
Einleitung

Die Thematisierung des chinesischen Anarchismus

„China und der Anarchismus“ mag fur viele ein Themenbereich sein, mit dem es sich 

kaum zu beschaftigen lohnt. Weder ist China heute „anarchistisch“, noch zahlt die 

chinesische zu den herausragendsten anarchistischen Bewegungen der Welt. Vielmehr 

erscheint der Anarchismus in China - wie anderswo - als historische Episode. Das 

Anliegen dieser Arbeit ist nicht, so sei gleich zu Anfang betont, die Rolle des Anarchismus 

in der chinesischen Geschichte kunstlich aufzublahen oder gar eine vollige Revision 

bestehender Geschichtsbilder zu fordem, um irgendwelche neue „Anti-Helden“ zu inthro- 

nisieren. Vielmehr ist sie ein Versuch, in erster Linie historischen Realitaten gerecht zu 

werden, in zweiter Linie die chinesische Suche nach einer modemen Identitat in den ersten 

Dekaden des 20. Jahrhunderts aus einer anderen Perspektive als der iiblichen zu verfolgen. 

Haufig richtet sich die Geschichtsschreibung, ob bewubt oder nicht, nach dem im Grunde 

alten Prinzip, dab nur „Erfolg“ Interesse verdient, und siebt entsprechend die Geschichte 

durch. Dies entspricht einem teleologischen Geschichtsbild, das die Pluralitat der histo

rischen Wirklichkeit auf einige vom Jetzt-Standpunkt aus gesehen als „bedeutend“ defi- 

nierte Faktoren verktirzt. Da die Volksrepublik (VR) China heute „kommunistisch“ ist, gilt 

entsprechend das besondere Interesse inner- wie auberhalb Chinas der Kommunistischen 

Partei Chinas (KPCh) und ihrem „Erfolgsrezept“ fur China. Wahrend an politisch- 

ideologischen Altemativen die Guomindang (GMD) (Nationale Volkspartei) sich zumin- 

dest durch ihr Uberleben auf Taiwan und durch die Riickendeckung aus den USA auch im 

akademischen Bereich noch ein gewisses Interesse sicherte, fehlte anderen Gruppierungen 

wie den Anarchisten jede Lobby. Allerdings ist zu beobachten, dab sich stets dann ein 

Interesse an historischen Altemativen bemerkbar macht, wenn das aktuelle System an 

Glaubwiirdigkeitsverlust leidet. Wahrend im Westen ein neues Interesse am Anarchismus, 

das sich u.a. in vermehrter Publikationstatigkeit manifestierte, im Zuge der 68er-Bewegung 

aufkeimte, wurde der chinesische Anarchismus nach der Kulturrevolution „wiederent- 

deckt“. Besonders die 1980er Jahre waren daher entscheidend in dem Bemuhen, sich von 

der zuvor recht einseitigen Sicht auf Chinas neuere Geschichte zu Ibsen - in China wie 

auberhalb wobei jedoch haufig politische Motivationen dahinterstanden. Aus histo

rischen Altemativen sollte ein Korrektiv fur die Zukunft abgeleitet werden, im Negativen 

wie im Positiven, also z.B. eine Wiederholung der in China gelegentlich als „anarchistisch“ 

bezeichneten Kulturrevolution verhindert werden, oder der Anarchismus sollte dazu ver- 

helfen, im Marxismus seine „vergessenen libertaren Elemente“ neuzubeleben. 1

1 Dirlik (s.u.) beschreibt dies ganz offen, doch scheint mir auch in manchen chinesischen Arbeiten der 

1980er Jahre - neben der erklarten Ablehnung des Anarchismus mit Blick auf die „Exzesse“ der Kul

turrevolution - ein Interesse an positiver Korrektivfunktion vorhanden zu sein.
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Mein Anliegen hier ist niichterner und bescheidener. Es geht mir weder um Verdam

mung noch Rehabilitierung der Anarchisten und auch nicht um eine „Ehrenrettung“ des in 

seiner real existierenden Form diskreditierten Sozialismus durch einen „besseren“ Sozia- 

lismus fur die Zukunft, sondern erst einmal um die sachliche Wahrnehmung des histo- 

rischen Phanomens. Ausgangspunkt der Arbeit war die Beobachtung der zeitweise groben 

Popularitat, die Petr Alekseevic Kropotkin, ein bei uns heute kaum mehr bekannter und 

gelesener Autor, doch vor 100 Jahren auch im Westen der bedeutendste anarchistische 

Theoretiker, in China (und Japan) im friihen 20. Jahrhundert hatte. Aus der Sicht der 

damaligen Zeit war dies somit kein „marginales“ Thema, wie ohnehin die Beurteilung von 

„Marginalitat“ durchaus relativ ist. Die haufige Erwahnung Kropotkins in chinesischen und 

japanischen Texten dieser Zeit fuhrte folglich zu der Frage, weshalb Kropotkin bzw. der 

westliche Anarchismus rezipiert wurde, von wem, wann und wie, und unter welchen Be

dingungen dies geschah. Diese Fragestellung scheint zunachst nahezulegen, dab es sich um 

eine Rezeptionsgeschichte im Sinne von „western impact studies“ handelt, allerdings ist 

„Rezeption“ schlieblich keine simple Einbahnstrabe, sondern ein kreativer bzw. dialek- 

tischer Prozeb. M.a.W. spielt bei einer Rezeption nicht nur das „Was“ eine Rolle, sondern 

auch das „Wie“ und der Rezipient als Subjekt, und dieses Subjekt hat neben einer Indi

vidualist auch ein kulturelles Umfeld wie auch eine Tradition, in der es steht. Folglich 

mub eine Rezeptionsgeschichte kontextualisiert werden. In diesem Sinne habe ich ver- 

sucht, das Thema entsprechend in sein Umfeld einzubetten.

Der Anarchismus ist von seinem Selbstverstandnis her mehr als nur eine politische 

Doktrin. Auch wenn man ihn nicht unbedingt zu einem „Seelenzustand“ erhbhen mub,2 so 

zielt er doch - insbesondere in seiner Kropotkinschen Form - auf die Neuordnung 

mannigfacher Bereiche des Lebens, ja einen neuen Lebensstil hin. Es kommt daher nicht 

von ungefahr, dab die Anarchisten als typische Vertreter der „Gesinnungsethik“ begriffen 

wurden, die sich auch durch permanente Erfolglosigkeit nicht von ihrer Haltung abbringen 

lieben. Dab der Anarchismus als soziale Bewegung erst in der 2. Halite des 19. Jahr- 

hunderts fabbar wird, ist unstrittig, doch sahen einige seiner prominenten Vertreter, u.a. 

