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THEMEN DES MON ATS

CHINA UND SUDOSTASIEN NACH DEM WAFFENSTILLSTAND

IN VIETNAM

Folge 8 : Philippinen

Der Waffenstillstand in Vietnam gibt Anlafi zu einer systematischen Uberpriifung des Verhaltnisses der VR China zu den einzel- 

nen Landern Siidostasiens.

In den Heften fiir Febniar, Marz, April, Mai, Juni, Juli und August wurden nacheinander Birma, Laos, Kambodscha, Thailand, 

Malaysia, Singapur und Indonesien betrachtet. In der vorliegenden Nummer wird diese achtteilige Serie mit der Untersuchung 

des Verhaltnisses China - Philippinen abgeschlossen.

In einer der nachsten Nummern folgt eine Zusammenfassung, die einerseits die Quersumme der Fakten ziehen soil und in der 

andererseits einige grundlegenden Fragen zur chinesischen Strategic gegeniiber den Landern Siidostasiens debattiert werden.

Beobachtung eines Ritts auf dem Tiger 

(China und die Philippinen)

A. Innenpolitische Ausgangslage

I. Der innenpolitische Behind

Am 21.9.1972 hat Ferdinand Marcos durch die 

Kriegsrechtsproklamation Nr.1081 den Ausnahme- 

zustand verkiinden lassen, um “die Demokratie zu 

retten und eine neue Gesellschaft aufzubauen”.

Damit scheint ein neuer Abschnitt in der philippini- 

schen Geschichte eingeleitet zu sein. Und doch sind 

die Konturen des alten Systems nie deutlicher her- 

vorgetreten als gerade in dem Augenblick, da es eigent- 

lich gilt, sie zu verwischen.

Ziel der “neuen” Politik soil es sein, die noch aus der 

spanischen Kolonialzeit iiberkommene feudale Oli

garchic, genauer ausgedriickt: die “Faustrechtsdemo- 

kratie” der Reichen, zunachst in eine legal verankerte 

Erziehungsdiktatur umzuwandeln und nach einem 

griindlichen “Umsturz von oben” schlieblich den Zu- 

stand einer parlamentarischen Demokratie herbeizu- 

fiihren, in der die schlimmsten Einkommensdispari- 

taten, Korruptionsherde und andere soziale Mibstan- 

de ausgeschaltet sein sollten.

Seit dem 21.9.1972 ergehen vom Malacanang-Palast 

immer neue “Prasidialdekrete”,“allgemeine Befehle” 

und “Instruktionsbriefe”, die von der Formel beglei- 

tet sind “Ich, Ferdinand E. Marcos, Oberster Befehls- 

haber aller bewaffneten Krafte der Philippinen”. Es 

lohnt sich, einige dieser Neuerungsbestimmungen 

naher zu betrachten, da an ihnen - uber die ad hoc- 

Situation hinaus - gleichsam im Negativabdruck die 

Schattenseiten der philippinischen sozialen Szenerie 

deutlich werden.

Von den zahllosen Versuchen des Prasidenten, auf 

administrativem Wege die “Neue Gesellschaft” zu 

schaffen, seien hier nur die sechs wichtigsten hervor- 

gehoben:

1. Law and Order-Bestimmungen: Verbot der schwer- 

bewaffneten Privatarmeen, die von Eingeweihten auf 

nicht weniger als 100 000 Mann geschatzt wurden 

und die den - quantitativ nur halb so starken - staatli- 

chen Militar- und Polizeiverbanden immer wieder 

Schwierigkeiten gemacht hatten; “Ablieferung aller 

Feuerwaffen” (es wurden zwar daraufhin zahlreiche 

registrierte Waffen abgeliefert; grober diirfte jedoch 

die Zahl der ill^galen “Ausriistungen” sein, die in den 

Handen der Besitzer verblieben sind); “Sauberung in 

Verwaltung, Polizei und Armee”, Senkung der Ver- 

brechensrate”, Herabsetzung der Preise”, Ausrottung 

der Korruption”, Landreform und wie sonstige Paro- 

len noch lauten mogen. Erlassen wurde auberdem ein 

Ausgehverbot, das um Mitternacht einsetzt und der 

Verbrechensbekampfung dienen soli. Scharfe Mabnah- 

men wurden auch gegen den grassierenden Handel 

mit Rauschgiften verhangt (offentliche Hinrichtung 

eines bekannten Handlers). Ferner ergingen Reinlich 

keitsvorschriften (Manila und andere Stadte sollen 

ahnlich sauber werden wie Singapur), Vorschriften 

zur Hebung der zivilen Moral (Die Minirocke der Da- 

men sollen langer, die langen Haare der Manner kiir- 

zer werden) und disziplinarische Belehrungen (Empfeh 

lungen fiir richtiges Schlangestehen an Busstationen 

etc.).

2. Hand in Hand mit diesen Mabnahmen schaltete 

Marcos auch die Presse gleich, die bisher als die 

“freieste” Asiens gegolten hatte. Heute erscheinen 

nur noch drei englischsprachige Zeitungen, die einen 

regierungskonformen Kurs verfolgen und deren Re- 

daktionsstab sorgfaltig aus dem Heer der arbeitslosen 

Journalisten ausgewahlt wurde.

Zahlreiche Beobachter vermuten, dab die positiven 

Berichte uber Erfolge der Marcosschen Reformen auf 

die sorgfaltige Filterung aller Nachrichten durch die 

drei Zeitungen zuriickgehen. Immer wieder wird
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Karte 1 : Die Stellung der Philippinen in Siidostasien

beispielsweise gemeldet, dab die Verbrechensrate stark 

gesunken sei. Spiegeln solche Meldungen die Wirklich- 

keit wider, oder sind sie Folgen der rigorosen Zensur? 

Kapitalverbrechen, Korruption und Skandale aller 

Art jedenfalls sind aus den Schlagzeilen verschwun- 

den.

3. Im Zuge seiner Politik, an die Stelle einer Oligar

chic - wenigstens temporar - die Alleinherrschaft zu 

setzen, ist Marcos nach dem 21.9.1972 auch konse- 

quent dazu iibergegangen, seine wichtigsten politi- 

schen Gegner zu verhaften. Hinter Gefangnismau- 

ern sitzen heute nicht nur Anfiihrer der Studenten- 

unruhen von 1969 und 1970, die fiir eine Art “Par

lament der Strabe” gesorgt hatten, sondem auch 

fiihrende Journalisten der Inselrepublik sowie die 

wichtigsten politischen Opponenten des Prasiden- 

ten, an ihrer Spitze Benigno Aquino, ein Abgeord- 

neter der Liberalen Partei, der sich fiir 1973 als Ge- 

genkandidat Marcos’ um die Prasidentenstelle be- 

werben wollte (1). Mit solchen Mabnahmen hat es 

Marcos zugleich zuwege gebracht, dab heute im 

politischen Leben keine realen Alternativen mehr 

zur Verfiigung stehen. Auch insofern wurden also 

die Partizipationsmoglichkeiten der breiten Masse 

stark eingeengt.

4. Ferner soil auf lange Sicht das gegenwartige Pra- 

sidialsystem, das von zahlreichen Filipinos als eine 

Art Karikatur des amerikanischen Vorbildes angese- 

hen wurde, durch ein System der parlamentarischen 

Demokratie abgelbst werden. Wie der amerikanische 

President war auch der philippinische President fiir 

die Regierungspolitik stets und allein verantwortlich. 

Es gab unter ihm keine Minister, die ihren Geschafts- 

bereich in eigener Verantwortung leiteten. Die Staats- 

sekretare hatten keine eigenverantwortliche, sondern 

nur beratende Funktion. Der einzige Gegenspieler des 

Prasidenten war, wenn man von der richterlichen Ge- 

walt absah, der Kongreb, der sich aus Senat und Repra- 

sentantenhaus zusammensetzte. Nach dem 21.9.1972 

vertagte sich der philippinische Senat “sine die” und 

ebenso das von Marcos beherrschte Reprasentanten- 

haus. Damit waren auch die “Voraussetzungen” fiir 

eine neue Verfassung gegeben, an der die Philippine 

Constitutional Convention bereits seit 1971 gearbeitet 

hatte, und die schlieblich mit einiger Verzbgerung am 

29.11.1972 zum Abschlub gebracht wurde.

Die Einfiihrung des parlamentarischen Systems, in dem 

ein beliebig oft wahlbarer Ministerprasident die Schliis- 

selrolle einnimmt, war fiir Marcos schon deshalb zur 

raison d’etre geworden, weil die immer noch geltende 

Verfassung von 1935 eine dritte, Amtsperiode fur den- 

selben Prasidenten verbietet. Marcos, der 1965 und 

1969 wiedergewahlt worden war, hatte also 1973 kein 

drittes Mai kandidieren konnen. Zunachst trug er sich
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mit dem Plan, seine Ehefrau fiir das Prasidenten- 

amt kandidieren zu lassen. Inzwischen freilich 

tauchte die weit elegantere Losung einer Einfiih- 

rung des parlamentarischen Systems auf, dnrch 

das nicht nur die Amtszeit des derzeitigen Prasi- 

denten verlangert,sondern auch der Marcos nie ge- 

fiigige Senat abgeschafft werden konnte.

Diese Uberlegung also - und nicht etwa das Argu

ment, die Philippinen sollten sich endlich von der 

“kolonialen US-Vergangenheit emanzipieren’,’ diirf- 

te die eigentliche Motivation fiir die Einfiihrung 

des “parlamentarischen Systems” abgegeben ha- 

ben.

Bis es zur faktischen Institutionalisierung des neu- 

en Systems kommt, wird freilich noch geraume 

Zeit vergehen. Einstweilen ist ein verfassungsma- 

higer Schwebezustand mit einer zeitlich unbegrenz- 

ten tibergangsperiode vorgesehen, bis die neue Ver- 

fassung in Kraft tritt. Selbst die urspriinglich vorge- 

sehene Interimsversammlung soil sich einstweilen 

“auf Wunsch des Volkes” noch nicht konstituieren. 

So wenigstens haben es die leicht beeinfluhbaren 

36 000 Biirgerversammlungen beschlossen, die am 

17.1.1973 die neue Verfassung ratifizierten. In 

diesen Versammlungen tauchten u.a. zwei “Volks- 

wiinsche” auf, die auf die Abschaffung des in den 

Ubergangsbestimmungen eigentlich vorgesehenen 

Interimsparlaments wahrend der tibergangsperiode 

sowie auf die Hinausschiebung nationaler Wahlen 

um etwa 7 Jahre gerichtet waren.

Marcos ist aufgrund dieser “Volks”-Bekundungen 

effektiv zum Alleinherrscher der Inselrepublik ge- 

worden und braucht weder aiif ein Parlament 

noch auf ein Interimsgremium Riicksicht zu neh- 

men. Die neue Verfassung ist damit zusammen 

mit den eigentlich nur fiir die tibergangsperiode 

vorgesehenen Beschliissen der Biirgerversammlun- 

gen zu einer Art “Ermachtigungsgesetz” gewor- 

den. Er regiert nicht mehr durch verfassungsge- 

mafi erlassene Anordnungen und Gesetze, sondern 

aufgrund von Akklamationen der Biirgerversamm

lungen. Der “Wille des Volkes” kommt heute auf 

den Philippinen also in etwa ahnlicher Form zur 

Geltung wie seinerzeit unter der “Gelenkten De

mokratie” Sukarnos in Indonesien.

5. Um seinen beabsichtigten Ref or men auch den 

notigen Nachdruck zu verschaffen, will Marcos 

sich kiinftig starker als bisher auf die Streitkraf- 

te stiitzen, die rd. 34 600 Mann umfessen (2) und 

die seit 1972 mit loyalen Offizieren aus der Hei- 

matprovinz des Prasidenten, Ilocanos, stammen. 

Die “Ilocanisierung” des Militars begann bereits 

1972, als 18 Generale, 20 Obristen und 13 Stell- 

vertretende Obristen entlassen und zugleich ein 

Gefolgsmann des Prasidenten, Juan Ponce Enrile, 

zum Verteidigungsminister ernannt wurde.

Mit der Armee ist ein neues Element in die phi- 

lippinische Politik gekdmmen. Anders als in In

donesien, wo ja die Streitkrafte schon seit Beginn 

der Republik eine “Doppelfunktion” wahrzunehmen 

hatten und insofcrn stark politisiert waren (Naheres 

dort A 1/2) standen die philippinischen Streitkrafte 

lange Zeit in der amerikanischen Tradition strikter 

Trennung von ziviler und militarischer Gewalt. Man 

kann - mit David Wiirfel - sogar sagen, dafi die philip- 

pinische Armee bis vor kurzem “eine der am wenig- 

sten politisierten Armeen in Siidostasien” war (3).

Sieht man von einem kurzen“politischen Intermezzo” 

zur Zeit des Kampfes gegen die Huk unter Magsaysay 

ab, so sind die Streitkrafte iiberhaupt erst unter Pre

sident Marcos in eine politische Rolle hineinkompli- 

mentiert worden, und zwar zunachst im Rahmen der 

Durchfiihrung des von 1967 bis 1970 laufenden Vier- 

jahresplanes. Eine ausgesprochene “Law and Order”- 

Verantwortung iibernahm die Armee freilich erst, seit 

Marcos ihr mit seinen “Orders” Nr. 10 und 11 vom 

30.9.72 die ganze Verantwortung fiir die “Unterdriik- 

kung krimineller Konspirationen sowie fiir die Ausrot- 

tung der weitverbreiteten Gesetzlosigkeit, Anarchie, 

Unordnung und Zerstorungswut” auferlegte und - da

mit Hand in Hand - die monatliche Bezahlung der bis

her schlecht entlohnten Truppen wesentlich erhohen 

lieh (4).

Mit diesen Verordnungen ist die Armee voll in das 

Rampenlicht der Politik getreten, zumal sich nun auch 

der Verteidigungshaushalt mit 648 Mio. Pesos (=92,3 

Mio. US-S) auf immerhin rd. 10 % des 7,4 Mrd. Pesos 

umfassenden Gesamthaushalts belauft (5).

Obwohl das philippinische Offizierskorps keineswegs 

homogen ist, scheint Marcos es doch verstanden zu 

haben, sich die Loyalitat der fiihrenden Offiziere zu 

sichern, zumal er ja - wie bereits erwahnt - im Friihjahr 

1972 ein umfangreiches “Ilocanisierungs - Revirement 

des Offizierskorps durchgefiihrt hat. Zwei weitere Ele- 

mente diirften sich auf die Politisierung und auf das 

Loyalitatsdenken des Offizierskorps auswirken: Ein- 

mal hangt ja der Aufstieg in der Armee von der Patro

nage des Prasidenten selbst ab, der alle Offiziere vom 

Rang eines Obersten an personlich ernennt. Ferner 

ziehen sich die Offiziere seit einigen Jahren schon Mit- 

te der Vierzig vom aktiven Militardienst zuriick und 

schwenken dann haufig zur Politik uber, wo sie in der 

Regel zu Befiirwortern der bestehenden Zustande wer

den. Nicht zuletzt aber ist es ganz einfach die pragma- 

tische Besoldungserhohung und die Anhebung des sozia- 

len Stellenwerts des Berufssoldaten, der dem Regime 

Marcos bei den Militars Sympathien verschaffen diirfte. 

Mit dem Aufstieg einer ganz auf “Gesetz und Ordnung” 

bedachten neuen sozialen Gruppe aber, die - falls das 

Regime es wiinscht - auch an der Bewahrung des Status 

quo mitarbeitet, konnten neue Momente der Verschar- 

fung zwischen innovationsbedachten Kraften und den 

beharrenden Elementen an der Spitze eintreten. Da das 

Militar kein Staat im Staate ist, sondern seine Rolle 

instrumental begreift, wird es letzten Endes vom Re- 

formwillen des Regimes Marcos abhangen, ob die Ar

mee zu einem Konfliktsfaktor oder aber zum Stabili- 

sator im Rahmen einer anderungswilligen Sozialpolitik
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Karte 2: Provinzen der Philippine!!

