bereits 

zu der stattlichen Organisation von etwa einer Million Mann 

entwickelt. Seit dieser Zeit beginnt der Anteil an jungen Leuten 

aus den Stadten zuzunehmen.

3. Die Organisation der PAKs

In der vorkonstitutionellen Zeit zwischen 1949 und 1954 ge- 

hbrte das PAK Sinkiang zum Militarkommando "Nordwestchi- 

na", d.h. also zur Kommandantur in Sian.

Nach Einfuhrung der Verfassung kam es zusatzlich in den Zu- 

standigkeitsbereich des "Ministeriums fur Staatsfarmen und Land

erschlieBung", so daB es nun einem Doppelkommando unterstand.

Die PAKs tragen also, ahnlich wie die Miliz, Doppelcharakter: 

Einerseits sind sie Militareinheiten (und als solche in Divisionen, 

Regimenter, Kompanien, Zuge etc. eingeteilt), andererseits aber 

Massenorganisationen mit einem spezifischen Aufgabenbereich. 

Bei Ausfuhrung ihrer Obliegenheiten gilt es, eventuelle "Doppel- 

kommandos" von militarischer und ziviler Seite zu koordinieren - 

eine Aufgabe, die den Parteiausschiissen und Revolutionskomi- 

tees der PAK-Untereinheiten obliegt.

4. Die Ausbreitung des PAK-Gedankens 

auf weitere Regionen

Schon am Vorabend der Kulturrevolution, in den Jahren 1963 

bis 1965, entstanden erste Keime von PAKs auch in anderen 

Grenzregionen auBerhalb Sinkiangs, vor allem im Nordosten und 

im Westen (Innere Mongolei, Shensi, Kansu, Chinghai und Tibet). 

Allerdings begann das Sinkiang-Modell erst im Laufe der Kultur

revolution wirklich Schule zu machen. Mehrere politische Moti- 

vationen trafen damals zusammen: Zum einen brannte den Fuh- 

rern in Peking nach den gerade noch in letzter Minute vereitelten 

Unabhangigkeitsbestrebungen in Sinkiang und der Inneren Mon

golei das Minoritatenproblem mehr denn je unter den Nageln. 

Zum anderen setzte 1968 die Bewegung des "Hinunterschickens". 

vor allem von Rotgardisten, in groBen Dimensionen ein. Diese 

neue Vblkerwanderung kam dem Neuaufbau der Korps auch in 

anderen Gebieten auBerhalb Sinkiangs zugute. Der wichtigste 

Grund aber lag in der sich immer mehr zuspitzenden Konflikt- 

situation mit der Sowjetunion (Grenzauseinandersetzungen am 

Ussuri 19691), die wiederum auf das Nationalitatenproblem zu- 

riickwirkten und Alarm in Peking auslbsten. In dieser Atmospha- 

re begannen sich Elemente der "Verteidigungsvorbereitung" 

herauszukristallisieren. Nunmehr ging es u.a. auch darum, die 

chinesische Volkswirtschaft starker zu parzellieren, um auf diese 

Weise eine der Verteidigung besonders fbrderliche riesenhafte 

Zellkolonie autarker Einheiten entstehen zu lassen. Neben der 

modernen Schwerindustrie, die im Nordosten des Landes kon- 

zentriert ist, sollten im fernen Hinterland und in den Grenzbe- 

reichen hauptsachlich Kleinindustrien entstehen.

Im AnschluB an die Grenzauseinandersetzungen mit der Sowjet

union bildeten sich vier groBe PAKs heraus. Zur - erwartungsge- 

maB - grbBten Einheit, dem PAK Sinkiang, gehbren seither eine 

Mio. Mann. Das PAK Peking zahlt 250.000 Mitglieder, die sich 

im wesentlichen im Bereich der Fliisse Amur, Ussuri und Sun

gari ansiedelten. Das PAK Shenyang (Hauptquartier in Harbin) 

konnte auf einen Personalbestand von 150.000 Mitgliedern und 

das PAK der Region Lanchou auf rd. 100.000 Mann zahlen.

Da im Verlauf der Kulturrevolution das "Ministerium fur Staats

farmen und LanderschlieBung" aufgelbst wurde, hbrte auch die 

"Doppelfiihrung" auf, und es war von nun an nur noch die VBA, 

die die PAKs kontrollierte. Damit aber begannen sich diese Pio

niereinheiten gleichsam springbrunnenartig zu verzweigen. Da 

namlich nunmehr die 11 Wehrbereiche zustandig waren, konn- 

ten sich unter ihrer jeweiligen Regie eigene PAKs entwickeln.
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5. Die Bewaffnung der PAKs

kann sich nicht mit der Ausrlistung normaler militarischer For- 

mationen messen. Immerhin verfiigen sie uber leichtes Gerat und 

uber einige schnelle Panzer, die vor allem der Aufklarung dienen. 

Neben der VBA und der Miliz bilden die Korps damit - sie sind 

ja Teil der Regionalstreitkrafte! - eine Art "dritter Kraft", die - 

wie schon die Bewaffnung zeigt - defensiven Zwecken dient.