Kropotkin, Anarchismus als allgemein historisches - nicht nur westliches! - Phanomen 

und versuchten, mbglichst viel fur die eigene Traditionslinie zu vereinnahmen. Ob dies 

statthaft war. hangt weitgehend von der Enge oder Weite der Definition von „Anar- 

chismus'1 ab (s.u.), doch ist damit zugleich die Frage aufgeworfen, inwieweit „anar- 

chistische“ Elemente auch in der chinesischen Tradition ausgemacht werden kbnnen bzw. 

was als Anknupfungspunkt fur eine chinesische Anarchismusrezeption genutzt werden 

konnte. Im Verlauf der Darstellung der chinesischen Diskussionen um den Anarchismus im 

friihen 20. Jahrhundert wird dann zu sehen sein, ob davon explizit etwas aufgegriffen wur

de, und wenn ja, was.

Da der Anarchismus also mehr sein wollte als eine politische Doktrin, und de facto auch 

einen breiteren Einflub in China hatte als lediglich im Rahmen politischer Diskussionen, 

wird er hier als „Kulturbewegung“ behandelt.3 Anarchistische Gedanken wirkten sich von

2 So Alain Pessin: La reverie anarchiste 1848-1914, Paris 1982, bes. Einleitung S. 20.

Siehe dazu im Vergleich Petra Weber: Der Sozialismus als Kulturbewegung. Frilhsozialistische Arbeiter- 

bewegung und das Entstehen zweier feindlicher Bruder Marxismus und Anarchismus, Dusseldorf 1989, 

besonders die Einleitung (S.26). Vgl. auch die Anarchismus-Geschichte von Jean Preposiet: Histoire de 

I'anarchisme, Paris 1993, die immerhin einen gesonderten Teil zu „am Rande“ liegenden Themen enthalt.
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Sprachfragen bis hin zu alternativen Kommunebildungen aus, daher werden solche Berei- 

che hier ebenso betrachtet wie die Einflusse auf die Arbeiterschaft bzw. die Konkurrenz 

zum Marxismus.

Der Rolle des Anarchismus in China sind schon mehrere Studien gewidmet worden. 

Lange Zeit war es iiblich, ihn nur als den Verlierer im Duell mit dem Marxismus abzutun. 

Insbesondere die heutige VR China bemuht sich weiterhin, in diesem Sinne die neuere 

Geschichte zu schreiben, wobei bewuBt die Tatsachen verdreht werden, um die „von 

Anfang an siegreiche KP“ zu prasentieren. Dab dies aber Geschichtsfiktion ist, erweist sich 

rasch beim Studium der Quellen. Selbst Mao hatte eine - wenn auch kurze - „an- 

archistische Phase“, und es dauerte selbst in der Arbeiterbewegung, die von der KP natiir- 

lich als ureigenst vereinnahmt wird, bis der Konkurrent Anarchismus aus ihr vertrieben 

war.

Die Verteufelung des Anarchismus von seiten der Marxisten hat eine lange Tradition. 

Bis hin zur neuesten Geschichte Chinas wurde das Negativ-Etikett „Anarchismus“ verteilt, 

namentlich fur die Kulturrevolution und die „Viererbande“ im Sinne von Anarchismus als 

„Linksabweichung“ (wahrend der Anarchismus andererseits auch als „kleinburgerlich“ und 

somit „reaktionar“ gait!). Inwieweit die Kulturrevolution aber als „anarchistisch“ gelten 

kann, ist mehr als fraglich. Vielmehr weitet sich hier der Begriff zum Allround-Verdikt.

Die auBerchinesische Geschichtsschreibung beziiglich des neueren China folgt 

groBenteils der von China vorgegebenen „Erfolgsgeschichte“ der KP. Wenn der Anar

chismus in der VR dem Kommunismus, in Taiwan den Nationalisten unterlag, scheint er 

wenig Interesse zu verdienen. Nur wenige Historiker waren bereit, den tatsachlichen 

EinfluB des Anarchismus zu wiirdigen, was besonders die Arbeiten von Peter Zarrow und 

Arif Dirlik (s.u.), aber auch die im Westen leider fast systematisch vernachlassigte japa- 

nische Forschung zum Thema positiv heraushebt. Erst allmahlich setzt sich die Erkenntnis 

durch. daB der Anarchismus nicht nur ein Praludium zum Kommunismus war, so daB er ab 

1921 (der Griindung der KPCh) zu vernachlassigen sei. Vielmehr wurde der Anarchismus 

erst im Laufe der spaten 20er Jahre zuriickgedrangt. Gerade im kulturellen Bereich - man 

denke nur an den bekanntesten literarischen Verfechter, Ba Jin E - war er noch 

virulent.

So sehr es auch Dirliks Verdienst ist, dem Anarchismus in der Vierten-Mai-Zeit, seiner 

Hochphase, zu mehr Gerechtigkeit verholfen zu haben, so sehr sieht er ihn doch als von der 

chinesischen Vergangenheit abgelbstes Phanomen. Er ist fur ihn vielmehr eine „soziali- 

stische Alternative" zum real praktizierten Sinomarxismus. M.E. zeigt aber gerade die 

Kropotkin-Rezeption, daB die Popularitat anarchistischer Gedanken ohne traditionelle 

Vorgaben nicht hinlanglich erklart werden kann.

Wie schon erwahnt, ist der Anarchismus als ,.Bewegung“ ein Phanomen des 19. Jahr- 

hunderts, doch die Resonanz, die er in China fand, kann nicht mit rein soziologischen

wobei allerdings nur auf die Verbindung zum Anti-Militarismus und Pazifismus, die „wilden Linken“ 

(„68er“), den „Anarcho-Kapitalismus“ (besonders in den USA, d.h. „laissez-faire-Kapitalismus“) und die 

..rechten Libertaren“ (z.B. Celine) eingegangen wird. (Zu Surrealismus und Anarchismus findet sich 

manches in einem anderen Teil des Buches). Diese Liste lieBe sich bedeutend verlangem und modifi- 

zieren. In Bezug auf Frankreich ist die kulturelle Dimension des Anarchismus bislang noch am ehesten 

wahrgenommen worden. (Siehe z.B. Richard Sonn: Anarchism and Cultural Politics in Fin de Siecle 

France, Lincoln und London 1989).
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Kategorien erfaBt werden. Wenn die anarchistische Bewegung im Westen Kind des 

Ubergangs zum Industrialismus war (der allerdings regional sehr unterschiedlich vollzogen 

wurde!), so war die Lage in China, sozialgeschichtlich gesehen, um die Wende zum 20. 