1. Batanes 18. Cavite 32. Agusan 44. Occidental

2. Cagayan 19. Laguna 33. Davao Mindoro

3. llocos Norte 20. Batangas 34. Cotabato 45. Oriental

4. Abra 21. Quezon 35. Bukidnon Mindoro

5. llocos Sur 22. Marinduque 36. Misamis 46. Romblon

6. La Union 23. Camarines Oriental 47. Masbate

7. Mountain Norte 37. Lanao del Sur 48. Aklan

8. Isabela 24. Camarines Sur 38. Lanao del 49. Capiz

9. Nuev a Vizcaya 25. Catanduanes Norte 50. Iloilo

10. Pangasinan 26. Albay 39. Misamis 51. Antique

11. Nueva Ecija 27. Sorsogon Occidental 52. Negros

12. Tarelac 28. Samar 40. Zamboanga Occidental

13. Zambales 29. Leyte del Sur 53. Cebu

14. Bataan 30. Surigao del 41. Zamboanga 54. Bohol

15. Pampanga Norte del Norte 55. Negros

16. Bulacan 31. Surigao del 42. Sulu Oriental

17. Rizal Sur 43. Palawan
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wird.

6. Mit der angestrebten Reform des Einkommens- 

systems schliefilieh ist das heifieste Eisen des philip- 

pinischen Sozialsystems beriihrt. In keinem anderen 

Land Siidostasiens sind ja die Giiter so ungleich ver- 

teilt wie auf dem durch Bodenschatze und Boden- 

fruchtbarkeit gesegneten Archipel. Die Disparitaten 

zeigen sich besonders bei den landlichen Pachtver- 

haltnissen (a), bei der Entlohnung der Plantagenar- 

beiter (b), aber auch in der Kluft zwischen reich 

und arm in den Stiidten (c).

a. Das Pachtsystem

Etwa 40 % der “Pfliiger” - in iiberbevolkerten Regio- 

nen wie Mittelluzon nbrdlich von Manila sogar 60 % 

- bebauen keinen eigenen Grund und Boden, son- 

dern leben als Pachter und haben in dieser Eigen- 

schaft teilweise bis zu 80 % der Ernteertrage an den 

Grundhesitzer abzufiihren. Nicht zu Unrecht be- 

zeichncn philippinische Kommunisten ihre - ja noch 

iiberwiegend bauerliche - Gesellschaft als “semifeuda- 

listisch”, insofern namlich die Produktionsverhaltnis- 

se zwischen Grundbesitzern und Pachtern durch Un- 

terdriickung und Ausbeutung vonseiten der Hacien- 

deros charakterisiert seien (6). Das Pachtsystem, das 

vom spanischen Encomienda-Prinzip (7) abgeleitet 

ist, schreit geradezu nach einer Agrarreform, die 

zwar schon mehrfach versucht (8), aber noch nie mit 

durchschlagendem Erfolg realisiert worden ist. Auch 

die Versprechen der Regierung Marcos von 1966, 

den Erntegewinn zwischen Pachtern und Grundbe

sitzern im Verhaltnis von wenigstens 70 : 30 aufzu- 

teilen, wurden nie verwirklicht. Von fiber 1 Mio. ha 

Land, die durch rd. 450 000 Pachtbauern bestellt 

werden, waren bis 1972 nur etwa 30 000 ha von den 

Reformen beriihrt worden. Selbst die beiden friihe- 

ren, der Bauernschaft so nahestehenden Prasidenten 

Magsaysay und Macapagal (9) konnten mit ihren Re- 

formansatzen nichts gegen die Interessen der Groh- 

grundbesitzer ausrichten.

Bei diesen Latifundien-Inhabern, die zum Teil iden- 

tisch sind mit den 400 aus spanischer und amerika- 

nischer Kolonialzeit iiberkommenen Millionarsfami- 

lien des Inselreichs, liegt auch das eigentliche Hemm- 

nis fiir die geplanten Reformen. Die oft zitierten 

“400 Familien” beherrschen ja nicht nur die philip

pinische Wirtschaft und besitzen rd. 80 % der durch 

Abnahmegarantien amerikanischer Firmen begiin- 

stigten Zuckerplantagen, sondern sind in ihrem 

wohlverstandenen Eigeninteresse auch darauf be- 

dacht, ihre wirtschaftliche Macht gegen Reforman- 

satze aller Art auf der politischen Biihne einzusetzen. 

Seit dem Beginn der “Neuen Gesellschaft” im Sep

tember 1972 will die Regierung nun energisch das 

Problem der Landreform anpacken. Im Anschlufi 

an die Proklamation des Kriegsrechts vom 21.9.72 

wurde ein groher Teil des Landes zum “Landre- 

formgebiet” erklart und ein ansehnlicher Betrag zur 

Finanzierung verschiedener Rehabilitierungs- und 

Entwicklungsprogramme freigestellt. U.a. stockte 

man zu diesem Zweck das Grundkapital der staatli- 

chen Philippine National Bank (PNB) von 0,3 Mrd. 

auf 1,0 Mrd. Philippinische Pesos auf (1 Peso =0,15 

US S , also ca.150 Mio. US $).

Die Reform soli - nach 333 Jahren spanischer, 47 

Jahren amerikanischer und 26 Jahren philippinischer 

Herrschaft - nun endlich dazu fiihren, nicht weniger 

als einer Dreiviertelmillion Pachterfamilien eigenes 

Reis- und Maisland zu sichern

Von d. Reformprogrammen Flache in ha 

betroffene Gebiete

1. in Pacht vergebene Landereien*! 300 000

2. Grofigrundbesitz x) 105 000

3. Altsiedlungen +) 503 180

4 Fiir Neubeaiedlung vorges. 8 ) 449 qqq

Insgesamt 2 348 180

Anzahl d. betroffe- 

nen Bauem

650 000

41 121

30 125

30 000

751 246

*) Hier handelt es sich um von den Pachtbauern entsprechend dem 

Emteteilungsverfahren oder gcmafi Pachtvertragen bearbeitete Ge- 

biete.In diesem Programm sollen nur private landwirtschaftliche 

Flachen, die vorwiegend dem Reis- oder Maisanbau dienen, bear- 

beitet werden.

x) Hier handelt es sich um private landwirtschaftlich nutzbare Lande

reien, die zwecks Neuverteilung an Pachtbauern von der Regierung 

erworbcn wurden.

+) Hier handelt es sich um Siedlungsprojekte, die die Regierung fiir 

noch unter ihrer Verwaltung und Leitung stehende offentliche 

Landereien entwickelt hat.

§ ) Hier handelt es sich um offentliche Landereien, die entweder fiir 

Siedlungszwecke schon vorgesehen oder fiir derartige Zwecke geeig- 

net sind (Zahlen geschatzt).(lO)

Nach der eingeleiteten Agrarreform soil der Landbe- 

sitz pro Kopf auf 7 ha beschrankt werden. Die prak- 

tische Verwirklichung dieser Reformmahnahmen 

stofit allerdings auf zwei erhebliche Schwierigkeiten:

- Was den Administrativapparat anbelangt, so bestelien einer- 

seits noch keinerlei praktische Erfahrungen, zum anderen ist 

fraglich, ob er sich mit rein biirokratischen Mitteln gegen die 

Interessen der “Illustrados” durchsetzen kann, zumal die Anfal- 

ligkeit fiir Bestechungen aller Art trotz der zahlreichen Entlas- 

sungen korrupter Beamten noch keineswegs verschwunden sein 

diirfte.

- Aufierdem waren nach Ansicht von Experten etwa 300 Mio. 

US $notig, um das Reformprogramm iiberhaupt in Gang zu 

bringen - und zusatzlich ungefahr eine weitere Milliarde, um 

es in etwa 15 Jahren erfolgreich durchzufiihren (11). Selbst 

wenn namlich die Landreform den Bauem eigenes Land ver- 

schafft, fehlt ihnen doch das Geld zum Ankauf von Diingemit- 

teln und Saatgut, die ja bisher von den Grundbesitzern gestellt 

worden sind. Auch die Landbanken haben kaum Geld fiir einen 

Kleinbauern, und iiberdies fehlen diesem die Erfahrungen fiir 

die gleichzeitig mit den Landreformbestimmungen verordneten 

Genossenschaften. Auch besitzen Pachter und Plantagenarbeiter, 

die bisher mit 80 -125 US $ im Jahr auskommen mufiten, kaum 

eigene Initiative fiir grbfiere Anschaffungen und Untemehmun- 

gen. Gelahmt durch Jahrhunderte der Fronarbeit konnten sie 

nur mit Hilfe grobangelegter Massenmobilisierung aus ihrer 

Lethargiehcrausgerissen werden.

Noch ein weiterer Bremsklotz ist in das Landreform-
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dung adequate

>gensunterscme- 

id Berufschancen

INachbarlandem uberg< 

stiegen die Preise im J; 

Zwar waren fiir den Ruckgang der Reisproduktion die 

17 Taifune des Jahres 1971, die Viruskrankheit “Tungro”, 

die Verluste durch Ratten und Heuschrecken, verst&rkter 

Zuckerrohranbau, Erweiterung der Bananenanbaufla- 

chen und Brachliegen von Reisland auf Mindanao 

(Aufstande der Moslems!) mitverantwortlich; doch 

spielt in diesem Verknappungszusammenhang auch die 

jahrliche Bevolkerungszunahme von 3,5 % eine bedeut- 

same Rolle. Jedes Jahr miissen folglich 1,2 Mio. Men- 

schen mehr versorgt werden, -eine Entwicklung, die 

schwere Probleme fiir Nahrungsmittelversorgung, Ar- 

beitsplatzbeschaffung, Wohnungsbau, Bildung usw. 

verursacht. Unter diesen Umstanden ist es insbesonde- 

re kein Wunder, dafi die Knappheit an Wohnraum, 

vor allem im Bereich Grofi-Manilas - katastrophale 

Ausmafie angenommen hat. Mehr als 800 000 Men- 

schen leben dort in Slums und bilden eine standige 

Brutstatte fiir Krankheit und Verbrechen, geben aber 

auch ein immer wirkungsvolleres Potential fiir die 

Forderung nach revolutionaren Veranderungen ab.

Die Marcos-Diktatur steht heute unter Erfolgszwang. 

Sie wird sich $uf langere Zeit nur halten konnen, 

wenn sie die “Herzen des kleinen Mannes” mit wirklich 

grundlegenden und wirksamen Reformmafinahmen

je Hochschulsemester), konnen eigentlich nur die 

Spitzenfamilien (die 2,6 %) ihren Kindern eine voll- 

wertige Ausbildung zukommen lassen.

Auch haben die Reichen bessere Berufsaussichten: 

Von den 1 007 133 Philippinern mit College-Bildung 

konnten 1966 nur 60,6 % einen Beruf finden. Von den 

1 028 306 Schiilern mit hoherer Bildung nur 78 %. Da- 

bei ist noch nicht einmal beriicksichtigt, dafi die meisten 

der “Beschaftigten” keine ihrer Ausbildung adequate 

Anstellung bekommen konnten.

Unbeschaftigt waren von etwa 12,5 Mio. potentiellen 

Arbeitskraften 1972 1,1 Millionen. Von den Beschaf- 

tigten sind 5 Mio. verdeckt unterbeschMftigt (15).

Auch der Entwurf des neuen Arbeitsgesetzes wird diese 

diistere Gesamtsituation nicht iiber Nacht andern kbn- 

nen, zumal das Gesetz die Gewerkschaften der staatli- 

chen Autoritat unterstellt.

Nirgends tritt das GefSlle zwischen arm und reich so deutlich 

hervor wie in Macati, einem Vorort von Manila, in dem die Rei

chen - bis vor kurzem von ihren Privatarmeen bewacht - einem 

unvorstellbaren Luxus frbnen, wahrend nur wenige hundert 

Meter weiter der Durchschnittsfilipino mit seiner sechs- bis 

zehnkopfigen Familie und seinen wenigen Pesos in einer wack- 

ligen, aus Holz und Blechteilen bestehenden Hiitte lebt, an de- 

ren Aufienseite vielleicht noch ein Coca-Cola-Reklameschild 

angebracht ist.

Trotz des ohnehin so niedrigen Einkommens der brei- 

ten Volksmassen stiegen in den letzten Jahren zu al

lem Ungliick noch die Preise. Nach vorubergehender 

Selbstversorgung mit dem Grundnahrungsmittel Reis 

auf der Basis der “Wundersaaten” in den Jahren 1969 

und 1970 muhte das Land bereits 1971 wieder zur 

Einfuhr von nicht weniger als 460 000 t Reis aus den 

Nachbarlandem iibergehen. Gegeniiber den Vorjahren 

stiegen die Preise im Jahre 1971 deshalb um 50-60 %.

programm eingebaut: Die Reform soli sich zunachst 

nur auf Reis- und Maisland erstrecken, dagegen nicht 

auf die Zuckerrohrlatifundien und die grofien Kokos- 

nufiplantagen, die den Reichen gehoren und die in der 

gewinnbringenden Aufienhandelsstratistik z.B. Platz 2 

und Platz 4-6 (Kopra, Kokosol, Kokosraspeln) einneh- 

men (12).

b. Besonders erschiitternd ist die Ausbeutung des klei

nen, meist analphabetischen Landarbeiters, die sich 

aus der Mikroperspektive eines Gewerkschaftsfiihrers 

folgendermafien ausnimmt:

“1960 erhielten wir pro Arbeiter etwa 3 Pesos pro Tag; zu 

dieser Zeit kosteten 2 kg Reis 1 Peso. Heute ist der Reispreis 

auf 3 Pesos gestiegen, wahrend wir nunmehr theoretisch 6-8 

Pesos verdienen sollen. Doch selbst diese Einkommenszif-

fer besagt nur wenig; denn man mufi sie durch Zwei teilen, da 

die Arbeit in den Zuckerplantagen lediglich ein halbes Jahr 

dauert. Nehmen wir nun den Fall eines Haciendero. Die

Mehrheit der Haciendas beginnt bei 50 ha und steigert sich 

manchmal bis auf 1000 ha. Die Bestellungskosten pro ha 

belaufen sich durchschnittlich auf 2 000 - 2 600 Pesos. Ein 

Hektar liefert pro Jahr rd. 150 Piculs (1 Picul - 63 kg).

Bei einem Preis von 70 Pesos fiir 1 Picul ver dient der Eigen- 

tiimer also pro Hektar 5 000 Pesos. Ist eine Hacienda also 

200 ha groh, so verdient der Haciendero 1 Mio. Pesos, wah

rend seine 100 Landarbeiter sich 90 000 Pesos teilen miissen!” 

(13);

Auf Kosten von rd. 400 000 Plantagearbeitern sind 

also wenige Zuckerbarone zu Reichtiimern unerhor- 

ten Ausmafies gekommen.

c) Nicht nur auf dem Land freilich, wo rd. 80 % der 

philippinischen Bevolkerung leben, steht es um die 

Belange des einfachen Volkes schlecht, sondem auch 

in den Stiidten.

Wie es um die Einkommensverteilung bestellt ist, 

zeigt folgendes “okonomische Profit” des Jahres 

1972:

2,6 % aller Filipino-Familien verdienen iiber 10 000 

Pesos (= 1 538 US 8 ) und mehr; 6,8 % verdienen 

5-10 000 Pesos (=799-1538 US 8); 13,5 % verdienen 

zwischen 3 000 und 5 000 Pesos (= 461-799 USS) 

und der Rest, d.h. 77,1 % der Bevolkerung, verfiigt 

iiber ein Einkommen von weit unter 3 000 Pesos 

(461 US 8), wobei 11,7 % mit weniger als 500 Pesos 

(=76 US 8) auskommen miissen (14). Uberdies sind 

neun Zehntel des Nationalvermogens in der Hand 

von nur etwa einem Zehntel der Bevolkerung kon- 

zentriert.

Die steilen Einkommens- und Vermogensunterschie- 

de wirken sich auch auf Bildungs- und Berufschancen 

aus:

Die Familien mit Spitzeneinkommen, also die erwahn- 

ten 2,6 %, legen jahrlich etwa 1000 Pesos (153 US 8 ) 

und mehr an, um ihre Kinder erziehen zu lassen (die 

6,8 %: 343 Pesos; die 13,5 %: 140-240 Pesos; der 

“Rest”: 3,50-35 Pesos). Da die Durchschnittsgebiihr 

fiir hohere Schulen jahrlich mindestens 135 Pesos 

und fiir Hochschulen 300 Pesos betragen (fiir Quali- 

tatsschulen aber 600 Pesos pro Jahr bzw. 1000 Pesos
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zu gewinnen vermag, die auch zu einer Anderung 

der Distributionsvcrhaltnisse fiihrt.

II. Widerstandsbewegungen

Die sozialen Mihstande, wie sie oben im einzelnen 

beschrieben wurden, haben zu organisierten Wider

standsbewegungen gefiihrt, die freilich sehr ungleich 

liber die 7 100 Inseln der Philippinen verteilt sind.

Im wesenl lichen sind es drei Gebiete, in denen sich 

der Widerstand konzentriert, namlich erstens in 

Zentralluzon (Huk-Bewegung), zweitens im moham- 

medanischen Siiden und drittens in der Hauptstadt 

Manila, wo vor allem grobangelegte Studentenbewe- 

gungen dafiir sorgten, dafi die soziale Frage nie in 

Vergessenheit geriet.

1. Die kommunistische “Huk”-Bewegung in 

Zentralluzon

Die kommunistische Bewegung der Philippinen er- 

wuchs auf dem Humus bauerlicher Unzufriedenheit. 

Wie Luis Tame, der ehemalige Huk-Fiihrer, es aus- 

driickt, hatten “die Bauern jahrhundertelang den 

Ruf ‘Land fur die Landlosen’ auf den Lippen. Der 

Hunger der Bauern nach eigenem Land ist stets das 

driickendste Problem unserer Nation gewesen. Dies 

hat zu der allgemeinen Auffassung in unserm Volk 

gefiihrt, date soziale Gerechtigkeit nur auf zwei We- 

gen zu erreichen ist: entweder durch Landreform 

oder durch Revolution. Unsere Geschichte der ver- 

gangenen vier Jahrhunderte besteht aus einer Kette 

von einander folgenden Aufstanden, deren eigent- 

licher Grund stets der bauerliche Hunger nach Land 

war” (16).

Die ersten von dieser Unzufriedenheit befliigelten 

Organisationen der Bauern entstanden dort, wo die 

Kluft zwischen Grundbesitzern und Pachtern bzw. 