6. Verhaltnis zur Miliz

Was das Verhaltnis der PAKs zu den Miiizeinheiten anbelangt, so 

haben sie mit diesen zwar eng zusammenzuarbeiten, sind aber 

trotz ihres paramilitarischen Charakters keineswegs mit Volksmi- 

lizorganisationen identisch. Diese Unabhangigkeit ist ohne weite- 

res verstandlich, wenn man bedenkt, daR die eigentlichen Ein- 

satzgebiete der PAKs ja grbRere Fabriken und Staatsfarmen sind, 

wahrend der Lebensbereich der Milizen auf dem Lande eng mit 

den Volkskommunen zusammenfallt. AuRerdem lauft der Kom- 

mandostrang der Milizen uber die "Volksbewaffnungsamter", 

wahrend die PAKs an den allgemeinen militarischen Dienstweg 

angeschlossen sind - und bis zur Kulturrevolution auRerdem auch 

noch den Befehlen des "Ministeriums fur Staatsfarmen und Land- 

erschlieRung" zu gehorchen hatten. SchlieRlich bestehen auch Un- 

terschiede in der Bewaffnung: Miiizeinheiten verfiigen beispiels- 

weise kaum je liber Tanks und andere grbRere Waffeneinheiten. 

Auch in der soziologischen Zusammensetzung heben sich die 

PAKs von den Milizen ab: Wahrend letztere sich in der Regel aus 

der lokalen Bauernbevblkerung rekrutieren (stadtische Milizen 

spielen ja eine durchaus untergeordnete Rolle), basierten die 

PAKs urspriinglich ganz auf Kampftruppen, deren Reihen erst 

viel spater durch "hinunter geschickte" Mittelschuler erganzt und 

aufgefiilIt wurden. Vor allem aber sind die PAKs typische Grenz- 

pioniereinheiten, wahrend die Milizen zwar auch in Grenzbezir- 

ken tatig sind, ihren natiirlichen Nahrboden aber durchaus im In

land haben.

IV. Weitere paramilitarische Einheiten?

Im Abschnitt I wurden bereits vier paramilitarische Verbande er- 

wahnt, von denen allerdings zwei, namlich die "Offentlichen Si- 

cherheitstruppen" und die "milizahnlichen Verbande" mit Poli- 

zei- und Sicherungsaufgaben in den einzelnen Regionen die Kul

turrevolution nicht uberlebt haben.

Im Zusammenhang mit der VR China kann deshalb nur noch 

von zwei wirklichen paramilitarischen Kraften die Rede sein, nam

lich von der Miliz und von den PAKs. Dies sei hier ausdrucklich 

klargestellt, da Parallelen mit anderen sozialistischen Landern die 

Vermutung nahelegen konnten, daR China noch liber eine weite

re Facherung militarahnlicher Verbande verfligt.

In den osteuropaischen Landern tritt der Gedanke eines "Volkes 

in Waffen" beispielsweise in zwei groRen Gruppen zutage, und 

zwar einerseits in paramilitarischen Verteidigungsorganisationen 

(dazu gehdren Grenztruppen, Sonderverbande des Staatssicher- 

heitsdienstes, Kampfgruppen, Arbeitermilizen, Zivilverteidigung 

und - im Sonderfall Rumanien - sogenannte "Patriotische Garden" 

- sowie paramilitarische Schulungsverbande (z.B. die "Gesellschaft 

fur Sport und Technik" in der DDR (20).

In der VR China sind die Funktionen, die diesen Sonderverban- 

den zugeordnet sind, auf andere Instanzen verteilt:

a) Die Aufgabe der Grenztruppen, die in der DDR im

merhin bei 40.000 Mann liegen (21), wird in der VR China zum 

Teil von den brtlichen Milizen, zum Teil von den VBA-Verbanden 

sowie schlieRlich von den PAKs libernommen. Hierbei geht es al

lerdings mehr um Verteidigung gegen potentielle Angriffe von 

auRen als um Verhinderung von Fluchtversuchen eigener Staats- 

angehbriger. Auch von Sonderverbanden des Staatssicherheits- 

dienstes, wie sie in der Sowjetunion zunachst in Form der Tsche- 

ka, spater in Form der GPU, dann des NKWD und schlieRlich - 

seit 1954 - durch das Komitee flir Staatssicherheit (KGB) beim 

Ministerrat der Sowjetunion gebildet wurden, kann im heutigen 

China nicht die Rede sein. Zwar hatte Lo Jui-ch'ing, wie oben un- 

ter I erwahnt - einige Jahre lang nach KGB-Muster eigene Sicher- 

heitsgruppen aus VBA-Verbanden herausgenommen und dem von 

ihm geleiteten Ministerium flir Offentliche Sicherheit unterstellt, 

doch wurde dieses Unternehmen wahrend der Kulturrevolution 

wieder rlickgangig gemacht. Im heutigen China werden Sicher- 

heitsaufgaben wieder durch Polizei, Gericht und Staatsanwalt, 

nicht zuletzt aber durch "innere Kontrolle" (22) bewaltigt.