Jahrhundert nicht einfach identisch mit der in Westeuropa Mitte des 19. Jahrhunderts, so 

daB man lediglich von einer „zeitlichen Verzogerung“ um 50 Jahre sprechen konnte. Im 

iibrigen ist selbst in Forschungen zum Anarchismus im Westen umstritten, wie er am 

besten gedeutet wird. Meist wird er als Abwehrreaktion auf den Kapitalismus verstanden, 

voll vorindustrieller Romantik.4 5 Wo der Marxismus die Zeichen der Zeit erkannte und auf 

den Industrialisierungs- und Zentralisierungszug aufsprang, blieb der Anarchismus - nach 

dieser Lesart - im Handwerks- und Agraridyll stecken. Nicht Praxis, sondern pure Theorie 

und ethische Maximalforderungen entfremdeten ihn der Wirklichkeit. Wenn dem nur so 

ware, hatte der Anarchismus allerdings nie eine Massenbasis finden durfen.

In neuerer Zeit zeichnet sich eine Umkehrung der Bewertung ab: Die Fortschritts- 

euphorie ist dahin, die Suche nach humaneren, biirgernaheren und bkologischen Lebens- 

entwiirfen ziehen den Anarchismus in den Bereich der Alternativkultur bzw. counter

culture. Vorlaufer dieses Trends waren die u.a. vom Anarchismus inspirierten Kommune- 

bewegungen. Ansatze hierzu fanden sich ebenso in Fernost und werden daher auch mit- 

behandelt.

Die Tendenz in der Bewertung beschrankt sich heute auf Anarchismus als Korrektiv- 

funktion an der doch prinzipiell weitgehend akzeptierten Gesellschaft.'' So wird statt 

„anarchistisch“ die Bezeichnung „libertar“ gern verwendet, nicht zuletzt, weil der Begriff 

Anarchismus'1 sich bis heute nicht vom Geruch des Terrorismus befreien konnte. „Li- 

bertare'‘ Ziige versuchte man - gerade im Zusammenhang mit der 68er Bewegung - in 

verschiedenste Bereiche hineinzutragen, u.a. auch in die Erziehung, die schon frtiher den 

Anarchisten ein wichtiges Anliegen war.6

Der Anarchismus gab somit AnstdBe fur die Neuordnung des Lebens in vielerlei Hin- 

sicht. Daher definierte ihn der deutsche Anarchist Gustav Landauer schlicht als „neues 

Verhaltnis der Menschen zueinander“.7 Er war somit ein Lebensentwurf und mehr als eine 

bloB politische Theorie. Doch selbst als solche wurde er oft belachelt: er sei im Grunde

4 Vgl. z.B. James Joll: The Anarchists, London 1964, deutsche Fassung: Die Anarchisten, Frankfurt/M. und 

Berlin 1969, S. 215; Oder Eric J. Hobsbawm: Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social 

Movement in the 19th and 20th Centuries, Manchester 1959, deutsche Fassung: Sozialrebellen: Ar- 

chaische Sozialbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, Neuwied und Berlin 1962. Dort bes. S. 15.

5 Siehe z.B. Rolf Cantzen: Weniger Staat — mehr Gesellschaft. Freiheit — Okologie - Anarchismus, Frank

furt/M. 1987, S. 9. Siehe auch Colin Ward in seiner kommentierten Ausgabe von Kropotkins Fields, 

Factories and Workshops Tomorrow (siehe die deutsche Fassung: Peter Kropotkin: Landwirtschaft, Indu

strie und Handwerk, Berlin 1976, S. 12), wo er gerade Kropotkins Aktualitat herausstreicht.

6 Es sei hier nur auf Tolstoj, den Spanier Francisco Ferrer mit seiner „modemen Schule“ und nattirlich 

Kropotkin verwiesen, der hervorhob, dab die Erziehung daran schuld sei, dab die natiirlichen Sozial- 

instinkte im Menschen verkriippeln und er zum gefugigen Untertan der Staatsallmacht wird. Im Gegensatz 

zu den beiden anderen Genannten war Kropotkin allerdings nie an einer praktischen Umsetzung erziehe- 

rischer Ideen beteiligt.

7 Siehe Erwin Oberlander (Hrsg.): Der Anarchismus. (Dokumente der Weltrevolution Bd. 4), Olten und 

Freiburg 1972, S. 73; bzw. die Landauer-Darstellung von dessen Verehrer Martin Buber: Pfade in Utopia, 

Heidelberg 1950, S. 81-99.
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atheoretisch, archaisch und wisse nur, was er nicht wolle.8 Dabei zeigt gerade das Beispiel 

Kropotkin, der das wohl ausgereifteste anarchistische Modell aufstellte, wie systematisch 

Anarchismus sein kann, auch wenn gerade die Systematisierung manch anderem Anar- 

chisten zu weit ging.9 Der Anarchismus war daher kein blober Neinsager. Insofern ist es 

auch nicht erstaunlich, dab es oft die gleichen Leute waren, die Destruktion und Neuaufbau 

forderten. So gesehen war der Terrorismus bzw. das Gewaltproblem nicht prinzipiell 

getrennt von den konstruktiven Versuchen in Hinblick auf eine neue Gesellschaft. Gewib 

gab es dazu unterschiedliche Positionen, aber es ware zu einfach, wollte man die „Mili- 

tanten“ sauberlich von den „Idealisten“ trennen, wie es oft zur Verteidigung des Anar

chismus versucht wurde.10

For schurigs st and1 1

Betrachtet man nun die bisherigen Studien zum chinesischen Anarchismus etwas genauer, 

so zeigt sich in der VR China - wie erwahnt - ein ausgepragteres Interesse ab den 1980er 

Jahren. Wahrend zuvor der Anarchismus nur periodisch in „Abwehrschriften“ in po- 

lemischer und eher allgemeiner Form bekampft wurde,12 erschienen nun grbbere Mate- 

rialsammlungen zum chinesischen Anarchismus und daran anschlieBend Uberblicksar-

8 Petra Weber: Sozialismus ... (S. 24) bringt dies gut auf den Punkt und unterscheidet korrekt atheoretisch 

von adogmatisch.

9 Stellvertretend fur diese Kritiker sei Max Nettlau genannt, auf dessen Einwande spater noch Bezug ge- 

nommen wird.