Landarbeitern am tiefsten war, namlich auf der 

Hauptinsel Luzon. 1919 entstand hier die “Vereini- 

gung der Pachter”, die 1924 als “Nationale Vereini- 

gung der Philippinischen Bauern” (National Union 

of Peasants of the Philippines) bekannt wurde.

Etwa zur gleichcn Zeit kam es in den Stadten zu 

Arbeiterkongressen, die Verbindung mit Moskau 

aufnahmen.

Aus der Verbindung von stadtischem und bauerli- 

chem Proletariat entstand dann - unter Mitwirkung 

der amerikanischen KP sowie der Komintern - am 

26.8.1930 die KPPh unter Fiihrung des in Moskau 

ausgebildeten Crisanto Evangelista. Ahnlich wie in 

China war die vornehmlich auf den stadtischen Be- 

reich konzentrierte KPPh erfolglos. Erst 1938 besann 

man sich auf die Bauern und baute eine starke Ba

sis in Zentralluzon auf. Diese Wanderung der Revo

lution aufs Dorf erhielt ihren entscheidenden Anstofi, 

als die Japaner 1942 Manila eroberten, den bisheri- 

gen KP-Vorsitzenden Evangelista exekutierten und 

damit die Voraussetzung fur eine neue Fiihrung 

schufen, die bauerlich orientiert war. Bis 1942 hat- 

te der Kampf der KPPh einen ausgesprochen sozial- 

revolutionaren Charakter getragen, insofern es 

immer wieder zu schweren Auseinandcrsetzungen 

zwischen organisierten Bauern und den Privatarmeen 

der Grohgrundbcsitzer kam. Nun trat auch noch ein 

nationales Element hinzu, das seinen deutlichsten Aus- 

druck in der Griindung einer “Anti-Japanischen Armee 

des Volkes” fand (Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon, 

kurz: Huk). Zum Organisator der Huks, also sozusa- 

gen zum philippinischen Trotzki, wurde der damals 

29-jahrige Luis Tame, dem die Partei ihr Militarkomi- 

tee unterstellte. Die Huk-Armee wurde in Pampanga 

(Karte 3) organisiert, einer Provinz am Fufse des Ber

ges Aryat, der die Zentralebene von Luzon beherrscht 

und der seit Jahrhunderten Schlupfwinkel fur Ausgesto- 

hene und Gesctzlose gewesen war.

Ahnlich wie die zur gleichen Zeit gegen Japan kamp- 

fenden chi'nesischen Kommunisten verstanden sich 

die Huks nicht nur als Militars, sondern auch als So- 

zialreformer. Sie gingen deshalb nicht nur gegen die 

Japaner vor, sondern auch gegen die mit ihnen kollabo- 

rierenden Gutsbesitzer, iibten eigene Justiz, bauten in 

den Basisgebieten lokale Regiemngen auf und versuch- 

ten, die Landreform anzupacken. Da die Gutsbesitzer 

unter diesen Umstanden allenthalben das offene Land 

verliehen und sich in die Stadte zuriickzogen, waren die 

landlichen Gebiete bald ausschliefilich in der Hand der 

ehemaligen Pachter und Landarbeiter, vor allem gegen 

Ende des Zweiten Weltkrieges.

Nach dem Krieg freilich kamen Krafte an die Regie

rung, die den Status quo ante wiederherzustellen ver- 

suchten. Vor allem drangten die Gutsbesitzer wieder 

zuriick auf ihre Landereienundheuerten zu diesem Zweck 

umfangreiche Privatarmeen an. Die Huks, die ihre 

Waffen nun ganz besonders dringend brauchten, setz- 

ten ihre Hoffnung auf die nationalen Wahlen, die fiir 

1946 angesetzt waren. Zwei Parteiverbande stellten 

die Kandidaten: auf der einen Seite die Liberale Par

tei, mit Manuel Roxas an der Spitze, die die Grundbe- 

sitzerinteressen vertrat und deren Mitglieder auch in 

der von Japan protegierten “Philippinischen Republik” 

mitgearbeitet hatten. Auf der anderen Seite stand die 

“Democratic Alliance”, der u.a. die nationalen Partei- 

en sowie die kommunistischen Vertreter angehorten. 

Die Liberalen gewannen die Wahl und sorgten dafiir, 

dab die sechs gewiihlten Alliance-Kandidaten, unter 

denen sich auch der Huk-Chef, Luis Tame, befand, ihr 

Mandat nicht angreten konnten. Die Huks waren also 

zweifach vor den Kopf gestohen worden: nicht nur 

durch das eigenmachtige Vorgehen der Grohgmndbe- 

sitzer, sondern auch durch Manipulationen der Wahl- 

sieger. Unter diesen Umstanden blieb ihnen, wollten 

sie nicht von vornherein kapitulieren, gar nichts ande- 

res iibrig, als den Weg des bewaffneten Widerstandes 

von den Barrios und Waldern aus zu starten. Unter 

Fiihrung des Parteivorsitzenden Vicente Lava, der nach 

der Hinrichtung Evangelistas an die Spitze der Partei 

geriickt war, und des Huk-Kommandanten Luis Tame 

begann ein jahrelanger Kampf, der auf kommunisti- 

scher Seite zunachst reelle Chancen zu haben schien: 

1950 hatte die KPPh immerhin 19 000 Mitglieder. Die 

Hukverbande zahlten 12 000 Mann, und aufierdem
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gab es noch etwa 100 000 Sympathisanten. 1949/50 

hatten die Verbande bereits die Randzonen von 

Zentralluzon und den grobten Teil von Siidluzon 

erobert und schickten sich Ende 1950 an, in die 

Hauptstadt Manila vorzustoben. Taruc hoffte 

darauf, dab die Aufstandischen in der Stadt seinen 

Truppen entgegenarbeiten warden. Doch da ereig- 

nete sich ein vernichtender Riickschlag: Im Okto- 

ber 1950 namlich wurde das gesamte Politburo in 

Manila ausgehoben (17).

Dieses fiir die kommunistische Bewegung katasiropha- 

le Ereignis hatte mehrere Griinde: Kurz vorher hat- 

te das Politburo - parallel zum ausbrechenden Korea- 

krieg - den Entschlub gefabt, das “Tempo anzuzie- 

hen”. Die meisten KPPh-Mitglieder waren damals 

in einer Stimmung des Aufbruchs und glaubten, der 

Sieg lage greifbar nahe, obwohl die 15 000 Huk- 

Kampfer (18) nur mangelhaft ausgeriistet waren (19). 

Die KPPh-Fiihrung war - befliigelt von ihren bisheri- 

gen Erfolgen - unvorsichtig geworden. Daneben gab 

es noch eine zweite Ursache: Am 1.9.1950 namlich 

war der ehemalige Guerillafiihrer, Ramon Magsaysay, 

zum Verteidigungsminister ernannt worden und hat

te mit einer groben Anti-Huk-Kampagne begonnen. 

Magsaysay, der spatere President, ein homo novus, 

der nicht aus der Dustrado-Klasse stammte, kannte 

seine Bauern und war sich dariiber im klaren, dab 

es gait, die Huks nicht nur - wie es bisher stets ge- 

schehen war - mit militarischen Terrormabnahmen 

zu bekampfen, sondern ihre Existenzberechtigung 

mit einem breitgefacherten Angebot von sozialrefor- 

merischen Mabnahmen in Frage zu stellen. Die Aus- 

hebung des Politburos war der Anfang vom Ende.

Die Huks mubten nun eine Niederlage nach der 

anderen einstecken, so dab schlieblich auch Luis 

Taruc im Mai 1954 den Kampf aufgab und sich 

freiwillig den Behorden stellte. Damit schien die 

kommunistische Bewegung auf den Philippinen 

mit den Wurzeln ausgerottet, zumal sie 1957 noch 

fiir illegal erklart wurde.

Dutch Magsaysay waren jedoch nur die Symptome, 

nicht aber die Ursachen fiir die kommunistische 

Bewegung beseitigt worden. Mit der Neuorganisa- 

tion der Armee hatte er zwar den heruntergekom- 

menen philippinischen Truppen den Riicken ge- 

starkt. Auberdem wollte er mit Hilfe seiner “Eco

nomic Development Corporation” (EDCOR) we- 

nigstens fiir eine begrenzte, dem einzelnen philip

pinischen Bauern zugute kommende Landreform- 

politik sorgen (20). Doch diese Ansatze blieben 

schon bald wieder stecken. Victor Liebermann 

gibt dafiir eine plausible Erklarung: Magsaysays 

Mabnahmen lagen ganz auf der Linie der anti- 

kommunistischen Kreuzzugspolitik der damali - 

gen McCarthy-Zeit. Magsaysay hatte unter diesen 

Umstanden etwa denselben Stellenwert fiir die 

Philippinen wie Diem fiir Siidvietnam und Syng- 

man Rhee fiir Korea. “Was Magsaysay wirklich 

erreichte, war die Ausschaltung der revolutiona- 

ren Fuhrungselite dutch Gewalt und die Zerstorung 

der bauerlichen Solidaritat dutch konkret gezielte 

Hilfsmabnahmen” (21). Im iibrigen aber hatte sich 

der New Deal der Sozialpolitik bald wieder im Sande 

verlaufen.

Trotz der weiterbestehenden revolutionaren Situation 

war die Huk-Bewegung so zerriittet worden, dab sie 

keine bedeutsame Rolle mehr spielen konnte. Unter 

der Leitung von Jesus Lava, der nach 1950 (also nach 

der Verhaftung des Politbiiros) an die Stelle seines 

Bruders Jose Lava trat, versuchte die KPPh mit ihrer 

1956 noch etwa 700 Huk-Regulare zahlenden Armee 

sowie mit Hilfe subversiver Aktivitaten unter den 

Studenten in Manila zu einer Renaissance zu gelangen. 

Doch nahmen diese Aktivitaten, vor allem auf dem 

Lande, vielfach kriminelle Ziige an und wurden von 

den revolutionar gebliebenen Mitgliedern der Partei 

mit wachsendem Unbehagen beobachtet.

Aus dieser zwiespMtigen Situation heraus begannen 

sich die Keime fur eine ganz neue kommunistische 

Bewegung zu entwickeln, die nun nicht mehr Moskau, 

sondern Peking zur Richtschnur nahm.

Besonders bedeutungsvoll hierbei war, dab sich die 

Kampfer und Sympathisanten dieser Erneuerungs- 

bewegung zu einem Teil aus jungen Intellektuellen, 

vor allem aus Studenten rekrutierten. Die Fiihrung 

stammt aus der obersten gesellschaftlichen Schicht 

der Philippinen. Parteichef Jose Maria Cison (alias 

Amado Guerrero) ist z.B. Abkommling eines Grob- 

grundbesitzers aus der Provinz Ilocos Sur (Nr.5 auf 

Karte 2) und Neffe eines Erzbischofs. Lt. Victor 

Corpus, der 27-jahrige NVA-Kommandant, ist Absol

vent der philippinischen Militarakademie und Sohn 

eines Generalleutnants der Armee. Der 19-jahrige 

Gary Olivar ist ein Enkel des letzten Prasidenten des 

Obersten Gerichtshofes,. Ericson Baculinao (21 J.), 

Lorena Barros (23 J.) und Flue Ortigas (20 J.) stam- 

men ebenfalls aus der philippinischerf‘H aute volee”. 

Das einzige Spitzenmitglied mit wirklich proletari- 

schem Hintergrund ist Bernabe Buscayno (31 J.), der 

in Zentralluzon als “Commander Dante” wirkt und 

den Ruf eines philippinischen Robin Hood hat. Ur- 

spriinglich NVA Chef, mubte er wegen einer schweren 

Erkrankung seine Stellung an Corpus abtreten (22). 

Cison, der wahrend seines Studiums in Indonesien 

mit den Werken Maos Bekanntschaft geschlossen hatte, 

wirkte zunachst als Lehrer fiir Literatur und Sozial- 

wissenschaft an der Universitat der Philippinen. In 

seinen Augen waren die einst so glorreichen Huks zur 

Karikatur einer wahren “Volksbefreiungsarmee” herab- 

gesunken. Auch war er unzufrieden mit dem auf lange 

Sicht angelegten “parlamentarischen Kampf”, bei 

dem man darauf abstellen wollte, die wachsende Un- 

zufriedenheit gegen das Regime in Manila nach und 

nach auszunutzen. Wegen seiner “maoistischen” Nei- 

gungen wurde er schlieblich aus der moskau-orientier- 

ten KPPh ausgeschlossen und begab sich Ende der 

sechziger Jahre zweimal nach Peking. Dabei sollte er 

zu einem “echten Maoisten” werden (23). Nach seiner 

Ruckkehr aus dem damals mitten in der Kulturrevolu- 

tion stehenden China begann Cison, eine Gegenorgani-
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sation zur KPPh aufzuziehen. Unter seiner Leitung 

wurde bei der Konferenz vom 26.12.1968 - 7.1.1969 

in der Stadt Capas (Provinz Tarlac, Luzon) die “Kom- 

munistische Partei der Philippinen (Marxisten-Lenini- 

sten)” (KPPh M-L) gegriindet. Der Kern dieser Partei 

rekrutiert sich aus abtriinnigen Mitgliedern der KPPh 

sowie aus Gruppierungen revolutionarer Studenten. 

Die Neo-KP griindete auch ein eigenes Publikations- 

organ, den “Ang Bayan”, der auch haufig in chinesi- 

schen Hsinhua-Meldungen zitiert wird (24).

Cison (Guerrero) gab schliefilich eine Schrift mit 

dem Titel “Philippine Society and Revolution” 

heraus, die 1971 von der kommunistischen Hong- 

konger “Ta-kung-pao” publiziert und uber die Han- 

delsladen der VRCh u.a. in Hong Kong verbreitet 

wurde. Dieses Buch ist eine Art Brevier zu Fragen 

der philippinischen Gesellschaft, die jedes Partei- 

mitglied studieren soli, um die Voraussetzungen 

fur “weitere Klassenanalysen als Basis konkreter 

revolutionarer Aktionen” zu gewinnen, wie Guerrero 

im Vorwort erklart. In Konkurrenz zur alten Huk- 

Armee wurde am 26.12.1968 die “Neue Volksarmee’ 

(NVA) gegriindet, kurz nachdem die KPPh (M-L) 

etabliert, d.h. als maoistische Gegenorganisation zur 

alten moskau-orientierten KP aufgezogen worden 

war. In Art.9 Abs.3 der neuen KPPh/ML-Satzung 

heifit es, dafi die NVA “die Hauptwaffe der Partei 

bei der volksdemokratischen Revolution” sei. Das 

im iibrigen ganz nach dem chinesischen V orbild for- 

mulierte Kampfkonzept ist unten (B/II) noch naher 

zu erlautern. Formuliert wurde diese Plattform bei 

einem “Treffen der Roten Kommandanten und

Quelle: Mitchell, EJ., “The Huk Rebellion in the Philippines”, RAND - Memo, Jan. 1969, S.3
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Kampfer des Volkes”, das am 29.3.1969 stattfand. 

Die NVA entfaltete, wie sich bald zeigen sollte, mit 

ihrem radikalen Kurs weitaus starkere Anziehungs- 

kraft als die inzwischen zu einer Art Mafia herabge- 

sunkene alte Huk-Bewegung. U.g. schwcnkte Com

mander Dante (d.i. der oben bereits erwahnte 

Bernabe Buscayno) mit einem Anhang loyaler Huk- 

Soldaten zur N VA uber und half der neuen Armee 

beim Aufbau, wobei es allerdings immer wieder zu 

Reibungen mit Cison kam. Noch spektakularer soll

te sich fiir die NVA die Flucht des friiheren Armee- 

Leutnants Victoriano Corpus auswirken, der am 

29.12.1970 das Waffenlager der philippinischen 

Militarakademie in Baguio mit einigen Helfern aus- 

raumte, zur NVA iiberlief und dort als “Commander 

Dencio” die Fiihrung der NVA iibernahm (25).

Die genaue Starke der NVA ist unbekannt. President 

Marcos sprach bei der Verhangung des Kriegsrechts 

von 10 000 regularen Partisanen und 100 000 An

hangern (26). Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dafi 

Marcos die Zahlen absichtlich aufgeblaht hat, um die 

Verhangung des Kriegsrechts vom 21.September 

1972 noch starker zu untermauern.

Wie Generalstabschef Romeo Espino 1972 hervor- 

hob, hat die NVA heute dieselbe Starke wie “die 

Huks von 1946”. Diese umfahten damals 12 790 

Offiziere und Mannschaften, von denen 8850 voll 

bewaffnet waren, sowie eine Massengefolgschaft von 

etwa 55 000 Sympathisanten. Im Mai 1972 berief 

sich das Neo-KP-Organ “Ang Bay an” sogar auf eine 

Massenbasis von etwa 400 000 Anhangern.

Erfolgreich ist die NVA vor allem in der Isabella- 

Provinz (Nr.8, Karte 2), dem “Reiskorb” der Nord- 

philippinen, in Siidluzon, auf den zentralphilippini- 

schen Inseln Panay und Negros (Karte 2) sowie im 

Gebiet der Moslem-Guerillas auf Mindanao und im 

Sulu-Archipel (dazu s. unter 2).