b) Auch die Arbeitermilizen des Ostblocks (darunter die "Be- 

triebskampftruppen" der DDR) weichen in einigen nicht unerheb- 

lichen Punkten von den Milizorganisationen der VR China ab, ob- 

wohl sich gerade hier noch die starksten Beruhrungspunkte erge- 

ben. Der wohl wichtigste Unterschied besteht darin, daR die Be- 

fehlskanale von den Arbeitermilizen bei fast alien volksdemokra- 

tischen Staaten Osteuropas direkt ins ZK laufen, so z.B. bei den 

"Arbeiterbataillonen" der Tschechoslowakei, bei den "Arbeiter- 

wachen" Ungarns und bei den "Kampfgruppen" der DDR, welch 

letztere unmittelbar dem ZK der SED, Abteilung Sicherheit, un- 

terstehen. Demgegenuber werden die Milizorganisationen der VR 

China fast ausschlieRlich von lokalen Befehlsorganisationen ange- 

wiesen: namlich einerseits vom jeweils zustandigen ParteiausschuR 

und andererseits von den "Volksbewaffnungsamtern", die ihrer- 

seits wiederum mit den Regionalverbanden der VBA eng koope- 

rieren. Auch unterscheiden sich die chinesischen Personalstarken 

ganz erheblich von denen der Ostblockstaaten: Die Arbeitermiliz 

in Bulgarien umfaRt z.B. nur 150.000 Mann, in der CSSR 120.000, 

in Ungarn 250.000 ( 23). Verglichen mit den 60 Mio. Basismili- 

zionaren der VR China nehmen sich solche Zahlen recht gering- 

fiigig aus. Bemerkenswert ist auRerdem die Tatsache, daR das Ter- 

ritorialmilizsystem, das doch in China eine so groRe Rolle spielt, 

ausgerechnet in einem Staat wie der Sowjetunion seit 1939 ("Ge- 

setz liber die Allgemeine Wehrpflicht" vom 1. September) liqui- 

diert wurde.

c) Verbande der Zivilverteidigung, wie sie beispielsweise in der 

DDR aufgrund des Zivilverteidigungsgesetzes vom 16. September 

1970 mit dem Ziel gebildet wurden, die Zivilbevblkerung zur 

Verteidigung auf den Ernstfall vorzubereiten, existieren in der 

VR China nicht. Die Aufgaben einer solchen Vorbereitung (Pa

role: "Vorbereitung auf den Verteidigungsfall, Vorbereitung auf 

Naturkatastrophen, alles flir das Volk") werden dort vielmehr von 

der Volksmiliz wahrgenommen. Dasselbe gilt von dem Aufgaben- 

bereich der "Patriotischen Garden", die in Rumanien im An- 

schluR an den sowjetischen Einmarsch in Prag gebildet wurden, 

und deren Aufgabe es ist, als "Armee neben der Armee" im 

Ernstfall - und gedacht ist hier ohne Zweifel an eine potentielle 

Aggression von seiten der Sowjetunion - zur totalen Mobilmachung 

beizutragen (24).
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d) Wesentlich gleichgelagerte Verhaltnisse lassen sich demgegen- 

iiber bei den Schulungs- und Ausbildungsorganisationen feststel- 

len. Die Pionierorganisationen (6.-13. Lebensjahr) und die Kom- 

munistischen Jugendverbande (vom 14. Lebensjahr an) fiihren 

in den Ostblockstaaten u.a. paramilitarische Obungen durch, so 

u.a. das "Mandver Schneeflocke", das in der DDR im Winter 

1968/69 veranstaltet wurde, und an dem 824.000 Kinder im Al

ter von 6-14 Jahren teilnahmen (25). In China existieren eben- 

falls einerseits Kinderorganisationen (9.-15. Lebensjahr) (friiher 

unter der Bezeichnung "Pioniere'" seit der Kulturrevolution als 

"Kleine Rote Soldaten” bekannt) sowie Jugendorganisationen 

(friiher "Kommunistische Jugendliga", seit der Kulturrevolution 

"Rote Garden", wobei beide Verbande zum Teil nebeneinander 

bestehen)(26).

Beide Gruppierungen sind u.a. fur eine gewisse vormilitarische

Ausbildung von Kindern verantwortlich (Vermittlung von Feind- 

bildern, soldatische Organisation: z.B. der Kleinen Roten Solda

ten nach "Gruppen", "Ziigen", "Kompanien" und "Bataillo- 

nen")(27). Ein Unterschied stellt sich hier insofern ein, als Ju- 

gendliche in der DDR erst ab einem Alter zwischen 14 und 15 

Jahren in die "Gesellschaft fur Sport und Technik" aufgenom- 

men werden, wahrend die VR China diesen ProzeB schon um 

Jahre friiher beginnen laBt. Von typisch paramilitarischen Ver- 

banden kann jedoch hier weder bei der VR China noch bei den 

osteuropaischen Landern die Rede sein.

Alles in allem laBt sich feststellen, daB die paramilitarischen Or- 

ganisationen der VR China wesentlich homogener (nur zwei Or

ganisational und weitaus "massenlinien"-gerechter (Dezentra- 

lisierung!) aufgezogen sind als in den sozialistischen Landern 

Osteuropas.
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