10 Zur Debatte Gewalt und Anarchismus siehe z.B. Vernon Richards (Hrsg.): Violence and Anarchism. A 

Polemic, London 1993. Richards war seit den 1930er Jahren die wichtigste Figur bei Freedom, der einst 

von Kropotkin mitgegrtindeten Londoner anarchistischen Zeitschrift. Besonders interessant ist Malatestas 

Beitrag aus den 20er Jahren, der als Anhang angefugt ist. Gewalt sei kein Kennzeichen des Anarchismus, 

vielmehr sei diese nur zur (auch prophylaktischen) Verteidigung. Er unterscheidet „moralisch legitimierte" 

Gewalt zum Zweck der Befreiung und „unmoralische“ Gewalt zum Zweck der Unterdriickung. (//?/</. S. 

79). (Kritisch zu solch einer Auffassung unter philosophischem Gesichtspunkt z.B. Robert Spaemann: 

„Moral und Gewalt" in ders.: Zur Kritik der politischen Utopie, Stuttgart 1977, S. 77-103). Siehe auch die 

Charakterisierung der anarchistischen Beurteilung von Gewalt als Oszillation zwischen „notwendigem 

Ubel" und Verherrlichung bei Alain Pessin: La reverie ... S. 117 ff.

11 Im folgenden wird keine Vollstandigkeit angestrebt, sondem nur auf wichtigere und grbBere Arbeiten 

eingegangen, um einen allgemeinen Eindruck der Lage zu geben. Zu vielen Einzelbereichen wird im Text 

bzw. den FuBnoten die relevante Literatur angegeben werden.

12 Siehe besonders die beiden umfangreichen gleichnamigen Anarchismus-Kritiken Wuzhengfuzhuyi pipan

M St W ft- # £lj (Kritik des Anarchismus), einmal 1959 in 2 Banden von der Volksuniversitat in 

Peking zusammengestellt, einmal von Zhong Limeng und Yang Fenglin herausgegeben,

Shenyang 1981. Wahrend die Kritik-Sammlung von 1959 primar die Anarchismuskritiken der marxisti- 

schen „Klassiker“ auffuhrt und nur am Ende auch auf den chinesischen Anarchismus eingeht, zeigt die 

Sammlung von 1981 schwerpunktmaBig die Geschichte des chinesischen „Abwehrkampfes“ gegen den 

Anarchismus anhand mehrerer Textausziige von chinesischen Anarchisten der Vierten-Mai-Zeit und ihren 

(damaligen) marxistischen Diskussionspartnem. (Allerdings setzten selbst in den 80er Jahren noch einige 

Abwehrschriften das alte Schema fort und beschrankten sich auf die Refutation westlicher anarchistischer 

Klassiker, ohne die Existenz einer chinesischen anarchistischen Bewegung uberhaupt zu erwahnen! Siehe 

z.B. Zhou Jiquan JrJ M : Wuzhengfuzhuyi sixiang pipan ftf jgr /Ff ft- M ® IN [Kritik des 

anarchistischen Denkens], Fuzhou 1984).
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beiten. Die wichtigste Materialsammlung wurde von Ge Maochun zusammen mit

Jiang Jun und Li Xingzhi ®. x herausgegeben: Wuzhengfuzhuyi sixiang zi- 

liaoxuan & 44 44 S ® W ^410 (Materialsammlung zum anarchistischen Denken), 2 

Bande, Peking 1984. Diese umfangreiche Materialsammlung ist als beachtlicher Beitrag 

zur Auseinandersetzung mit dem Anarchismus im heutigen China hervorzuheben. Das 

Material ist chronologisch nach Publikationen angeordnet, umfaBt den Zeitraum 1902— 

1939, und wird durch Anhange mit Erinnerungen bedeutender Anarchisten, einigen 

einschlagigen Archivmaterialien und mit chronologischen Uberblickslisten zu anarchisti

schen Organisationen und Publikationen abgerundet. Soweit mir ein Vergleich mit Origi- 

nalquellen mbglich war, ist dieser Materialsammlung ferner - alles in allem - Ver- 

laBlichkeit zu bescheinigen. Zeitgleich erschien die von Gao Jun jWj j|l et al. heraus- 

gegebene Sammlung Wuzhengfuzhuyi zai zhongguo te 4s M it 41 SI (Anarchismus 

in China), Changsha 1984. Dieses enger ausgelegte Werk (1907-1927) enthalt nur wenige 

Texte, die nicht in der erstgenannten Sammlung enthalten sind, dafur aber einige andere 

Versionen von Erinnerungen einzelner Anarchisten. Ferner ist fur den Zeitraum von 1912 

bis Anfang der 1920er Jahre auch die Zusammenstellung von Archivmaterialien zu den 

Anarchisten und der Sozialistischen Partei Chinas zu nennen, die interessante Einblicke in 

die obrigkeitliche Sicht des chinesischen Anarchismus gibt: Zhongguo wuzhengfuzhuyi he 

zhongguo shehuidang f SI M 44 44 A3 * * * 7 * * M Ed SI If W M (Chinesischer Anarchismus 

und die Sozialistische Partei Chinas), Jiangsu 1981.

Darauf aufbauend erschienen dann ab Ende der 80er Jahre auch chinesische Gesamt- 

darstellungen. Hier ist zunachst - in qualitativer Reihenfolge - die Arbeit von Jiang Jun 

und Li Xingzhi. zwei Kompilatoren der erstgenannten Materialsammlung, anzufuhren: 

Zhongguo jindai de wuzhengfuzhuyi sixiang f S (4 64 M 44 44 T (An-

archistisches Denken im modemen China), Jinan 1990. Hire Darstellung zeichnet sich 

entsprechend durch eine gute Materialkenntnis aus. Ferner sind an „seriosen“ Darstellun- 

gen zu nennen: Lu Zhe £#4=4 : Zhongguo wuzhengfuzhuyi shigao i=4 g| te 44 Jf41H _•£ 

(Entwurf einer Geschichte des chinesischen Anarchismus), Fuzhou 1990; und Xu Shan- 

guang mit Liu Jianping ^lj: Zhongguo wuzhengfuzhuyi shi 41 S M 44 44 HE

(Geschichte des chinesischen Anarchismus), Hubei 1989. Die bereits 1987 erschie- 

nene Darstellung von Zhang Wentao X W: Heiqi zhi meng. Wuzhengfuzhuyi zai zhong

guo 4? 0 M 44 44 t fl JtIS (Traum der schwarzen Fahne. Anarchismus in 

China), Nanchang. ist eher polemischer Natur und verzichtet auch auf alien wissenschaft- 

lichen Apparat. Ferner soli hier wegen des speziellen Bezugs zu der vorliegenden Arbeit 

noch die wichtigste chinesische Veroffentlichung zu Kropotkin erwahnt werden: Chen 

Zhihua IW it WH Kelupaotejin zhuan £4 43 W W (Biographic Kropotkins), Peking 

1986. AuBer zu Kropotkin sind speziell zu Bakunin noch Monographien erschienen.13 DaB 

all diese Arbeiten sich innerhalb eines vorgegebenen Interpretationsrahmens bewegen, ver-

3 Siehe Li Xianrong : Bakuning pingzhuan E W W M (Kritische Biographic Bakunins), Peking

1982, und Peng Shuzhi IL W : Wuzhengfuzhuyi zhi fu Bakuning $ (Der

Vater des Anarchismus, Bakunin), Xi’an 1988. Vgl. auch die spezielle Bakunin-Kritik: Makesi Engesi lun

Bakuningzhuyi M Jg B f&Wrlw E t # (Marx / Engels uber den Bakuninismus), Peking 1980.