Beim Kampf um die Gunst der Filipinos war es eine 

grohe Hilfe, dab Cison bereits 1964 eine radikale 

Jugendgruppe “Kabataang Makabayan” (Nationale 

Jugend) gegriindet hatte, die in der Zwischenzeit 

immerhin 12 000 Mitglieder aufwies. Neben der 

Jugendorganisation stand auch noch die “Freie 

Bauernvereinigung”, in der sich die Neo-KP vor al

lem gegeniiber der KPPh durchsetzen konnte.

Fiir das Regime Marcos waren diese Entwicklungen 

umso bedenklicher, als sein Geheimdienst ermittelt 

haben will, dab einige prominente Oppositionelle, 

u.a. Senator Aquino, mit der NVA konspirierten. 

Die Liberal Party, der Aquino angehort, habe - wie 

Marcos am 17.9.1972 ausfiihrte - das Land an den 

Rand der Militarherrschaft gebracht. (27).

Auch mehrere Anschlage auf den Prasidenten, seine 

Frau und den Verteidigungsminister Enrile losten 

Alarm aus, wobei allerdings einige Kritiker des Re

gimes meinten, dab diese Anschlage z.T. von Marcos 

selbst inszeniert worden seien, um die Sympathien 

und das Verstandnis der breiten Volksmassen zu ge- 

winnen.

Auch die alte KP begann sich indes - trotz der Basis- 

verluste unter den Huks, der Bauernbewegung und 

der Jugendbewegung - neu zu formieren und in dem 

immer starker einsetzenden Polarisierungsprozeb bei 

Moskau Riickendeckung zu suchen. Sie formierte 

auch ihre Streitkrafte neu und benannte den diskre- 

ditierten Militarapparat 1969 in “Armee des Volkes” 

(Army ng Bayan) um. Die Streitkrafte stehen nun 

unter der Leitung von Commander Diwa und verste- 

hen sich als Schutz gegen Angriffe auf ihre Kader, . 

nicht zuletzt vonseiten der NVA (28).

Wahrend sich die Neo-KP ganz fiir den Weg defbe- 

waffneten Revolution” ausgesprochen hat, verfolgt 

die KPPh den parlamentarischen Weg. Gegenmabnah- 

men der Regierung in Manila waren deshalb bisher nicht 

zufallig fast ausschlieblich gegen die Neo-KP und die 

NVA gerichtet.

2. Die Moslem-Bewegung

Ein weiterer Unruheherd, der der Zentralregierung in 

Manila zunehmend Kopfzerbrechen bereitet, ist die 

separatistische Bewegung der Moslems, die mit ihren 

etwa 2 Mio. Anhangern 5 % der philippinischen Ge- 

samtbevolkerung (= 39 Millionen) ausmachen, die 

grobte Minderheitengruppe bilden und iiber den Sulu- 

Archipel sowie uber die Westprovinzen von Mindanao 

verstreut sind.

Seit Jahrhunderten bereits hatte es permanente Reibe- 

reien zwischen Teilen der christlich-katholischen Be- 

volkerung der Philippinen (90%) und den Mohamme - 

danern gegeben, die von Spaniern - in Anlehnung an 

die ehemals iberischen Mauren - abschatzig “Moros” 

genannt wurden. Erst seit dem Zweiten Weltkrieg 

freilich haben sich diese Konflikte zu einer gesamtstaat- 

lichen Integrationskrise zugespitzt.

Religiose und wirtschaftliche Gesichtspunkte sind es, 

die die starksten Faden in diesem Konfliktsknauel 

bilden.

Bereits kurz nach der Errichtung des islamischen Reiches von 

Malakka (1398-1509) (29) hatte der Islam sich teils durch die 

Riihrigkeit arabischer Handler, teils durch kriegerische Unter- 

nehmungen, teils aber auch durch Fliichtlinge bis in die siidli- 

chen Philippinen hinein verbreitet. In der Mitte des 16. Jahrhun- 

derts entstanden zwei Sultanate in Sulu und Mindanao. Die isla

mischen Invasoren verfolgten drei Ziele: Errichtung von Han- 

delsbasen, Verbreitung ihrer Religion und Ausdehnung ihrer po- 

litischen Macht. Mit ihrer fortgeschrittenen Wissenschaft und 

Technologic (iiberlegenes Alphabet, Wissenschaften, Feuerwaf- 

fen etc.) vermochten sie schnell in den Archipel einzudringen 

und stiefien sogar bis in die Gegend von Manila vor. Die Philip

pinen waren wohl - ebenso wie die Volker Malay as und Indone- 

siens - zu einem mohammedanischen Volk geworden, batten 

nicht zu dieser Zeit die Spanier (1565 erste qjanische Siedlun- 

gen auf Cebu) mit ihrer Kolonial- und Christianisierungspolitik 

begonnen. Die katholischen Spanier, die hier auf den Philippinen 

sofort ihren alten Gegner, den Islam wiedererkannten, mit dem 

sie ja im eigenen Land jahrhundertelang zu kampfen hatten, gingen 

sofort zum Angriff gegen die “Moros” iiber. Dabei konnten sie 

zwar den Sultan von Manila 1570 besiegen und islamische An- 

satze im Mittelteil der Philippinen riickgangig machen, doch
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vermochten sie es wahrend ihrer immerhin 333 Jahre dauern- 

den Herrschaft nicht, die “Moros” endgiiltig zu unterwerfen, oh- 

wohl sie im Laufe der Zeit nicht weniger als sechs gro&e Ver- 

nichtungsaktionen (1596,1611,1628,1630, 1637 und 1638) 

in die Wege leiteten. Zwar konnten sie am Ort der heutigen 

Stadt Zamboanga 1636 das Fort Pilar errichten und i J.1879 

den Sultan von Sulu zu einem Unterwerfungsvertrag zwingen, 

doch war ihre faktische Kontrolle uber die “Preufien der Phi- 

lippinen” minimal. Von einigen christlichen Enklaven abgese- 

hen vermochte sich auch die spanische Erziehung im Moro- 

Gebiet nirgends durchzusetzen, und gewisse mohammedani- 

sche Sitten, wie Polygamie und Sklaverei konnten weiterbe- 

stehen. 300 Jahre lang kam es auch immer wieder zu Zusam- 

menstohen zwischen Christen und moslemischen Filipinos, 

die sich ihren islamischen Nachbarn im Siiden und Westen 

meist starker verbunden fiihlten als ihren “Landsleuten” auf 

dem Archipel.

Auch die USA, die 1898 das Erbe der Kolonialherrschaft 

Spaniens antraten, waren nicht in der Lage, die Moslems 

militarisch zu unterwerfen, so sehr sie dies auch immer wie

der versuchten. Erst als sich die Amerikaner dazu entschlos- 

sen, nicht nur militarische, sondern auch diplomatische Mit- 

tel einzusetzen und den lokalen Fiihrern Nichteinmischung 

in religiose Angelegenheiten sowie gewisse Partizipations- 

rechte zu versprechen, ging der organisierte Widerstand gegen 

die amerikanische Herrschaft 1915 zu Ende. Freilich dauerte 

es bis 1927, ehe auch im Sulu-Archipel die Waffen gegen 

Washington endgiiltig schwiegen.

Nachdem schon seit 1916 Bestrebungen deutlich geworden 

waren, die Souveranitat uber das Land allmahlich in philip- 

pinische Hande iiberzuleiten, stellte eine Versammlung der 

philippinischen Moslem-Vertreter an den amerikanischen 

Prasidenten eine Petition, in der sie baten, die Unabhangigkeit 

nicht auf die mohammedanischen Gebiete auszudehen:“Should 

the American people grant the Philippines independence, the 

Islands of Mindanao and Sulu must not be included in such 

grant” (30). Die Moslems ahnten also damals schon, was ih- 

nen in einem souveranen Nationalstaat bliihen wiirde.

Nadi Ausrufung der Republik i.J. 1946, die dann auch 

die mohammedanischen Provinzen mitumfabte, be- 

gann die “Christianisierung” zunachst langsam, dann 

aber mit zunehmender Systematik. Seit den fiinfzi- 

ger Jahren lockte vor allem Mindanao, das mit sei- 

nen reichen Bodenschatzen als philippinisches 

“Land der Zukunft” geriihmt wird, zahllose Einwan

derer aus den nordlichen Teilen des Archipels, vor 

allem aus dem iiberbevblkerten Luzon, an. In zahl- 

reichen, friiher von ihnen vollstandig beherrschten 

Provinzen gerieten die Moslems nun rasch in die 

Minderheit. Heute sind sie nur noch in zwei Pro

vinzen - Sulu und Lanao del Sur - in der Mehrheit. 

Im iibrigen herrscht in den Gebieten, die friiher fast 

ausschlieblich von Moslems bewohnt waren, heute 

ein Verhaltnis von 60 % Christen zu 40 % Moham- 

medanern. In dieser Situation der Uberwanderung 

kam es den philippinischen Moslems schlagartig zum 

Bewubtsein, dab sie an den “katholisch” bedienten 

Hebeln der Macht in Manila so gut wie nicht vertre- 

ten waren:

“Wir werden vernachlassigt, die Christen stehlen unser Land, 

brennen unsere Hauser nieder, ziinden nnsere Moscheen an 

. Wir habcn keine Vertretung in der Regierung, keine hohen 

Offiziere in den Streitkraften, keinen einzigen Direktor in den 

Regierungsunternehmen und staatlichen Banken. Dabei

waren wir doch immer unabhangig; wir lichen uns nicht von 

den Spaniern unterwerfen oder kaufen, wir haben auch niemals 

mit den Japanern kollaboriert wie die Filipinos im Norden. Wir 

allein haben aus der vorkolonialen Zeit philippinische Tradition 

und Kultur heriibergerettet. ” (31).

b. Die Streitigkeiten zwischen Christen und Moslems 

haben nicht nur religibs-kulturelle Wurzeln, sondern 

sind auch von handfesten wirtschaftlichen Uberlegun- 

gen begleitet. Mindanao, die “philippinische Insel der 

Zukunft” - sie ist u.a. die zweitgrobte Insel des Archi

pels - darf sich riihmen, das grobte Reisiiberschubge- 

biet des Landes zu sein. Daneben ist die Insel, um wei- 

tere Superlative hier anzufiihren, der grobte Kokos- 

nubproduzent sowie das waldreichste Gebiet der Philip

pines Die Insel zeichnet sich auch sonst durch reiche 

Vorrate an Gold, Silber, Kupfer, aber auch durch er- 

giebige Fischereigriinde aus. Besonders bedeutsam 

sind die Olvorkommen im Sulu-Archipel, an denen 

z.Zt. noch gebohrt wird. Gewinn verspricht die Insel 

fiir zahlreiche Zuwanderer auch deshalb, weil sie eines 

der groben Schmuggelzentren des Landes ist, wo hoch 

zu verzollende Waren, wie Zigaretten, alkoholische 

Getranke und Textilien, aus Nordborneo angelandet 

werden (dem Staat gehen infolge des Schmuggels 

schiitzungsweise 100 Mio. US S im Jahre an Zollein- 

nahmen verloren).

Zudem ist Mindanao, die zweitgrobte Insel des Archi

pels, nach wie vor unterbevolkert. Kein Wunder, dab 

das so reiche Gebiet einen gewaltigen Sog zum christ

lichen Norden hin ausiibte. Von 1948 bis 1960 nahm 

die Bevolkerung der Insel insgesamt um 81,8 % zu; 

in der Provinz Bukidno waren es sogar 206,2 %, in 

Davao 144,8 %, in Cotabato 134,1 %, in Zamboanga 

del Sur 109,6 % und in Lanao del Norte 105,6 %!

Da die christlichen Einwanderer grobere Aktivitat 

an den Tag legten als die noch in mittelalterlichen Ka- 

tegorien denken Moslems, da sie auberdem eine besse- 

re Schulbildung besitzen und dazu noch uber bessere 

Beziehungen nach auben hin verfiigen,war es kein Wun

der, dab die in die Minderheit gedrangten Moslems als- 

bald einen wirtschaftlichen Schock erlebten. Die christ

lichen Zuwanderer verstanden es auberdem, immer 

mehr Land an sich zu reiben, zumal die Moslems nur 

selten schriftliche Unterlagen fiir ihr Eigentum besaben 

und deshalb durch geschickte Manipulationen leicht 

ausgeschaltet werden konnten. Auch zentrale Behor- 

den sollen bei diesem “Landraub” die Hande im Spiel 

gehabt haben, so z.B. die dem Prasidenten unmittelbar 

unterstellte Agentur fiir Minderheiten, die “Panamin”, 

die von vielen Seiten verdachtigt wird, neben wissen- 

schaftlichen und sozialen Zielen auch hochst materiel- 

len Gesichtspunkten Raum zu geben, u.a. der still- 

schweigenden Sicherung von Konzessionen in rohstoff- 

reichen Gebieten (32).

Die von solchen Erfahrungen geschockte moslemische
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Bevolkerung sah sich - von religidsen und wirtschaft- 

lichen Attacken bedrangt - nach und nach in der Si

tuation eines “heiligen Krieges”, des Jihad. Es kam 

zu einer permanenten Guerilla, die sich jahrelang in 

ha&erfiillten Aktionen und Gegenaktionen entlud. 

Seit 1968 sprach man bisweilen auch vom Kampf 

zwischen den - so bezeichneten - christlichen “Rat

ten” (Hagas) und den moslemischen “Baracudas”, 

“Garudas” und “Schwarzhemden”, bei denen Mo- 

scheen bzw. Kirchen in Flammen aufgingen und 

Anschlage auf die beiderseitigen ReprSsentanten ver- 

iibt wurden. Vor allem suchten diese militanten 

Gruppen sich gegenseitig aus wirtschaftlichen Posi- 

tionen zu verdrangen.

Die Kontrahenten formierten sich schliehlich zu 

regelrechten Kampfverbanden. Auf der christlichen 

Seite entstand Anfang 1973 die “Local Self-Defence 

Force” (LSDF), die sich aus “Freiwilligen” rekru- 

tierte und deren Aufgabe darin bestand, die christ

lichen Barrios zu verteidigen.

Auf der anderen Seite organisierte sich die “Muslim 

Revolutionary Force” (MRF) (33), deren harter 

Kern 1973 etwa 8-9000 Mann umfafite (34). Der 

Terror der Hagas und der Gegenterror der Moslem- 

Organisationen vertrieb etwa eine halbe Million 

Menschen aus ihren Heimatorten. Ein Teil der Fllicht- 

linge ging ins benachbarte Sabah, das bereits zu Ma

laysia gehort.

Zu besonderer Intensitat steigerten sich die Auseinan- 

dersetzungen im Marz 1973. Unmittelbarer Anlafi 

zu dieser verscharften Situation war die Weisung 

der Zentralregierung, im Gefolge des gesamtstaatli- 

chen Notstandes alle Waffen abzuliefern. Die Mos

lems verweigerten dies nicht nur mit dem Hinweis, 

dafi sie - Krieger, die sie nun einmal seien -‘lieber 

ihre Frau als ihr Gewehr auslieferten”, ferner aber 

auch mit dem einsichtigen Argument, dab sie dann 

dem Zugriff des katholischen Mobs wehrlos ausge- 

liefert waren.

Die schon seit 1968 virulente Mindanao-Unabhangig- 

Peitsidee, die bereits vom friiheren Gouverneur 

Matalam vertreten worden war, erhielt vor allem bei 

den Marz-Unruhen neue Nahrung. Freilich zeigte es 

sich gerade in diesem Zusammenhang, dab die “Un- 

abhangigkeitsbewegung von Mindanao” keineswegs 

unter einem einheitlichen Kommando steht- wie 

plan es bei der MRF doch eigentlich hatte vermuten. 

mogen,- sondern sich aus mehreren Gruppen rekru- 

tiert: aus Aktivisten etwa, die seit der Ausrufung des 

Kriegsrechts im September 1972 die Sezession an- 

streben, ferner aus religiosen Fanatikern, die zum 

“heiligen Krieg” gegen die chrisHichen Besiedler 

aufrufen, nicht zuletzt aber auch aus Kriminellen und 

Schmugglem, die durch den Zugriff der Zentralre

gierung ihre eingespielten Beziehungen zum benach- 

barten Sabah gefahrdet sehen.

Manila bezeichnet die Religionskampfe als eine Re

bellion von “philippinischen Maoisten, chrisHichen 

Dissidenten und Moslem-Sezessionisten” und wies 

darauf hin, dafi “im Ausland ausgebildete Soldaten 

mit auslandischen Waffen” an den Kampfen beteiligt 

seien. Aufierdem habe sich die Moslem-Bewegung 

mit den maoistischen Insurgenten im nordlichen 

Luzon verbiindet (35).