Zuvor war bereits eine spezielle Sammlung zu Bakunin erschienen, um „vor den Gefahren des Baku-

ninismus" zu wamen (den die „Viererbande“, laut Einleitung S. 13, verkorpert habe): Bakuningyanlun EH

(Ausspriiche Bakunins), Peking 1978.
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steht sich von selbst, wie auch die besondere Akzentuierung der Auseinandersetzung 

zwischen Anarchisten und KPCh wenig iiberrascht. Dennoch haben diese Arbeiten mit 

Sicherheit dazu beigetragen, das Bild der eigenen neueren Geschichte innerhalb Chinas zu 

diversifizieren und - mehr oder minder explizit - auch kritische Fragen beziiglich des 

tatsachlichen Gangs der Geschichte aufzuwerfen.

Wahrend in der VR China der Anarchismus als Konkurrent und „Gefahrdung“ der 

KPCh zumindest als Feindbild stets eine gewisse Rolle spielte, wurde der Anarchismus 

von taiwanesischer Seite relativ wenig beachtet, um nicht zu sagen „tabuisiert“. Dies ist 

gerade deshalb bemerkenswert, weil einige prominente Anarchisten insbesondere der 

friihesten Generation sich spater fur die GMD entschieden. Das potentielle „anarchistische 

Erbe“ in der GMD wurde somit ausgeblendet. Abgesehen von kursorischen Ausfuhrungen 

im Rahmen von allgemeineren Studien zur modemen Geschichte (z.B. von den bekannten 

Historikern Zhang Yufa X. oder Chen Sanjing ) oder der Betrachtung von

Einzelaspekten bzw. -persdnlichkeiten (so durch den Historiker Xu Wentang X X) hat 

sich nur ein jiingerer Forscher, Hong Dexian 7c , intensiver mit der Thematik befaht, 

und auch dies primar auf die Zeit bis zum Vierten Mai begrenzt, also die Zeit vor der 

problematischen „Liaison“.

Von japanischer Seite sind bislang an monographischen Uberblicksarbeiten immer noch 

die popular gehaltenen Bucher Tamagawa Nobuakis 7E JI I fa die einzigen: Chugoku 

anakizumu no kage X ® T X X X' A X (Der Schatten des chinesischen Anarchis

mus), Tokyo 1974, und Chugoku no kuroi hata X (7) ® A X (Die schwarze Fahne 

Chinas), Tokyo 1981. Entsprechend der intendierten Leserschaft verzichtet Tamagawa auf 

alle Quellenbelege, was seine Bucher fur wissenschaftliche Zwecke nur bedingt brauchbar 

macht. Doch haben vor allem Saga Takashi lift |l® pf? und Sakai Hirobumi X # # 

zahlreiche sehr detaillierte Artikel zum chinesischen Anarchismus verfaht. Saga hat seinen 

Schwerpunkt in der Zeit vor dem Vierten Mai, Sakai danach. AuBerdem haben sie mit 

Tamagawa einen Band mit japanischen Ubersetzungen zum1 chinesischen Anarchismus 

zusammengestellt, der in sich einen guten Uberblick bietet: Saga I Sakai / Tamagawa: 

Chugoku anakizumu undo no kaisd U 7 X AiM ft Z) [H (Reminiszenzen an 

die chinesische anarchistische Bewegung), Tokyo 1992. Ferner zeichnen Sakai und Saga 

auch verantwortlich fur die 12-bandige Materialsammlung Genten chugoku anakizumu 

shiryo shusei X X X X X XA X ^4 M Mt (Sammlung von historischen 

Originalmaterialien zum chinesischen Anarchismus), Tokyo 1994, mit erlautemdem Be- 

gleitbandchen.

Im Westen ist der langjahrige „Klassiker“ Robert A. Scalapino und George T. Yu: The 

Chinese Anarchist Movement von 1961 (Nachdruck Westport 1980), der u.a. auch von der 

in der SU erschienenen wichtigsten einschlagigen Arbeit von Elena J. Staburova: Anar

chism v Kitae, 1900-1921 (Anarchismus in China, 1900-1921), Moskau 1983, rezipiert 

wurde, durch die Arbeiten von Zarrow und Dirlik iiberholt worden.14 Peter Zarrows 

Anarchism and Chinese Political Culture, New York 1990, hat seinen Schwerpunkt auf der

14 Zu Scalapino/Yu vgl. auch die sehr kritische Rezension von Marianne Rachline: „A propos de 1’anar- 

chisme chinois“ in Le mouvement social Nr. 50, Januar 1965, S. 139-143, die auf einige Desiderata hin- 

wies. Fur den Stand nach Zarrow und Dirlik vgl. die Ausfuhrungen von Yves Chevrier: „Anarchisme, 

maoisme et culture politique chinoise“ in Historiens - Geographes Nr. 340 (1992), S. 193-202.
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„ersten Generation41 der chinesischen Anarchisten, den Gruppen in Tokyo und Paris Ende 

der Qing-Zeit. Er verficht einen starker mit der Tradition verkniipfenden Ansatz, wobei er 

besonders auf die Sozialisation der Vertreter des fruhen chinesischen Anarchismus abhebt. 

Sein Hauptaugenmerk liegt darauf zu zeigen, dab viele der spater in der Vierten-Mai-Zeit 

gangigen Themen bereits von diesen Gruppen vorweggenommen worden waren. Arif Dir- 

lik, der sich besonders mit den Anfangen des Kommunismus in China beschaftigt hat,15 

sucht im Anarchismus eine „sozialistische Alternative44. Dirliks Darstellung, Anarchism in 

the Chinese Revolution, Berkeley et al. 1991, eine um Einleitung und Schlub erweiterte 

Zusammenfassung von Einzelartikeln aus den 80er Jahren, zieht sich uber den Zeitraum 

von Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu den spaten 20er Jahren hin, woran in gewisser 

Weise sein mit Ming K. Chan gemeinsam verfabtes Buch: Schools into Fields and 

Factories: Anarchists, the Guomindang, and the Labor University in Shanghai, 1927- 

1932, Durham 1991, anschliebt. Dirliks Anarchism in the Chinese Revolution besticht zwar 

durch die Konsistenz seiner Argumentation, doch tendiert er auf der anderen Seite des 

bfteren dazu, nur diejenigen Punkte herauszugreifen, die in seine Gesamtargumentation 

passen. Auch scheint mir sein Umgang mit chinesischen Sekundarmaterialien (z.B. der 

Erinnerungsliteratur) haufig etwas unkritisch. In etlichen Fragen sind daher durch mit mehr 

Bedacht gelesene Quellen und vor allem durch eine Beriicksichtigung auch auber- 

chinesischer Einflusse und Konstellationen Korrekturen bzw. Erganzungen anzubringen. 

Nichtsdestotrotz waren besonders Dirliks Arbeiten ein Durchbruch in der Forschung zum 

chinesischen Anarchismus.16

15 Siehe sein The Origins of Chinese Communism, New York 1989.

16 Erganzend sei noch auf einige andere westliche Arbeiten zum chinesischen Anarchismus allgemein hin- 

gewiesen: Jana Rosker: Anarchistische Staatskritik in China um die Jahrhundertwende. Eine ver- 

gleichende Studie zu Staatstheorien und anarchistischem Gedankengut in der chinesischen und der west

lichen Tradition. Unveroff. Diss., Wien 1988, mit entsprechend komparativem Ansatz. Einen lexi- 

kographischen und entsprechend kurzen AbriB des Anarchismus hat Wolfgang Bauer in Wolfgang Franke 

und Brunhild Staiger (Hrsg.): China Handbuch, Opladen 1978 (Erstausgabe 1974), S. 18-20, gegeben. 

Siehe auch den Artikel von Daniel W. Y. Kwok: „Die anarchistische Bewegung" in Peter J. Opitz (Hrsg.): 

Chinas grofie Wandlung, Miinchen 1972, S. 146-162, und die Kapitel zum Anarchismus bei Michael 

Gasster: Chinese Intellectuals and the Revolution of 1911, Seattle 1969, bzw. bei Chester C. Tan: Chinese 

Political Thought in the Twentieth Century, New York 1971. AuBerdem erschienen eine Reihe nicht- 

wissenschaftlicher Veroffentlichungen, oft von „interessierter Seite", unterschiedlichster Giite. An Mono- 

graphien kann man die auf Sekundarliteratur basierende franzosische des Juristen und freien Autors Jean- 

Jacques Gandini: Aux sources de la revolution chinoise. Les anarchistes. Contribution historique de 1902 

a 1927, Lyon 1986, nennen. (Gandini hat auch einige Artikel zum chinesischen Anarchismus in allge- 

meinen Zeitschriften verfaBt). In Pamphletform fand u.a. der recht fehlerhafte AbriB von Albert Meltzer: 

The Origins of the Anarchist Movement in China, urspriinglich 1968 erschienen, vielfach nachgedruckt 

(z.B. mit Erweiterungen als „Chinese Anarchism" in Cienfuegos Press Anarchist Review Nr. 4, 1978, S. 

93-111) und iibersetzt, Verbreitung. Dies stand, nicht immer klar ausgesprochen, im Hintergrund fur viele 

andere Broschuren, z.B. in Deutschland Klaus Haag: Schwarze Fahnen gegen Scheinfreiheit. Anar

chismus in China, Meppen 1977 (auch Haag hat sich weiter mit der Thematik befaBt) oder die leicht er

weiterte Ubersetzung von Meltzer als Anarchistische Bewegung in China 1900-1972, Karslruhe 1977. 

Otters erwahnt wird auch der Artikel von Nohara Shiro: „Anarchism in the May Fourth Movement" in 

Libero International, einer in Japan erschienenen anarchistischen Zeitschrift, Nr. 1-4, Januar 1975—April 

1976, der allerdings ebenfalls zahlreiche Fehler enthalt. (Das japanische Original: Nohara Shiro 29

: „Anakisuto to goshi undo" 7 f - 4 Z f R £ 29 il W] [Die Anarchisten und die Bewegung des 

Vierten Mai] war in Koza: Kindai ajia shisdshi I, Chugoku-hen 1 I fTfk T T j£. ET3 ®
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Eine detaillierte Studie zur „Personifikation“ des chinesischen Anarchismus, (Liu) Shifu 

WO Bf? W , hat nun Krebs vorgelegt: Edward S. Krebs: Shifu, Soul of Chinese Anarchism, 

Lanham et al. 1998.* * 17 Neben Shifu wurden von im chinesischen Anarchismus bedeut- 

samen Einzelpersonen nur Wu Zhihui ^^0^(und Cai Yuanpei als „Randfigur“

im anarchistischen Spektrum) sowie Ba Jin m.W. Gegenstand von ausgedehnteren Studien, 

doch spielte dabei der Anarchismus nicht die Hauptrolle, da sie auch unter anderem Ge- 

sichtspunkt interessierten.

Anders bei Shifu. Krebs’ ausgezeichnete Studie bringt nicht nur die ohnehin sparliche 

Forschung zu Shifu auf den neuesten Stand, sondern ist ein wichtiger Beitrag zum chine

sischen Anarchismus iiberhaupt, weshalb sie hier gesondert erwahnt wird.

Ansonsten sind zu einzelnen Persbnlichkeiten, die im Zusammenhang mit dem chi

nesischen Anarchismus standen, diverse Beitrage erschienen, die jedoch im Text an Ort 

und Stelle angemerkt sind und daher hier nicht nochmals angefiihrt werden. Ahnliches gilt 

fur die Literatur zum japanischen Anarchismus als Vergleichsmoment bzw. fur die 

Literatur zu Kropotkin.

Was den EinfluB Kropotkins in China anlangt, so sei lediglich als Vergleich auf die 

Studie von James R. Pusey: China and Charles Darwin, Cambridge / Mass. 1983,18 ver- 

wiesen, da Darwins EinfluB in einem gewissen antithetischen Verhaltnis zu dem Kropot

kins stand. Kropotkins Konzept der „gegenseitigen Hilfe“ wurde in China als Gegenbegriff 

zu Darwins „Uberleben des Starkeren“ empfunden (obwohl dies ursprunglich nicht so 

gemeint war).