Wie sich herausstellte, stammten die “fremden Trup- 

pen” wahrscheinlich aus Sabah. Vor allem dem dorti- 

gen Regierungschef, Tun Mustapha, der auf Sulu ge- 

boren und dort auch im Zweiten Weltkrieg als Parti

san gegen die Japaner gekampft hat, werden Bestre- 

bungen in Richtung auf einen islamischen Staat nach- 

gesagt, der Sabah, Sulu und Teile Mindanaos umfas- 

sen und wirtschafUich auf das Erdol in der Sulu-See 

bauen soli. In der Tat ist dieser Verdacht nicht ganz 

von der Hand zu weisen, wenn man einerseits daran 

denkt, dab 15 000 (36) aus Mindanao weggelaufene 

Fliichtlinge heute in Sulu leben und dab iiberdies der 

Sabah-Konflikt zwischen den Philippinen und Malaysia 

zwar abgeflaut, aber noch lange nicht vergessen ist (vgl. 

dazu Malaysia, B/I.5). Die Geriichte von der moglichen 

Griindung einer Sulu-Sabah-Nation wollen aber auch 

deshalb nicht ganz verstummen, weil ja das Verhaltnis 

Sabahs zu Malaysia zehn Jahre nach der Griindung der 

Federation Malaysia, im Jahre 1973, neu definiert 

werden muh.

Es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dab das eine 

oder andere arabische Land, vor allem der lybische 

President Muhammar Khadhafi seine Hande mit im 

Mindanao-Spiel hat, um die mohammedanischen 

Glaubensbriider zu stiitzen (37).

Soli der islamische Siiden nicht zu einem philippini

schen Bangla Desh werden, so hat die philippinische 

Zentralregierung alien Anlafi, sich fiber eine soziale- 

und nicht etwa blofi militarische- Losung des Kon- 

flikts Gedanken zu machen. Den Moslems miifiten 

mit anderen Worten mehr Partizipationsrechte in der 

Zentralregierung sowie in den Streitkraften eingeraumt 

werden. Aufierdem hatte die Regierung wirtschaftliche 

Schutzbarrieren zugunsten der weniger geschaftstiich- 

tigen Moslem-Bevolkerung aufzubauen, und schliefilich 

miifite1 sich die Regierung dazu verstehen, der mo

hammedanischen Minderheit spezielle islamische Rech- 

te einzuraumen, wie etwa die Polygamie, das islami

sche Scheidungsrecht, eigene Schulen und womoglich 

eigene Gerichtshofe zur Entscheidung uber Fragen der 

Scharia und des mohammedanischen Gewohnheits- 

rechts. Bei einer solchen Strategic wurden-sozusagen 

um5 Minuten vor 12 - nicht nur die Symptome, sondern 

vielleicht auch die Ursachen der blutigen Unruhen be- 

seitigt.

Moglicherweise ist es fiir solche Operationen aber auch 

schon zu spat. Immerhin haben die Moslem-GueriUas 

Verbindungen mit der maoistisch orientierten “Neuen 

Volksarmee” auf der philippinischen Hauptinsel Luzon 

aufgenommen. Diese Vereinte Front sollte der Regie

rung in Manila zu denken geben.

3. Die Studentenbewegung

Studentische Organisationen gegen das herrschende 

Establishment bereiten der Regierung zwar bei weitem
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nicht soviel Kopfzerbrechen wie die Moslem-Guerillas 

und die NVA-Bewegung. Gleichwohl haben sie manch- 

mal so erheblichen Einflufi ausgeiibt, dafi beispielswei- 

se das Jahr 1970 zum “Jahr der Studenten” wurde 

(38). Damals ereigneten sich vor allcm im Januar und 

Februar schwere Zustammenstofie zwischen studen- 

tischen Protestgruppen und Polizei, bei denen es zahl- 

reiche Tote und mehrere hundert Verletzte gab. Die 

Proteste richteten sich einerseits gegen die amerikani- 

sche Botschaft, hauptsachlich aber gegen innenpoliti- 

sche MiBstande wie das Fortbestehen der “Oligarchic”, 

die Distributionspolitik etc. Allerdings agierte keine 

einheitliche studentische Organisation, sondern ein 

ganzes Biindel von Splittergruppen, von denen die 

meisten lediglich evolutionare Reformen im Rahmen 

des bestehenden Systems forderten, z.B. die “Bewe- 

gung fur demokratische Philippinen”, die “Nationale 

Studenten-Union” usw. Die einfluBreichste und mili- 

tanteste Gruppe, die Kabataang Makabayan (KM), 

wollte sich freilich mit systemuberwindenden Refor

men nicht bcgniigen, sondern verfolgte revolutionare 

Ziele, zumal sie mit der Neo-KP in enger Verbindung 

stand. Die KM war auch die einzige Organisation, die 

iiber das Weichbild von Groh-Manila hinauszuwirken 

versuchte - ohne viel Erfolg freilich, wie ja iiberhaupt 

studentische Protestorganisationen fast ganz auf die 

Hauptstadt beschrankt blieben und in diesem begrenz- 

ten Aktionsradius von der Regierung noch einigerma- 

fien kontrolliert werden konnten. Durch Verhaftung 

der wichtigsten KM-Fiihrer hat es die Regierung Marcos 

nach Verhangung des Kriegsrechts denn auch verstan- 

den, die organisierte Studentenopposition weitgehend 

lahmzulegen.

B. Die AuBenpolitik der Philippinen

I. AuBenpolitik im allgemeinen und Beziehungen mit 

den USA, der Sowjetunion, Japan und den Nach- 

barlandern

Fur die Philippinen mit ihren vom Pazifik wohldefi- 

nierten Grenzen war AuBenpolitik lange Zeit ein 

Bereich zweiter Grofienordnung, zumal ihnen viele Pro- 

bleme vom engsten Verbiindeten, den USA, abgenom- 

men wurden. Vor allem unter den liberalen Prasiden- 

ten Roxas (1946-48) und Quirino (1948-53) kam es 

zu einer fast totalen aufienpolitischen Interessen- 

Identitat zwischen Manila und Washington.

Erst unter den Nacionalista-Prasidenten Magsaysay 

(1953-57) und Macapagal begannen sich die Philippi

nen allmahlich ihren asiatischen Nachbarn zuzuwen- 

den. Fiir wie neuartig dieser Schritt empfunden wur

de, kam u.a. in der Parole “The Philippines turns 

East” (so der Titel eines Buches von Macapagal, 

Quezon City, 1966) zum Ausdruck: Als ob die Phi

lippinen nicht ohnehin ganz “im Osten” gelegen wa- 

ren, ostlicher noch als ihre indochinesischen, chine- 

sischen und siidostasiatischen Nachbarn!

Gleichwohl waren sich auch die engagiertesten Ver- 

fechter der “Hinwendung zum Osten” keineswegs 

dariiber im unklaren, dafi die engen Bindungen an die 

USA weiterbestehen wurden. Es ging nur um Akzent- 

setzungen, keineswegs um fundamentale Neuentwick- 

lungen. Allzu sehr hatte sich die Fiihrungselite des 

Landes, die sich im Interesse der Erhaltung ihrer pri- 

vilegierten Stellung bedingungslos dem Antikommu- 

nismus verschrieben hatte, von Washington abhangig 

gemacht (bilaterale und multilaterale Verteidigungs- 

biindnisse, Investitionsabkommen, Zuckerabnahmever- 

pflichtungen der USA usw.).

Im folgenden steht daher das Verhaltnis Manilas zu 

Washington im Brennpunkt. Anschliefiend ist noch 

auf die Beziehungen der Philippinen zur Sowjetunion 

und zu Japan einzugehen. Die wesentlichen Probleme 

mit den siidostasiatischen Staaten wurden bereits im 

Zusammenhang mit Malaysia abgehandelt und tauch- 

ten im iibrigen auch im Kontext der Mindanao-Guerilla 

auf (oben A/II.2).

Die langjahrigcn, intensiven und meist zwiespaltigen Beziehun

gen der beiden Lander begannen am l.Mai 1898, als Marine- 

Kommandant Dewey in der Manila-Bucht aufkreuzte und die 

dort ankernde Flotte des spanischen Kolonialherren versenkte. 

Die Ubernahme der Philippinen wurde damit zu einer Art Ne- 

benergebnis des amerikanisch-spanischen Krieges, der sich um 

die Cuba-Frage entfesselt hatte.

Der amerikanische Kampf gegen Spanien hatte sich in enger 

Fuhlungnahme mit den philippinischen Nationalisten vollzogen. 

Als Spanien freilich besiegt war, lieben die USA sich den Ar- 

chipel durch den Vertrag von Paris als Kolonie iibertragen und 

befanden sich daraufhin - sozusagen iiber Nacht - in einem erbit- 

terten Krieg mit ebert jenen Filipinos, deren Verbiindete sie kurz 

vorher noch gewesen waren und die am 12.6.1898 ihre Republik 

ausgerufen hatten.

Der Krieg gegen die neue Kolonialmacht (1899-1901) war 

kurz, erbittert und erfolglos. Zur Erbitterung der philippinischen 

Nationalisten trug vor allem die Uberzeugung bei, dab ihre 

Emanzipationsbestrebungen in unmittelbarer Reichweite des 

Ziels vereitelt worden waren. Die philippinische Unabhangigkeits- 

bewegung hatte ja bereits etwa um 1870 begonnen. Der erste 

Anlauf fand unter der geistigen Fiihrung des heutigen National- 

helden, Dr .Jose Rizal, statt, der die ‘Liga Filipina” griindete und 

mit seinen beiden Hauptwerken “Noli me tangere” und “El 

Filibusterismo” die Impulse fiir eine philippinische Selbstbe- 

sinnung gab, die auch heute noch nachwirken; sind sie doch 

- vergleichbar etwa den “Drei Grundiehren Sun Yat-sens” im 

China der Kuomintang - zu einer Art Bibel der Philippinen un

ter Marcos geworden. Beide Werke waren urspriinglich in Euro

pa veroffentlicht worden (Rizal studierte u.a. in Heidelberg) 

und hatten die mifitrauischen Spanier hellwach werden lassen. 

Als Rizal auf die Philippinen zuriickkehrte, wurde er hingerich- 

tet und riickte so in die Position eines Martyrers der Nation auf.

Auf die gemafiigte “Liga Filipina” folgte nun der revolutionare 

Geheimbund ‘Katipunan ng mga Anak ng Bayan” (Gesellschaft 

der Sohne des Volkes), die von Andres Bonifacio und spater 

von Emilio Aguinaldo gefiihrt wurde und mit subversiven Mit- 

teln gegen die spanischen Kolonialherren arbeitete, wobei auch 

die Mithilfe der Amerikaner willkommen war.

All diese Ansatze, die mit dem Selbstopfer dreier weiterer Na- 

tionalhelden, der Priester Burgos, Gomez und Zamora i.J.1872
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begonnen hatten und die mit der Revolte der Katipunan 

seit 1896 sowie mit der Proklamation der philippinischen 

Republik am 21.1.1899 zum Hohepunkt gelangt waren, 

schienen nun durch den Zugriff eines neuen und noch mach- 

tigeren Koloniaiherren zunichte gemacht zu sein. Die “lange 

Nacht der spanischen Herrschaft” war vorbei; doch sollte es 

noch bis 1946 dauern, ehe die Philippinen wirklich ihre na

tionale Unabhangigkeit erlangten.

Der nun folgende philippinisch-amerikanische Krieg von 

1899-1902, in dem keine Grausamkeit des Partisanenkrieges 

ungeschehen blieb, sollte das amerikanische Gewissen ahn- 

lich erschiittern wie 70 Jahre spater der Krieg in Vietnam. 

Dieser Schock fiihrte dazu, dafi die USA sogleich nach Ab- 

schaffung des Kriegsrechts dazu iibergingen, in einem gleich- 

sam missionarischen Feldzug die Filipinos “zu erziehen” 

und sie auf ihre Selbstandigkeit vorzubereiten. Einbezogen 

in diescn Prozeb wurden vor allem die philippinischen Illu- 

strados, obgleich sie jahrhundertelang mit den Spaniern kol- 

laboriert hatten. Sie behielten Grund und Boden und wurden 

immer mchr mit in die “Philippine Commission” hineinkom- 

plimentiert: Bereits 1907 waren nur noch Filipinos im Unter- 

haus dieses Zweikammer-Gesetzgebungsgremiums vertreten, 

das im iibrigen - erstmals in der siidostasiatischen Geschichte 

Uberhaupt! - durch allgemeine Wahlen bestellt wurde. 1914 

hatten Einheimische die Mehrheit auch im Oberhaus, das 

sich 1916 zum Senat konstituierte. Eine ausgeprSgte “Philip- 

pinisierung” zeigte sich auch darin, dafi schon 1919 nur noch 

6 % der Angestellten und Beamten im offentlichen Dienst 

Amerikaner waren. 1916 schlieblich wurde der “Jones Act” 

proklamiert, in dem die Amerikaner den Philippinen Unab- 

hUngigkeit fur den Augenblick versprachen, da eine “stabile 

Regierung errichtet werden konnte”. Die erste Stufe dieser 

Entwicklung war 1935 erreicht. Damals kam es zur Prokla

mation einer Verfassung und zur Umemennung des amerika- 

nischen Generalgouvemeurs in einen “High Commissioner”. 

Der Nationalist Quezon wurde erster President, Osmena 

Vizeprasident.

Die neue Elite setzte sich bezeichnenderweise fast ausschliefi- 

lich aus Reprasentanten der llustrados-Familien zusammen, 

die schon mit den Spaniern kooperiert hatten. Wahrend 

solche Personen in Indonesien und Birma als Kollaborateure 

und Verrater verurteilt wurden, waren sie auf den Philippinen 

nicht nur an den Hebeln der Macht, sondern auch im Besitz 

ihrer Bodentitel geblieben. Die schon unter den Spaniern 

fallige Landreformfrage wurde so abermals auf die lange 

Bank geschoben.

In dem “Philippine Independence Act” des US-Kon- 

gresses von 1934 war dem Land noch nicht die voile 

Unabhangigkeit zugesprochen worden, sondern le-’ 

diglich eine Art Vorbereitungssouveranitat, die un

ter der Bezeichnung “Philippine Commonwealth”- 

von 1935 bis 1946 dauern sollte. Im Zuge dieser 

Ubergangsperiode machte sich unter den Nationali- 

sten, die nun ganz mit den USA ins Reine gekommen 

waren, eine Art Amerika-Begeisterung breit, die lang- 

fristig dazu fiihrte, dafi der “kulturelle Imperialismus” 

den “politischen Imperialismus” der USA noch viele 

Jahre iiberleben konnte. Das durch 333 Jahre spani- 

scher Herrschaft geformte philippinische Selbstver- 

standnis wurde nun weitgehend durch den “American 

way of life” uberlagert, dessen Auswirkungen zu einer 

weiteren Spaltung des philippinischen Nationalcharak- 

ters fiihrten.

Das philippinisch-amerikanische Ubergangsexperiment 

sollte allerdings schon fiinf Jahre vor dem anvisierten 

Zeitpunkt zu einem abrupten Ende kommen. Im De- 

zember 1941 landeten japanische Streitkrafte und 

zwangen im Mai 1942 die Amerikaner zur Ubergabe 

des Archipels. General McArthur wich in Begleitung 

der beiden Nationalisten Quezon und Osmena nach 

Australien aus. Wahrend die Japaner in anderen Lan- 

dern Siidostasiens zunMchst vielfach als Befreier vom 

europaischen Kolonialjoch begriifit worden waren, stie- 

hen sie im philippinischen Commonwealth iiberall auf 

Antipathic: hatten sie doch den Einheimischen, die 

ihre Unabhangigkeit ja bereits “ schwarz auf weih” 

fiir 1946 verbrieft sahen, wenig zu bieten. Die gemein- 

samen Leiden im Kampf gegcn Japan schufen weitere 

Sympathien fiir die USA: 36 000 philippinische und 

amerikanische Soldaten mufiten damals, nachdem die 

Inselfestung Corregidor in der Bucht von Manila gefal- 

len war, gemeinsam den “Todesmarsch von Bataan” 

antreten.

Vielleicht ist das wichtigste Nebenprodukt der japani- 

schen Okkupation die Entstehung der Huk-Bewegung 

gewesen (Naheres dazu unter A/II.l), die auf der einen 

Seite, ahnlich wie die kommunistische Bewegung in 

China, fiir sozialreformerische Mafinahmen in den be- 

freiten Gebieten eintrat und die andererseits eine 

breite antijapanische Front aufzubauen versuchtc.

Nach einem gewaltigen Inselspringen kehrten die Ame

rikaner bereits 1944 unter McArthur wieder auf die 

Philippinen zuriick - mit der Nebenfolge freilich, dafi 

Manila neben Warschau die am meisten zerstorte Stadt 

des Zweiten Weltkrieges wurde.

Wie im “Independence Act” von 1934 versprochen, er- 

hielten die Philippinen nun doch noch genau “nach 

Fahrplan” am 4.7.1946 ihre formelie Selbstandigkeit. 

President wurde der Nacionalistafiihrer Roxas (1946-48), 

gefolgt von dem liberalen Quirino (1948-53), dem Na

tionalisten Magsaysay (1953-57), dem Nationalisten 

Garcia (1957-61), dem Liberalen Macapagal (1961-65) 

und schlie&lich von dem Nationalisten Ferdinand 

Marcos (seit 1965).

In den Freudenbecher der Unabhangigkeit fielen frei

lich auch bittere Tropfen:

- Altgediente Freiheitskampfer wie der Huk-Fiihrer Luis Taruc 

wurde durch politische Intrigen von der weiteren Beteiligung 

am EntscheidungsprozeB ausgeschlossen und mufiten abermals 

in den Untergrund gehen.

- Mit der beinahe monopolitischen Amterbetrauung alter Ilu- 

strados, an der nicht zuletzt McArthus schuld war, wurden 

machtige Schranken gegen Reformen aufgebaut, die zur Losung 

des wichtigsten Sozialproblems der Philippinen, der Landfrage, 

£erade jetzt so wichtig gewesen waren.

- Zugieich ergingen zwei beriihmte Gesetze, die Manila fiir 

mehrere Jahrzehnte eng an die USAbindensollten, namlich 

der “Bell Act” und der “Tydings Act”.

Der “Bell Act” sah dreierlei vor: freien Handel zwischen beiden
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Landem bis 1954 und sodann Steigemng des heiderseitigen 

Handels auf Tarifgrundlage bis zum Jahre 1974; Bindung des 

Peso an den Dollar; Gleichberechtigung amerikanischer Biir- 

ger mit Filipinos, was die Ausbeutung von Naturvorkommen 

anbelangt, sowie kommerzielle Chancengleichheit.

Der “Tydings Act” sollte Gelder in die philippinische Wirt- 

schaft hineinpumpen, die unter der japanischen Okkupation 

so schwer gelitten hatte. Da der “Tydings Act” mit dem 

“Bell Act” zu einem Paket verschniirt wurde, trug das ganze 

Gesetzeswerk letzten Endes den Stempel derUngleichheit’ . 

Am 15.12.1954 wurden die Bestimmungen des “Bell 

Act” durch das “Laurel-Langley Agreement” abgelbst. 

War der Handel zwischen 1946 und 1954 noch zoll- 

frei gewesen, so sollten von nun an bilaterale Zolle 

festgesetzt und schrittweise angehoben werden.

Ferner wurde die Bindung des Peso an den Dollar 

aufgehoben, nicht jedoch das Recht amerikanischer 

Staatsbiirger, weiterhin gleichberechtigt mit den 

Filipinos auf dem Archipel Handel zu treiben und 

Bodenschatze zu fordern. Gerade diese GleichsteL 

lungsklausel wurde von philippinischer Seite spater 

immer mehr fur das gehemmte Wachstum der phi- 

lippinischen Industrialisierung verantwortlich ge- 

macht. Das Abkommen soil nun am 3.7.1974 aus- 

laufen. Es erhebt sich damit die Frage, wie die Vor- 

teile einer Prasenz amerikanischer Firmen auf dem 

philippinischen Markt aufrechterhalten werden kon- 

nen, ohne dab die aus dieser “Zusammenarbeit” ent- 

standenen Nachteile perpetuiert werden. Bleibt fiir 

Manila hier Verhandlungsspielraum ?

Die Frage ist wohl zu verneinen, wenn man bedenkt, 

dafi rd. 70 % der philippinischen Zuckerproduktion 

nach festgelegten Quoten zum Zwei- bis Dreifachen 

des Weltmarktpreises auf den amerikanischen Markt 

gelangen. Als diese Quote 1971 geringfiigig zuriickge- 

schraubt wurde, entstand fiir die philippinische Wirt- 

schaft bereits ein Verlust von rd. 30 Mio. US $ .

Hinzu kommen riesige amerikanische Investitionen 

auf der Insel. Amerikanische Firmen besitzen erheb- 

liche Anteile an den “philippinischen” Grofiunter- 

nehmen (Banken, Fernmeldewesen, Industrie) und 

ziehen daraus erhebliche Profite. Eine Studie, die sich 

auf 108 Firmen erstreckt, welche ihrerseits 70 % der 

amerikanischen Investitionen auf den Philippinen 

reprasentierten, hat gezeigt, dab diese Unternehmen 

zwischen 1956 und 1965 nicht weniger als 369 Mio. 

US S “repatriiert” haben: eine Summe, die dem 

sechsfachen Betrag des von der Untemehmensgrup- 

pe im selben Zeitraum investierten Kapitals ent- 

spricht (39). Im Gefolge der Gleichheitsklausel des 

Laurel-Langley-Abkommens, die den Amerikanern 

bei Investitionen dieselben Rechte gewahrt wie den 

Filipinos, hat die US-Wirtschaft (im wesentlichen 

300 amerikanische Firmen) im Laufe der Jahre uber 

1 Mrd. US $ in die Philippinen hineingepumpt. Ame

rikanische Firmen verdienen fiber ein Viertel des 

Exporteinkommens der Philippinen und versorgen 

die philippinische Wirtschaft mit einem Grofiteil der 

benotigten Kredite (40).

Ein offizieller Bericht der philippinischen Regierung 

vom 18.1.72 gab allerdings wesentlich niedrigcre In- 

vestitionsquoten an. Nach diesem Report beliefen 

sich die US-Investitionen Ende 1970 auf 82 % aller 

auslandischen Kapitalanlagen (das sind 341 von insg. 

473 US 2). (Die zweitgrobte Gruppe waren die Uber- 

seechinesen auf den Philippinen; es folgen Spanien 

(3,38 %),die Niederlande (3,33 %), Grobbritannien 

(2,97 %), Japan (1,6 %) und die BRD (0,23 %) (41). 

Was die philippinischen Exporte anbelangt, so sind 

die Vereinigten Staaten auch heute noch - vor Japan - 

der grobte Abnehmer philippinischer Erzeugnisse, 

wahrend sie auf der philippinischen Importseite hin- 

ter Japan an zweiter Stelle stehen (42).

Nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch 

auf dem militarischen Sektor fand eine enge Verflech- 

tung zwischen den USA und den Philippinen statt: 

Im Marz 1947 wurde ein Abkommen uber amerika

nische Militarbasen geschlossen, das auf 99 Jahre gel- 

ten sollte. Bereits am 26.7.1946 hatte President 

Truman den “Philippine Military Assistance Pact” ge- 

billigt, durch den sich die Amerikaner bereit erklarten, 

fiir die Ausbildung und Ausriistung des philippini

schen Militars aufzukommen. Institutionell dafiir zu- 

standig war die “Joint Military Advisory Group” 

(J US MAG), die sich freilich nicht nur auf technisch- 

militarische Aspekte beschrankte, sondern sich da 

und dort auch in die philippinische Politik einmischte 

und das Recht hatte, philippinische Staatsbiirger fiir 

den Dienst bei den US-Streitkraften zu rekrutieren.

Wiederholte Einmischungsversuche der JUSMAG fiihr- 

ten zu nationalistischen Gegenreaktionen und 1958 

zu einer Neuverhandlung, bei der den nationalen An- 

spriichen der Filipinos Rechnung getragen wurde (Ein- 

richtung eities “Mutual Defence Board” und Entsen

dung philippinischer Verbindungsoffiziere zu den 

Basen). 1966 schliefilich wurde der Basenvertrag von 

99 auf 25 Jahre reduziert.

Noch enger wurden die zwischenstaatlichen Beziehun- 

gen, als es im August 1951 zum Abschlufi des beriihm- 

ten “Mutual Defence Treaty” kam, dem zufolge 

Washington einen Angriff auf die Philippinen wie eine 

Aggression gegen die USA behandeln wollte. 1954 

schliefilich wurden die Philippinen auf Veranlassung 

der USA Griindungsmitglied der SEATO (Vertrag von 

Manila) und damit ein wichtiger Bestandteil der von 

Washington aufgebauten antikommunistischen Front. 

Der militarische Einflufi der USA hat seit den fiinf- 

ziger Jahren kaum etwas von seiner Wirksamkeit ver- 

loren. Nach wie vor bestehen die grofien Basen an der 

Subic-Bay (Marin0 sowie der Stiitzpunkt Clark (Air 

Force), bei denen 25 000 Mann Militar und rd. 20 000 

amerikanische Zivilisten beschaftigt sind. Von Clark 

aus starteten u.a. auch B 52-Bomber zu Einsatzen 

in Vietnam. Aufierdem beschaftigten diese Basen gan

ze philippinische Industriezweige und Dienstleistungs- 

betriebe, gar nicht zu reden von den etwa 20 000 Pro- 

stituierten (43) in der Nahe der Subic Bay. Wie hoch
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der Stellenwert der US-Militarbasen fiir die philippi- 

nische Wirtschaft ist, geht u.a. daraus hervor, dab in 

den Jahren 1966 und 1967 nicht weniger als 9,5 % 

des philippinischen Bruttosozialprodukts von den Ba- 

sen hergeleitet wurden (44).

Der Sonderstatus, den die USA nicht nur auf wirt- 

schaftlichem und militarischem, sondern auch auf 

diplomatischem Gebiet besitzen, manifestiert sich 

z.B. darin, dafi der amerikanische Botschafter als ein- 

ziger auslandischer Gesandter das Recht hat, sich di- 

rekt mit dem Prasidenten in Verbindung zu setzen, 

ohne den “Dienstweg” fiber das an und fiir sich zu- 

standige Aufienministerium einschlagen zu miissen. 

Innenpolitisch ist der amerikanische Einflufi insoferij 

bedeutsam, als die USA weitgehend fiir die Ausbil- 

dung der Antiguerilla-Streitkrafte sorgen. AHein 

1972 wurden 800 000 Dollar fiir Polizei-Elite-Ein- 

heiten beigesteuert. Besonders qualifizierte Offizie- 

re werden aufierdem zur Antiguerilla-Ausbildung 

in die USA entsandt. Angesichts der hohen Investi- 

tionen der amerikanischen Wirtschaft auf den Philip- 

pinen mufi dieses Antiguerilla-Engagement wie eine 

Vorbeugungsstrategie zum Schutz des eigenen Aus- 

landskapitals erscheinen.

Wie stark die Impulse der USAschliefilich auf kultu- 

rellem Gebiet sind (Studienliteratur, Filme, Sport - 

ja, iiberhaupt der ganze American Way of Life), 

braucht im Detail hier nicht dargestellt zu werden. 

Sie diirften den wirtschaftlichen und den militari- 

schen Einflufi noch um einiges iibertreffen.

Kein Wunder ist es unter diesen Umstanden, dafi 

die Diskussionen um das Pro und Contra einer*special 

relationship”zu den USA auf den Philippinen zu den 

unterschiedlichsten Meinungsgruppierungen ge- 

ffihrt haben. Auf der einen Seite stehen zahlreiche 

Studenten, vor allem aber die Vertreter der philip

pinischen Linken, die den Anti-Amerikanismus auf 

ihr Panier geschrieben haben.

Auf dem anderen “FIfigel” hat sich in den letzten 

Jahren sogar eine Bewegung der “Philippine State

hood, USA” gebildet, die ca. 5 Millionen Wahlbe- 

rechtigte umfafit und die den Anschlufi der Philippi

nen an die USA als deren 51. Bundesstaat anstrebt.

Zwischen diesen beiden Extremen changieren die 

Urteile fiber Amerika in den buntesten Farben. Man 

wehrt sich einerseits gegen die Einstufung als “gute 

kleine braune Amerikaner Asiens”, zum anderen 

glaubt man, zumindest die Wirtschaft der USA nicht 

entbehren zu konnen.

Erst die neuesten Entwicklungen in Asien (Nixon- 

Doktrin, Aussohnung zwischen China und USA, 

wirtschaftlicher Ansturm Japans, grofiere aufienpoli- 

tische Optionsfreiheit fiir die “Kleinen”, Attraktivi- 

tat der ASEAN) werden die Philippinen veranlassen, 

sich fiber mehr Selbstandigkeit gegenfiber der “Mut

ter Amerika” Gedanken zu machen.

2. Philippinen - Sowjetunion

Es ist bemerkenswert, dafi in keinem anderen der 

bisher behandelten sfidostasiatischen Lander die 

Sowjetunion so wenig an Einflufi hat gewinnen konnen 

wie bis vor wenigen Monaten auf den Philippinen. Die

ses Phanomen hing wohl nicht nur mit der amerikani

schen Intervention zusammen - auch Thailand hat es 

sich ja nicht nehmen lassen, schon rechtzeitig nach 

Moskau die Ffihler auszustrecken -, sondern natte sei- 

nen Grund wohl vor allem in dem fast apriorischen 

Desinteresse beider Staaten aneinander. Er§t die ent- 

schiedene antichinesische Globalstrategie Moskaus hat 

nun auch den philippinischen Archipel mit in die wei- 

teren strategischen Uberlegungen der Sowjetunion ein- 

bezogen (45).

Freilich brachte erst das Jahr 1972 eine entscheidende 

Wendung. In diesem Jahr nahmen Rumanien und Jugo- 

slawien mit Manila diplomatische Beziehungcn auf, 

und etwa zur gleichen Zeit besuchte eine polnische 

Handelsmission die philippinische Hauptstadt, nachdem 

das Regime Marcos seinen Willen bekundet hatte, mit 

alien sozialistischen Landern Handelsbeziehungen anzu- 

knfipfen. Die Polen zeigten sich grofizfigig. Sie boten 

Schiffsverbindungen an und erklarten auch ihre Bereit- 

schaft, alle polnischen Hafen fiir philippinische Schiffe 

freizugeben (46). Am Aufbruch in Richtung Ostblock 

wirkte vor allem Frau Imelda Marcos, die Ehefrau des 

Prasidenten, demonstrate mit, als sie vom 14.-18.3.1972 

auf Einladung des Obersten Sowjets und des sowjeti- 

schen Kultusministeriums Moskau besuchte. Dabei 

wurden Fragen der Aufnahme diplomatischer Bezie- 

hungen behandelt, und aufierdem erklarte sich die 

Sowjetunion bereit, “Entwicklungshilfe in jeder Form” 

an die Philippinen zu leisten (47). Wenn man bedenkt, 

dafi die Ostblocklander noch 1971 mit den Philippinen 

keinerlei Handel, keinerlei Investitionsabmachungen 

und auch keinerlei diplomatische Beziehungcn aufzu- 

weisen hatten, so ist hier ein beachtlicher Fortschritt 

erzielt worden. Moskau, das ja bereits seit Jahren die 

anderen vier Staaten der ASEAN umwirbt, wird es 

sich nicht nehmen lassen, im Zuge seiner antichinesi- 

schen Vorstellungen auch auf den Philippinen kfinftig 

mehr Aktivitat zu zeigen. Ein solches Vorgehen wie- 

derum dfirfte die Chinesen veranlassen, sich fiber ihre 

Haltung sowohl gegenfiber dem Regime Marcos wie 

auch gegenfiber den verschiedenen Aufstandsbewegun- 

gen Gedanken zu machen.

3. Philippinen - Japan

Die Beziehungen zwischen den Philippinen und Japan 

begannen erst im Zeichen des Zweiten Weltkrieges Ge

stalt anzu nehmen, dann allerdings gleich in konkrete- 

ster Form: Zehn Stunden nach dem japanischen Angriff 

auf Pearl Harbour (7.12.1941) landeten die kaiserlichen 

Truppen auch auf den Philippinen. Die philippinisch- 

amerikanischen Streitkrafte zogen sich auf die Halb- 

insel Bataan (Karte 2, Nr. 14) zurfick, hielten dort bis 

zum 6.5.1942 aus und wurden dann von den japani

schen Siegern auf den berfichtigten “Todesmarsch von 

Bataan” geschickt, bei dem Tausende urns Leben ka- 

men^und der im Rfickblick zu einem - wenngleich 

tragischen - Hohepunkt philippinisch-amerikanischer 

Gemeinsamkeiten wurde.
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Taiwan. Folgende geopolitische Situation war gege- 

ben: Ostlich der Philippinen erstreckte sich der 

Pazifische Ozean mit den amerikanisch verwalteten 

Inselgruppen der Karolinen, Marianen und Marshalls. 

Im Siiden lag die Republik Indonesien und Britisch- 

Nordborneo ; im Westen befand sich das problema- 

tische Gebiet von Vietnam und im Norden die Insel 

Taiwan, die in den folgenden Jahren neben den 

Philippinen mit zu den “Bollwerken der freien Welt” 

werden sollte . Obwohl Manila immer wieder 

Schwierigkeiten mit den philippinischen Inlands- 

chinesen und deshalb auch immer wieder Reibereien 

mit der “Republik China” hatte, kam es dennoch 

im April 1947 zwischen beiden Staaten zum Ab- 

schlufi eines Freundschaftsvertrags: Im Juli 1949 

stattete Generalissimus Chiang Kai-shek dem Prasi- 

denten Quirino einen Besuch ab. Manila stand auch, 

ohne nur einen Augenblick zu zogern, stets aufsci- 

ten der Chiang Kai-shek-Regierung, wenn es gait, 

die Prasenz des Kuomintang-Regimes in der UNO 

abzusichern. Es stimmte in der Generalversammlung 

ferner fiir die beriihmte Resolution von 1951, durch 

die das kommunistische China als Aggressor in Korea 

gebrandmarkt wurde und durch die ferner ein Em

bargo fiir den Import strategischen Kriegsmaterials 

uber China und Nordkorea verhangt werden sollte. 