Aufbau der vorliegenden Arbeit

Die hier vorliegende Arbeit mbchte einen mdglichst umfassenden Uberblick geben iiber die 

Rolle des Anarchismus im China des friihen 20. Jahrhunderts. Um dies einerseits in das 

Gesamtfeld des Anarchismus allgemein einordnen zu kbnnen und andererseits fur das 

Verstandnis des chinesischen Anarchismus nbtige Hintergrundinformationen zum rezipier- 

ten westlichen Anarchismus zu vermitteln, wird in einem Grundlagenteil zunachst auf das 

Problem der Definition von „Anarchismus“ eingegangen, sowie dann ein AbriB der anar

chistischen Bewegung im Westen bis zum Zweiten Weltkrieg gegeben. Ferner wird Kro

potkin, also derjenige Theoretiker, der - wie die Darstellung der chinesischen anarchisti

schen Bewegung ergeben wird - in China als zentral verstanden wurde, genauer vor- 

gestellt.

Der sich dann mit China beschaftigende Hauptteil der Arbeit wird eingeleitet mit einem 

kursorischen Uberblick iiber mogliche Anknupfungspunkte fur den Anarchismus in der 

chinesischen Tradition, um die Rezeption des westlichen Anarchismus mit kulturellen Hin- 

tergriinden zu versehen. Darauf folgt die eigentliche Darstellung der chinesischen anarchi

stischen Bewegung. Da, wie hinlanglich bekannt, die friihesten chinesischen anarchisti-

M 1 [Lehrgang „Ideengeschichte des modemen Asien“ I, „China“ Bd. 1], Tokyo 1960, S. 145—178,

erschienen).

17 Krebs wie Pik-chong Chan hatten bereits Ende der 70er Jahre Dissertationen zu Shifu vorgelegt. Dies ist 

nun die erheblich tiberarbeitete Fassung von Krebs’ Dissertation.

18 Dort zu den Anarchisten besonders S. 370—433.
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schen Gruppen auBerhalb Chinas, namlich in Tokyo und Paris, entstanden, liegt es nahe, 

den jeweiligen Kontext mitzuberucksichtigen. Allerdings zeigt sich, dab die Bedeutung, 

die Japan fur den chinesischen Anarchismus spielte, nicht dieselbe war wie die Frank- 

reichs. Japan hatte generell einen sehr weitreichenden EinfluB auf die Entwicklung des 

modernen China. Dazu gehbrte zunachst und iiberhaupt am wichtigsten der sprachliche 

EinfluB, da in China vieles Westliche aus zweiter Hand von den Japanem ubernommen 

wurde. Sprache und Ubersetzungen sind daher ganz wesentliche Komponenten dieses 

japanischen Einflusses. Hinzu kam dann der EinfluB persbnlicher Beziehungen zwischen 

Japanem und Chinesen in Japan. Ganz eindeutig spielten bestimmte japanische Sozialisten 

und Anarchisten eine wichtige Rolle in der geistig-politischen Entwicklung derjenigen chi

nesischen Intellektuellen, die sich in Japan dem Anarchismus zuwandten. Auch in spateren 

Jahren fbrderten japanische Anarchisten z.T. aktiv die anarchistische Bewegung in China 

bzw. vermittelten das Gefuhl, daB der Anarchismus auch unter Ostasiaten etwas Ver- 

bindendes stiffen konnte. AuBerdem schielte man von China her gerne auf Japan, da dort 

manche Experimente durchgefuhrt werden konnten, die in China aufgrund der historisch 

verworrenen Gesamtsituation kaum zu realisieren waren. Daher hoffte man, sich durch das 

„Lernen von Japan“ unntitzen Aufwand ersparen zu kbnnen. Dazu gehbrten auch Ex

perimente mit alternativen Lebensformen wie das japanische „Atarashiki mura“ T'd L

(Neudorf), welches in China eine zeitlang die Euphorie stiitzte, daB die gesell- 

schaftliche Transformation hin auf eine ideale Welt zumindest im Kleinen mbglich sei. Im 

ubrigen hatte sich auch im Westen eine Verbindung zwischen anarchistischen Gedanken 

und Alternativbewegungen aufgebaut, auch wenn auf diese in China weniger direkt Bezug 

genommen wurde als auf das japanische Vorbild. Das Scheitern ahnlicher Versuche in 

China war ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zur Erkenntnis, daB eine gewaltfreie 

Veranderung der Gesellschaft durch solche avantgardistischen Nuklei keine Chance in 

einem von Warlords hin- und hergezerrten Umfeld hatte.

Frankreichs „Rolle“ dagegen ist im Vergleich zu Japan weniger als direkter „EinfluB‘k 

zu fassen, vielmehr waren offensichtlich die unmittelbaren Kontakte der in Frankreich 

aktiven chinesischen Anarchisten, speziell der friihen, zur franzbsischen anarchistischen 

Bewegung begrenzt bzw. nur von nachrangiger Bedeutung. Dafiir gab Frankreich jedoch 

einen einigermaBen freien und ruhigen Ort ab, an dem die chinesischen Anarchisten ex- 

perimentieren konnten. Sie schleusten nicht nur von dort aus ihre Propaganda ins Mut

terland, sondern probierten neue Bildungs- und Erziehungsprogramme aus.

Entsprechend sind in die Darstellung der Entwicklung der anarchistischen Bewegung in 

China, die im Wesentlichen der Chronologic folgt, auch „Seitenaspekte“ wie Bildungs- 

konzepte, Kommunegriindungen und Sprachfragen hineingewoben. Allein auf (Liu) Shifu 

wird als Person genauer eingegangen, da er gewissermaBen den Prototyp des chinesischen 

Anarchisten abgab und zu einer Art Ikone wurde. Nach seinem Tod erlangte der Anar

chismus seinen Hbhepunkt in China in der Zeit des Vierten Mai. Der historische Uberblick 

erstreckt sich fiber die kritischen 20er Jahre bis letztlich hin zur Griindung der VR China, 

doch ist in den Jahren des Krieges mit Japan und des folgenden Burgerkrieges kaum mehr 

etwas zum Anarchismus faBbar, so daB die Darstellung im Grunde mit den 30er Jahren 

schlieBt bzw. sich auf die noch greifbaren Persbnlichkeiten, primar Lu Jianbo und

Ba Jin, konzentriert.
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In einem letzten Teil wird gesondert auf die Kropotkin-Rezeption in Japan und China 

eingegangen, da Kropotkin sich im Laufe der Darstellung als zentrale Figur des rezipierten 

westlichen Anarchismus erwiesen haben wird. Fur die chinesische Rezeption war die japa- 

nische oft Vorbild und Vergleichspunkt, weshalb eine Darstellung der japanischen Kro

potkin-Rezeption fur die chinesische von grobem Belang ist.

In der abschliebenden Betrachtung wird auf die Wertungen des Anarchismus in der VR 

China eingegangen, um den Uberblick uber den Anarchismus im China des friihen 20. 