Trotz dieser harten antikommunistischen, formosa- 

freundlichen Haltung versuchte Chou En-lai auf der 

Afro-Asiatischen Konferenz von Bandung im April 

1955, den philippinischen Reprasentanten fiir die 

VRCh zu interessieren. Fiir Manila ergab sich damit 

eine heikle Situation. Lange Zeit hatte man gezd- 

gert, die Einladung nach Bandung iiberhaupt anzuneh- 

men, da ja befreundete Regierungen, wie die “Re

publik China” und Siidkorea, auf der Einladungs- 

liste nicht mit beriicksichtigt waren. Da eine Zuriick- 

weisung der Einladung aber den ohnehim schon 

schlechten “proamerikanischen” Ruf der Philippi

nen in der afro-asiatischen Welt vermutlich noch ver- 

starkt hatte, entschlofi sich die Regierung Magsaysay, 

eine Delegation unter Romulo nach Bandung zu 

schicken.

Romulo verstand es bei der Konferenz geschickt, 

sich jeglicher Verdachtigungen zu enthalten 

und gleichzeitig unliebsamen Annaherungsversuchen 

auszuweichen: Seine Antrittsrede und seine Diskus- 

sionsbeitrage waren gemafiigt und verzichteten 

auf aggressive Seitenhiebe gegen kommunistische 

Teilnehmerstaaten. Romulo nahm sogar an drei 

Empfangen teil, denen auch Chou En-lai beiwohnte 

(52). Bei einem Bankett am 20.4.55, das Nehru 

gab, lud Chou En-lai Romulo zu einem Besuch in 

die VRCh ein. Der philippinische Abgesandte sollte 

“das Gute, das Bose und das ‘Zwischendrin’ auf dem 

Festland” unter die Lupe nehmen. Romulo konne 

reisen, wohin er wolle und das Festland ohne Ein- 

schrankung inspizieren. Auf einer weiteren Dinner- 

Party sprach Chou zu Romulo uber die ganz und 

gar nicht aggressiven Ziele der chinesischen Kommu- 

nisten und bat ihn, an President Magsaysay den 

chinesischen Wunsch nach friedlicher Koexistenz 

zu ubermitteln. Chou En-lai instruierte Romulo auch 

dariiber, dafi das kommunistische China gern mit den 

Vereinigten Staaten fiber die Formosafrage verhandeln 

wolle. In seiner Schlufiansprache vom 24.4. wiederhol- 

te Chou abermals seine Versicherung, dafi die Politik 

des kommunistischen China von keinerlei aggressiven 

Absichten getragen sei. Wbrtlich fiigte er hinzu:

“Es steht fest, dab zwischen China und den Philippinen keine 

gemeinsame Grenze besteht. Trotzdem ware uns eine Delega

tion von den Philippinen willkommen. Sie konnte. beson-

ders unsere Kiistenregionen in Fukien und Kuangtung besuchen 

und sich davon iiberzeugen, dab wir keinerlei Anstalten treffen, 

von denen eine direkte Bedrohung gegen die Philippinen ausge- 

hen konnte” (53).

Romulo gewann aus dieser “sweet reasonableness” 

seines Gesprachspartners den Eindruck, dab China 

zumindest fiir die nahe Zukunft den Frieden wiinsche 

(54). In seinem eigenen Buch mit dem Titel “The 

Meaning of Bandung” (55) unterlafit er aber jeden Hin- 

weis auf seine Fuhlungnahme mit dem chinesischen 

Ministerprasidcnten. So verwerflich waren damals also 

noch Kontakte mit dem als Paria gebrandmarkten 

kommunistischen China !

Schon wenige Wochen spater wurde dann das grofie 

Vertragswerk von Manila unterzeichnet, mit dem die 

SEATO ins Leben trat. Nichts bewies deutlicher als 

dieses neu entstandene, prononciert antikommunistische 

Verteidigungsbiindnis, dafi Chou En-lais Annaherungs- 

bemuhungen zumindest in Manila auf taube Ohne ge- 

stofien waren!

Fiir Peking mufite es von nun an feststehen, dafi mit den 

Philippinen solange nicht mehr verhandelt werden konn

te, als nicht auch die USA eine ganz neue Wendung 

gegeniiber der VRCh vollzogen. Es sollte 17 Jahre dau- 

ern, ehe diese Wendung eintrat. In der Zwischenzeit 

versaumte China kaum eine Gelegenheit, auf die “]fieo- 

kolonialistische” Politik Washingtons im Nachbarland 

hinzuweisen.

Getreu seiner alten Hypothese, dafi die wirtschaftliche 

Unterentwicklung der Dritten Welt allein auf die Aus- 

beutung durch Kolonialismus und Imperialismus zu- 

riickzufiihren sei, interpretierte China auch die philip

pinische Wirtschafts- und Sozial-Misere als eine Folge 

der “Auspliinderung” durch den US-Imperialismus: 

“Durch verschiedene ungleiche Vertrage, die den Philippinen 

aufgezwungen worden sind, hat der US-Imperialismus den wirt- 

schaftlichen Lebensnerv dieses reichen Landes in die Hand ge- 

nommen und die Philippinen in einen Absatzmarkt fiir amerika- 

nische Schleuderwaren verwandelt. Dadurch wurde die nationa

le Wirtschaft der Philippinen schwer geschadigt.

Das amerikanische Monopolkapital kontrolliert nicht nur die 

wichtigsten und gewinnbringendsten Wirtschaftszweige der 

Philippinen, sondem kann auch die lokalen Kredite willkiirlich 

zu Spekulationen ausnutzen, um Uberprofite zu erzielen. Laut 

Presseberichten aus Manila legten 108 amerikanische Untemeh- 

men auf den Philippinen von 1956 bis 1965 einen Betrag von 

mehr als 410 Mio. US $ in diesem Lande an. 84 % dieses Geldes 

wurden von lokalen Banken aufgebracht. . In den vergangenen

zehn Jahren haben die amerikanischen Monopolkapitalisten
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386,2 Mio. US $ Nettoprofit in die Vereinigten Staaten ge- 

sandt, die Ausgaben fur ihr luxuribses Leben auf den Philip- 

pinen nicht eingerechnet.

Die Presse in Manila hat auch berichtet, dab von den 20 grofi- 

ten Kapitalisten auf den Philippinen 19 Amerikaner sind. 

Seinen Bediirfnissen entsprechend hat der US-Imperialismus 

die Philippinen gezwungen, ihm genau festgesetzte Quantita- 

ten Zucker, Kokosprodukte , Hanf und Tabak zu niedrigen 

Preisen zu liefem Durch das starke Dumping mittela ame- 

rikanischer Waren kani es nacheinander zur Schliefiung eini- 

ger nationaler Industrie- und Handelsunternehmen auf den 

Philippinen, die wirtachaftlich schwach waren. Wahrend 

der drei Jahre von 1965 bis 1967 muhten mehr als 100 mitt- 

lere und kleine Industrie- und Handelsunternehmen wegen 

wirtachaftlicher Schwierigkeiten ihren Betrieb einstellen. 

Manche davon wurden von amerikanischen Grofigesellschaf- 

ten aufgekauft Die gierige Auspliinderung durch das 

amerikanische Monopolkapital hat auch eine Inflation auf 

den Philippinen, Mangel an Devisen und das Anwachsen der 

Auslandsschulden auf 900 Mio. US S vemrsacht  

Unter den mannigfachen Ausbeutungs- und Unterdriickungs- 

mabnahmen des US-Imperialismus und der philippinischen 

Compradoren- und Gulsbesitzerklasse leben die philippini

schen Volksmassen in aubcrordentlicher Armut Der 

Reichtum des Landes ist in den lliinden der Reichen konzen- 

triert, die nur 1-2 % der Bevblkerung ausmachen. Von der 

35 Millionen-Bcvblkerung des ganzen Landes sind 2,5 Millio- 

nen arbeitslos und 6 Millionen halbbeschaftigt. In den letz- 

ten zehn Jahren fiel der Reallohn der Arbeiter um etwa 20%, 

wahrend die Warenpreise Jahr fur Jahr steigen. Auf dem 

Lande haben mehr als 70 % der Bauem keincn eigenen Grund 

und Boden.

Die verschiedenen Verbrechen des US-Imperialismus auf den 

Philippinen haben die philippinischen Volksmassen veranlaht, 

sich zu noch breilerem und heftigerem Widerstand und Kampf 

zu erheben ” (56).

China hat nicht gezogert, diesen Kampf, insbesonde- 

re die Griindung der Neo-KP und der NV A, ziPunter- 

stiitzen”. Das Vokabular, das die Pekinger Presse bei 

der Schilderung des philippinischen Revolutionskur- 

ses verwendet, stammt ganz aus der eigenen chinesi- 

schen Praxis - ein Zeichen, wie sehr sich die ehemali- 

gen chinesischen Partisanen mit der Situation der 

heutigen NVA zu identifizieren vermogen. Als Bei- 

spiel sei hier eine chinesische Beschreibung der phi

lippinischen Vorgange angefiihrt:

“Unter der Fuhmng der eng mit den dbrflichen Massen ver- 

bundenen Partei sollen auf dem Inselreich landliche Basen 

errichtet werden, die sich effektiv gegen die “Einkreisungs- 

und Vernichtungsfeldziige’ der Regierung wenden kbnnen” 

(1970 habe die Volksarmee z.B. 600 Regierungssoldaten ge- 

tbtet oder verwundet und zahlreiche “Lokaltyrannen” liqui- 

diert.)Die Volksstreitkrafte - hierzu gehbrten regulare Ein- 

heiten, lokale Guerillas und Milizen - stiinden ‘auf eigenen 

Beinen’.(Grundsatz: Unsere Gegner sind zugleich unsere 

Hauptwaffenlieferanten; die Armee produziert fiir sich selbst), 

verliefien sich auf die Strategic des Volkskrieges und hiilfen 

der Partei, Dorfrate zu errichten (sogen. “Barrio-Revolutions- 

komitees”, mit fiinf Abteilungen - fiir Organisation, Erziehung, 

Wirtschaft, Verteidigung, Gesundheit), Pachtgebiihren zu re- 

duzieren, fiir niedrige Zinssatze zu kampfen und die Felder an 

die landlosen Bauem zu verteilen (57).

Die Gremien, , von denen hier die Rede ist, sind 

die sogen. “Barrio-Organisationsausschiisse” und die 

“Barrio-Militarrate”. Erstere bestehen aus einer Kader- 

gruppe, der mcist Studenten, Gewerkschaftler oder re- 

volutionare Bauern angehoren und deren Hauptziel es 

ist, nicht eine feste organisatorische Struktur auf dem 

Lande aufzubauen, sondern - angesichts der stets vom 

Feind bedrohten Situation - eher ein flexibles lokales 

Netz von Fronten und Sympathisanten aufzuziehen. 

Es geht also vor allem darum, die Bcvolkerung aufzukla- 

ren, sie “ausbeutungsbcwuhter” zu machen und u.U. 

sogar die ortlichen Regierungsstellen zu infiltrieren. Die 

Barrio-Militarrate haben andererseits die Aufgabe, als 

Rekrutierungs- und Organisationsagenturen der NVA zu 

diencn, die fiir Anwerbung und Logistik verantwortlich 

sind. Nach Moglichkeit wollen sie “Teilzeit-Partisanen” 

erziehen, d.b. solche Personen ausbilden, die bereit sind, 

“Bauern bei Tag und Kampfer bei Nacht” zu sein.

Aus chinesischcr Sicht hat die Neo-KP der Philippinen 

folgenden globalen Stellenwert:

“Im internationalen Rahmen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 

konnen die Philippinen als Teil eines ausgedehnten Weltdorfes an- 

gesehen werden, wo bestimmt die schwachsten Glieder der US- 

imperialistischen Herrschaft zu finden sind. In den philippinischen 

Dorfem sind die Bedingungen fiir die Kommunistischc Partei der 

Philippinen und die Neue Volksarmee auherst giinstig dafiir, die 

Massen zu . mobilisieren und mutig vorwarts zu schreiten. Selbst 

in den philippinischen Stadten sind heute nie dagewesene revolu- 

tionare Massenkiimpfe von immer grofierem Ausmah und mit im- 

mer ungestiimerer Gewalt ausgebrochen. Die ungeheuren Leiden 

der breiten Volksmassen erfordern dringend revolutionare Losun- 

gen - die volksdemokratische Revolution Im revolutionaren 

Geist des proletarischen Internationalismus betrachlet sich die 

von der KPPh/ML gefiihrte Neue Volksarmee als Teil der Krafte 

der Weltrevolution gegen den US-Imperialismus sowie den moder- 

nen Revisionismus mit der Sowjetunion an der Spitze und gegen 

alle konterrevolutionaren Krafte” (58).

Die manilafeindliche Politik Pekings riihrt hauptsachlich 

von der engen Verflechtung der Philippinen mit dem 

“US-Imperialismus” her (und konnte sich in Zukunft bei 

einer zu starken Anlehnung des Marcos-Regimes an 

Moskau erneuern). Neben diesem “Hauptwiderspruch” 

gibt es aber noch verschiedene Konfliktsphanomene 

kleinerer Dimension. Eines davon ist der Streit um die 

Spratley-Inseln (chinesisch: Nansha-Inseln). Diese kleine 

Inselgruppe in dem rd. 1 Mio. qkm umfassenden Siidchi- 

nesischen Meer, das fast zur Ganze von Peking als Territo- 

rialgewasser beansprucht wird (Naheres dazu mit Karte 

im Abschnitt “Indonesien” B.II) wurde 1971 zum Teil 

durch philippinische Truppen besetzt.

Gegen diesen Akt erhob Peking scharfen Protest. Schon 

1951 habe der damalige Auhenminister Chou En-lai in 

seiner “Erklarung uber den amerikanisch-britischen 

Friedensvertragsentwurf mit Japan und die San Francisco- 

Konferenz feierlich darauf hingewiesen, dafi die Spratley-



CHINA aktuell - 534 - September 1973

Inseln neben anderen Inselgruppen im Siidchinesi- 

schen Meer “seit jeher zum Territorium Chinas” 

gehorten. Dicse Erklarung sei am 29.5.1956 an 

die Adresse Manilas erneut abgegeben worden. 

Am 10.7.1971 habe dann President Marcos die 

Nansha-Inseln als “umstrittene Gebiete bezeich- 

net und ganz offen Truppen zur Besetzung mehrerer 

Inseln entsandt. Die philippinische Regierung miisse 

“sofort ihre Verletzung der territorialen Souverani- 

tat Chinas einstellen und all ihr Personal von den 

Nansha-Inseln abziehen (59).

China konnte eines Tages, falls dieser Streit sich nicht 

beilegen laftt, Teile seiner immer starker anwachsen- 

den Marine als ultima ratio ins Gefecht schicken. Zu 

den drei Aufgaben der wachsenden chinesischen See- 

streitkrafte gehort neben der Kiistenverteidigung und 

der langfristigen Strategic gegen Moskaus wachsende 

Seemacht besonders auch die Kontrolle der Territorial- 

gewasscr (60). Die Gefahr eines Zusammenstohes 

zwischen China und den Philippinen konnte dann be

sonders akut werden, wenn es sich herausstellen soll- 

te, dafi die Nansha-Inseln ebenso wie das umstrittene 

Seegebiet um Sengaku (Tiao-yii-t’ai) (61) tatsachlich 

so olfiindig waren, wie es heute vermutet wird.

Es gibt also nach wie vor eine Reihe von Hindernis- 

sen auf dem Wege zu einer gegenseitigen Annaherung 

im Geiste nachbarlicher *‘Normalitat”..

Umso erfreulicher ist es, dafi das Auslandschinesen- 

problem, das der VRCh schon soviele Scherereien 

eingebracht hat, auf den Philippinen bei weitem 

nicht dicselben Dimensionen angenommen hat wie 

etwa in den malaiischen Nachbarlandern Indonesien 

und Malaysia, obwohl freilich die Chinesen auch bei 

der philippinischen Bevolkerung alles andere als be- 

liebt sind. Alles in allem belauft sich die Zahl der 

ethnischen Chinesen auf etwa 450 000 Personen, 

also rund 1,4 % der philippinischen Bevolkerung (62). 

Von diesen sind etwa 110 700 als “Auslandschinesen” 

registriert, von denen 37 622 allein im Gebiet von 

Manila wohnen (63). Der Rest ist entweder eingebiir- 

gert oder illegal untergetaucht. Da auf den Philippi

nen - im Gegensatz zu den angelsachsischen Landern - 

das ius soli nicht gilt, kann die Staatsangehorigkeit 

nicht durch Geburt (bei nichtphilippinischen Eltern) 

oder Einheirat, sondern nur auf dem Wege eines kom- 

plizierten, restriktiven und teuren Naturalisierungs- 

verfahrens erwprben werden.

Obwohl das chinesische Bevolkerungselement auf 

den Philippinen quantitativ so gering ist, hat es doch 

- wie ja auch in den anderen siidostasiatischen Lan

dern - eine bedeutsame wirtschaftliche Stellung 

inne. Nach weitverbreitetem Urteil kontrollieren 

drei Gruppen von Unternehmern die Volkswirtschaft 

auf Kosten der Habenichtse:

1. die Amerikaner, die fur eine Summe von uber 1 

Mrd. US $ auf dem Archipel investiert haben, gro- 

fien Industriebetrieben und Banken vorstehen und 

ihre philippinischen Angestellten besser bezahlen 

als lokale Unternehmungen;

2. ein Dutzend philippinischer Konzerne, die sowohl 

im In- als auch im Ausland investieren, deren Inhaber 

sich aber z.T. “auswarts” mehr zu Hanse fiihlen als 

im eigenen Land und die ihre Kinder meist auf ameri- 

kanischen Schulen erziehen lassen;

3. zahlreiche chinesische Unternehmen, die auf dem 

Gebiet des Bankwesens, der Versicherungen, des 

Grohhandels, der juristischen und medizinischen Be- 

rufe, der Kopra- und der Zuckerindustrie beschaftigt 

sind und denen nachgesagt wird, dah sie die Wahlen 

finanziell in ihrem Sinne beeinflussen, dadurch also 

zum eigentlichen Siindenbock fiir die Korruptheit der 

Regierung geworden sind (64).

Von dieser wirtschaftlichen Sonderstellung abgesehen 

zeigen die meisten Chinesen, besonders die Angeho- 

rigen der alteren Generation, eine enge Clan-Verbun- 

denheit, die weitere hohe Sozialbarrieren gegeniiber 

der einheimischen Bevolkerung aufrichtet. Auch gibt 

es zahlreiche chinesische Schulen, die trotz aller ge- 

genteiligen Forderungen einheimischer Nationalisten 

vorerst nicht philippinisiert werden konnen, da sie 

aufgrand des Freundschaftsvertrages mit der “Republik 

China” (Taiwan!) von 1946 und des philippinisch- 

chinesischen Schulabkommens von 1955 betriebcn 

werden. Gegenwartig gibt es 153 chinesische Schulen 

aller Kategorien, die von 61 400 Schiilern besucht wer

den. 172 besuchen das College, 3430 die hohere Mit- 

telschule, 9462 die untere Mittelschule, 38 663 die 

Volksschule und 9 718 Kindergarten. Insgesamt sind 

1834 Lehrer beschaftigt, 29 davon am College in 

Manila (65). Jahrlich gehen ferner etwa 30 Studenten 

nach Taiwan zum Hochschulstudium. Zahlreiche Leh

rer erhalten ihre Ausbildung in Taiwan, und auch die 

Standard-Lehrbiicher werden auf Taiwan erarbeitet.

Die Regierung in Manila hat jedoch die Einwanderang 

chinesischer Lehrer aus Taiwan grandsatzlich unterbun- 

den, so dah das Lehrpersonal weitgehend aus den Rei- 

hen der Filipino -Chinesen rekratiert werden mufi. 

Samtliche chinesischen Schulen miissen aufierdem bei 

der Regierung registriert werden und gelten als Privat- 

schulen. Der philippinische Lehrplan wird vormittags 

auf Englisch, der chinesische nachmittags auf Chine- 

sisch unterrichtet. Die chinesischen Ausbildungskrafte 

werden durch die Botschaft Taiwans lizensiert.

Solange die philippinische Einbiirgerangsgesetzgebung 

so streng bleibt wie bisher, muh sie an diesem Schul- 

system festhalten, wenn sie die Kinder chinesischer 

Staatsangehdriger nicht iiberhaupt ohne Schulbildung 

lassen will. Solange andererseits aber das derzeitige 

System aufrechterhalten wird, kommen auch assimi- 

lationswillige jiingere Chinesen ohne philippinische 

Staatsangehdrigkeit in Schwierigkeiten, da der Wall 

zwischen der einheimischen Bevolkerung und ihnen 

bestehen bleibt.

Die hier kurz skizzierte Situation zeigt deutlich, daft 

das Auslandschinesenproblem fiir Peking nicht in alien 

siidostasiatischen Landern gleich schwer wiegt. Fiihlte 

sich die VRCh wahrend der fiinfziger und sechziger 

Jahre vor allem fiir die Auslandschinesen in Indonesien
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zustandig, so ware ihr einc solche “Kompetenz” 

im Faile der Philippinen nic in den Sinn gekommen. 

Es besteht hier eine faktische Arbeitsteilung zwischen 

Taipei und Peking. Solltc es aber eines Tages zur 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen 

Manila und Peking kommen, so ware die philippini- 

schc Regierung gut beraten, wenn sie die Einbiirgep 

rung der jetzt schon auf dem Archipel lebenden 

Chinesen so rasch wie moglich betriebe, um von 

vornherein eine ahnlich heikle Situation zu vermei- 

den, wie sie zwischen Indonesicn und China wegen 

des ungelosten Auslandschinesenproblems jahrclang 

bestanden hat.

Solltc Manila sich zu einer grobziigigeren Einbiirge- 

rungspolitik durchringen konnen, so bestiinde die 

Aussicht, dab sich die Auslandschinesen auf den 

Philippinen weit besser akklimatisierten als in den 

anderen Landern Siidostasiens. Insofern ist Manila 

in der gliicklichen Lage, nicht auch noch - wie an- 

dere Lander - durch ein fast unlosbares Auslands- 

chincsenproblem belastet zu sein.

Mit dem Beginn der siebziger Jahre war es dem 

Regime in Manila - nicht zuletzt im Zusammenhang 

mit den Studenten- und NVA-Unruhen im eigenen 

Land, sowie der Nixon-Doktrin - klar geworden, 

dab sich Kontakte mit den bisher vo sorgfaltig 

umgangenen sozialistischen Staaten nicht liinger 

vermeiden liehen. Vor allem gait es, das heibe 

Eisen China anzupacken. Nach liber zwanzig Jah- 

ren gegenseitiger “Ignorierungspolitik” konnte 

hier nur gradualistisch vorgegangen werden.

Erwartungsgemab fan den die ersten Kontakte auf 

kommerzieller Ebene statt, wobei fiihrende Ge- 

schaftsleute der Philippinen als “Eisbrecher” auf- 

traten. Zur Friihjahrsmesse 1971 erschien eine 

philippinische Handelsdclcgation in Canton und 

Peking. Sie wurde u.a. von Ministerprasident Chou 

En-lai empfangen, der seinen Gasten zu verstehen 

gab, dab China an guten Beziehungen mit dem 

Nachbarstaat interessiert sei. Nachdem sich heraus- 

gestellt hatte, dab sich im Archipel eine grobe 

“Reisliicke” gebildet hatte, kehrte der Delega- 

tionsleiter noch einmal nach Peking zuriick und ver- 

handelte liber den Kauf von 10 000 t chinesischem 

Reis. Umgekehrt verpflichtete sich China, 3500 t 

philippinisches Kokosol abzunehmen.

Getreu ihren volksdiplomatischen Traditionen ge- 

statteten die Chinesen auch mehreren Touristen- 

gruppen aus den Philippinen, die VRCh zu berei- 

sen (66). Nach diesen ersten Tastversuchen gab 

Marcos bereits im Januar 1972 grimes Licht fiir die 

Intensivierung der Handelsbeziehungen mit dem 

Nachbarstaat (67). Am 4.4.72 erklarte die Regierung, 

sie werde mit China dabei auf Regierungsebene ver- 

handeln, obwohl bisher noch keine regularen di- 

plomatischen Beziehungen bestlinden. Beauftragt 

mit den Verhandlungen wurde die “National Ex

port Trading Corporation”, die von nun an fiir 

regulare Handelskontakte mit China sorgen und auch 

periodische Handelsmissionen entsenden sollte (68). 

Vor allcm Jovito Rivera, der friihere philippinische 

Handelsattache in Japan, hatte nun Gelegenheit, sein 

diplomatisches Geschick zu erweisen.

Bis 1971 waren Handelskontakte irgendwelcher Art 

mit sozialistischen Landern verboten gewesen. Die 

Jahre 1971/72 brachten nun endlich den entscheiden- 

den Durchbruch. Dies zeigt u.a. einc Reihe von weite- 

ren Warenabschliissen mit der VRCh: Im August ge- 

nehmigte die Regierung in Manila den Ankauf von 

2000 t Rohbauxit (69), und im Februar 1973 konn- 

ten philippinische Zementfabriken ihren Uberschub 

in Hohe von umgerechnet 51 Mio. DM an China ab- 

stoben. Auch der Absatz philippinischen Schnitthol- 

zes wurde nun diskussionsreif.

Taiwan soil freilich von den Philippinen nur diploma- 

tisch, nicht aber kommerzicll abgenabelt werden. Als 

im April 1972 cine philippinische Handelsdclcgation 

erneut China besuchte, erklarte Chou En-lai, er wunsehe 

unter keinen Umstanden, dab die Philippinen ihren 

Handel mit Taiwan verringerten. Insbesondere wolle 

China auch nicht solchen taiwanesischen Giitern Kon- 

kurrenz machen, die in groberen Mcngen nach den 

Philippinen geliefert wiirden, da sonst die Wohlfahrt 

des Volkes von Taiwan beeintrachtigt wiirde (71a).

Die VRCh und die Philippinen begannen aber nicht 

nur auf kommerzieller, sondern auch auf humanitarer 

Ebene einander naherzukommen: Bereits 1971 hatte 

das Chinesische Rote Kreuz Hilfsgiiter im Werte von 

70 000 US S fiir Taifun-Opfer geschickt. Alses im 

Sommer 1972 zu schweren Flutkatastrophen auf dem 

Archipel kam, stellte China abermals Waren im Werte 

von 410 000 US S fiir Katastrophenopfer zur Verfii- 

gung (70). Zum ersten Mai konnte nun ein chinesisches 

Schiff in Manila festmaehen. Bis dahin hatte kein 

Staatsblirger der VRCh philippinischen Boden betre- 

ten durfen. Schon diese erste Landung verlief freilich 

nicht reibungslos, denn gleichzeitig hatte ein taiwane- 

sisches Schiff ebenfalls mit Hilfsgiitcrn angelegt, des- 

sen Besatzung - zusammen mit Mitgliedern der taiwa

nesischen Botschaft - von Marcos empfangen wurde. 

Der President bat auch die Mannschaft des volkschi- 

nesischen Schiffes zu einem Empfang, erhielt aber - 

offensichtlich wegen der taiwanfreundlichen Geste - 

folgende unzweideutige Antwort: “Falls der President 

mit uns zusammenkommen will, ist er an Bord des 

Schiffes willkommen. Wir sind Schiffsmannschaften 

und keine Diplomaten”(71).

Im Marz 1973 erteilte die Regierung in Manila acht 

chinesischen Arzten, die im Auftrag der UNO entsandt 

worden waren, die Einreisegenehmigung.

Der entscheidende Schritt allerdings, namlich die Auf

nahme regularer diplomatischer Beziehungen, steht 

noch aus, wenngleich sich beide Staaten auch hier im 

Schneckentempo anzunahern beginnen: Im Februar 

1972 hatte der Schwager des Prasidenten Marcos, der 

Gouverneur von Leyte, Benjamin Romualdez, auf 

einer als “secret trip” bezeichneten Reise China besucht
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und u.a. auch mit Chou En-lai konfericrt. Chou soil 

dem philippinischen Abgesandten dabei versichert 

hahen, daft China keine subversive philippinische 

Gruppe unterstiitze - sei es nun finanziell oder mo

ralise!) (72). (Die “moralische” Unterstutznng wird 

allerdings auch heute noch gegehcn, wie oben im Zu- 

sammenhang mit dem Nachdruck von ‘Ang Bayang - 

Atikeln in chinesischen Prcsscorgancn ausgefuhrt wur- 

de). Chou En-lai machtc aueh deutlich, daft fiir Peking 

diplomatische Beziehungen mit Manila nicht in Be- 

tracht kamen, solange die Philippinen offizielle Be

ziehungen zu Taipei aufrechterhielten. Obwohl 

Marcos friiher immer wieder versichert hatte, daft 

man die Beziehungen zu den al ten Freunden in 

Taiwan unter keincn Umstanden aufgeben wolle und 

daft das Chinaproblem cine ausschlieftlich innerchi- 

nesische Angelegenheit sei, in die Manila sich nicht 

einmischcn wolle, gab Auftcnminister Carlos P. 

Romulo am 20.2.72 und dann wieder am 6.9.72 

bekannt, daft die Philippinen erst einmal abwarten 

wollten, wie Japan sich in dieser heiklen Frage ver- 

halten werde (73).

Nachdcm nunmehr auch Japan die VRCh diploma- 

tisch anerkannt hat und nachdem in der Zwischcn- 

zeit uberhaupt eine Politik dcr Offenen Tiir gegen- 

iiber den sozialistischen Landern eingeleitet worden 

ist, wird nun wohl auch Manila iiber kurz odor lang 

dem Beispiel Tokyos folgcn. Da die Philippinen das 

Eisen Schmieden wolllen, solange es warm war, bo- 

ten sic der VRCh cinen Besuch der Firsl Lady, 

Imelda Marcos, der Ehefrau des Prasidcnten und 

ehemaligen Schonheilskonigin dcr Philippinen an, 

die ja bercits vorher mil so groftem Erfolg cine Vi

sile in Moskau abgestallel hatte. Die Chinesen wie- 

sen jedoeh im Marz 1972 diese halboffiziclle Zwi- 

schcnlosung mil dem Ilinweis ah, daft sic an Staat- 

Staat-Kontaklen solange nicht inlcressiert scion, als 

Manila seine bisherige Taiwanpolitik fortsetze (74).

Da es in Manila jedoeh eine starke Taiwan-Lobby 

von etwa 600 000 Filipino-Chinesen gibt, wird 

Marcos sich noch einiges einfallen lassen mjissen, 

wie er zwischen der Skylla Taipei und der Charyb

dis Peking hindurehsteuern kann.

Inzwischen hat der Praside.nl ein Sonderkomitee des 

Kabinctts eingcrichtct, das die China-Frage cingehend 

priifen soli (75). Am liebsten ware es der Regierung 

in Manila, wenn allc fiinf ASEAN-Mitgliedcr glcich- 

zeitig und gemeinsam diplomatische Beziehungen 

mit Peking aufnahmen. Nach Lage der Dingo be- 

stehen liir eine solche Lbsung vorerst jedoeh noch 

keine Aussichtcn.
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CHINESISCHE UND LYBISCHE “KULTURREVOLUTION"

Am 15.4.1973 kiindigte der Staatschef von Libyen 

Oberst Khadhafi, in Tripolis die lybisehe “Kulturre

volution" an. Ziel dieser Revolution soil es sein, 

“Libven von politischer Krankbeit zu reinigen" und 

im Geiste des islamisehen Sozialismus neu erstehen zu 

lassen. Die Kulturrevolution sei notig wegen der 

schleebten Arbeitsmoral eines Grobteils der Bevolke- 

rung und wegen der Unwilligkeit der Intellektuellen, 

aufs Land zu gehen und dort den Bauern zu helfen. 

Die Arzte in der Oase Ghadames seien beispielsweise 

Palastinenser, weil kein Libyer dorthin gehen wollte. 

Ferner miihten ausgerechnet tunesische und agypti- 

sche Arbeiter das grofie Bewasserungsprojekt in der 

Oase Kufra durchfiihren, weil kein Libyer sich dafiir 

zur Verfiigung stelle. Uberdies gingen nur Lehrer aus 

Tunesien und Palastina in die entfernteren Landes- 

teile, jedoch kein Libyer. Damit miisse nun Schlufi 

sein.

In einem Fiinf-Punkte-Programm umrih Khadhafi 

sodann die Strategic seiner “Kulturrevolution":

1. Alle reaktionaren Gesetze seien aufier Kraft gesetzt. Nie- 

mand solle sich “nach lieraler Manier” auf ein Gesetz beru- 

fen konnen, um eine Arbeit zu verweigern oder ein Projekt 

zu sabotieren. Statt an den weltlichen Gesetzen, die ja ohne- 

hin noch von dem am 1.9.1969 gestiirzten Regime stammten, 

sollten sich die Libyer an der Scharia, dem koranischen Reli- 

gionsgesetz also, onentieren.

2. Sauberung des Landes von alien “politisch Kranken”. 

“Kranke” sind fiir Khadhafi alle Elementc, die sich “gegen 

die Revolution oder gegen das Volk verschworen”. Dazu ge- 

horten vor allem die Koinmunisten, die Moslem Bruder (eine 

1928 in Agypten entstandene Geheimsekte, die wegen ihrer 

standigen Einmischungspolitik in ihrem Ursprungsland bereits 

von Nasser weitgehend aufgerieben worden war) und schliefi- 

lich alle Personen, die fiir “westliche Denkart” werben.

3. Voile Freiheiten fiir das arbeitende Volk und entschiedene 

Mafinahmen gegen Schmarotzer, die sich dem “Wohlleben 

auf Kosten des Volkes” ergeben. Gleichzeitig Bewaffnung der 

revolutionaren Volksmassen. Wer gegen die Revolution ist, 

wird keine Waffen erhalten, vielmehr werden die Waffen auf 

seine Brust gerichtet.

4. Einleitung einer Verwaltungsrevolution und Ausschaltung 

der biirgerlichen biirokratischen Klasse.

5. Vorgehen gegen Bibliotheken, Universitaten und westliche 

Lehrbiicher, Verbrennung importierter Bucher. “Wir miissen 

dem Buch Gottes, dem Koran, folgen; wenn wir das tun, ist 

jeder Gedanke, der ihm widerspricht, als Irreleitung zu werten; 

er kommt von Satan und mufi vernichtet werden (1).

Grundlagen der lybischen Kulturrevolution sind ne- 

ben dem Islam der Panarabismus, der Kampf gegen 

Zionismus, Kommunismus, Kapitalismus und gegen