Jahrhunderts in eine historisch weiterfuhrende Perspektive einzureihen und damit auch den 

Hintergrund zu verdeutlichen, auf dem die Debatten um den Anarchismus im heutigen 

China stehen. Ferner sollen einige Schlaglichter auf die Positionierung des chinesischen 

Anarchismus im Rahmen des Weltanarchismus sowie auf mbgliche allgemeine Implika- 

tionen geworfen werden.

Quellen

Die Quellen zu dieser Arbeit sind tiberwiegend Originalpublikationen chinesischer (und 

japanischer) Anarchisten. Soweit Nachdrucke oder Abdrucke in „Materialsammlungen“ 

verwendet werden, ist dies angegeben, derm es war ebenso ein Ergebnis dieser Arbeit 

festzustellen, dab nicht jeder (speziell chinesische) „Nachdruck“ und vor allem nicht jeder 

auszugsweise Abdruck in Materialsammlungen vollig identisch mit dem Original sein 

mub. M.a.W.: es ist oft Vorsicht geboten, soweit man keine Originale vorliegen hat. Dies 

gilt mbglicherweise allgemein, aber mit Sicherheit bei politisch „brisantem“ Material. Und 

da i.d.R. eine Bibliothek nicht Originale und Nachdrucke gleichzeitig besitzt, ist der direkte 

Vergleich oft nicht mbglich. In ihrer Ganze sind zahlreiche Zeitschriften jedoch nur noch in 

Nachdrucken zuganglich, doch lassen sich auch bfters Vergleiche mit Abdrucken einzelner 

Artikel andernorts anstellen.

In der VR China erstellte Materialsammlungen sind ferner oft mit dem zusatzlichen 

simpleren Problem behaftet, dab sie meist von mehreren Personen eines Teams erstellt 

werden, die jeweils einzeln in verschiedenen Bibliotheken muhsam von Hand rare Origi

nale exzerpieren und auf Basis von deren Handschrift dann die Druckversion erstellt wird. 

Dab sich hier leicht Fehler einschleichen, liegt auf der Hand.

Es war daher mein Bemuhen, soweit mbglich Originale zugrunde zu legen, die ich in 

der VR China, Taiwan und Japan sowie in Deutschland, Frankreich und Holland zusam- 

menzutragen versucht habe, doch waren dem natiirlich Grenzen gesetzt. An zweiter Stelle 

wurden Komplett-Nachdrucke herangezogen und an dritter dann Materialsammlungen. 

Wichtige Materialsammlungen sind die bereits genannten:

1. Ge / Jiang / Li (komp.): Wuzhengfuzhuyi sixiang ziliaoxuan, die umfangreichste Samm- 

lung. Weitgehend zuverlassig.

2. Gao Jun et al. (komp.): Wuzhengfuzhuyi zai zhongguo. Enthalt nur weniges, was nicht in 

1. enthalten ist.

3. Zhongguo wuzhengfuzhuyi he zhongguo shehuidang bzgl. Archivmaterialien.
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Ferner liefern auch einige allgemeinere Sammlungen zusatzliches einschlagiges Material:19

4. Xinhai geming qian shinianjian shilun xuanji +

(Sammlung ausgewahlter Diskussionsbeitrage in den zehn Jahren vor der Xinhai-Revolu- 

tion [d.h. 1911]), 5 Bde., Peking 1960—1963.

5. Shehuizhuyi sixiang zai zhongguo de chuanbo M ® ® W ® (Die

Propagierung sozialistischer Ideen in China), 6 Bde. in zwei Teilen, (Peking) 1985-87.

6. Wusi shiqi de shetuan £ IZ3 Ml ffl (Vereinigungen der Vierten-Mai-Zeit), 4 

Bde., Peking 1979.

Diese Sammlungen bringen jedoch haufig nur Textpassagen, wodurch der Zusammenhang 

nicht gegeben und die Auswahl der Passagen der Willkiir anheim gestellt ist.

Von auBerchinesischer Seite ist besonders auf die bereits genannte japanische 12- 

bandige Sammlung hinzuweisen:

7. Sakai / Saga (Hrsg.): Genten chugoku anakizumu shiryo shusei. Sie enthalt vorwiegend 

Nachdrucke von chinesischen Originalen, die Saga und Sakai selbst besitzen bzw. die sich 

in japanischen Bibliotheken auffinden lieBen. Entsprechend ist die Sammlung in sich sehr 

heterogen. Der Schwerpunkt liegt auf den 20er Jahren. Allein die Geming zhoubao 7^ jjfj

(Wochenzeitschrift „Revolution“), eine umstrittene Zeitschrift der anarchistischen 

„Rechten“ 1927-1929, fiillt sechs der zwblf Bande, aber auch einige Zeitschriftennummem 

Ende der Qing-Zeit sind zu finden sowie Buchpublikationen aus den 30er Jahren. Die 

Sammlung ist somit im Grunde ein Sammelsurium, doch macht sie eben manches zu- 

ganglich. das sonst wohl nur schwer aufzufmden ware. Immerhin haben die Herausgeber 

die Sammlung mit einem erlautemden Begleitbandchen versehen, worin auf die Hinter- 

griinde der einzelnen Publikationen eingegangen wird.

AuBerdem sollte man in diesem Zusammenhang nochmals auf den von Saga / Sakai / 

Tamagawa herausgegebenen Band mit Ubersetzungen ausgewahlter Erinnerungen verwei- 

sen: Chugoku anakizumu undo no kaiso (s.o.), der chronologisch und thematisch geordnet 

ist und einen guten Einstieg ins Thema bietet. Wenn der Erinnerungsliteratur auch nur eine 

Stutzfunktion zukommt, so ist ihre Bedeutung fiir die Rekonstruktion der Geschichte den- 

noch nicht unerheblich.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den Publikationen der damaligen Zeit. Dabei habe 

ich versucht, so weit mdglich die Zeitschriften, um die es hier primar geht - Buchpubli

kationen waren seltener -, nicht einfach, wie oft getan, als „Gesamtpaket“ zu betrachten 

(z.B. die Zeitschrift „xy“ meinte dazu ...), sondern die dahinterstehenden Personen zu be- 

nennen. Da haufig Pseudonyme verwendet wurden, sind die Autoren nicht immer zu iden- 

tifizieren, doch lassen sich bei guter Materialkenntnis durchaus etliche Pseudonyme ent- 

schliisseln. Dies ist auch insofern wichtig, als gerade anarchistische Publikationen nicht ein 

anonymes Gemeinschaftsprodukt sein wollten, sondern oft durchaus kontrare Ansichten zu 

Wort kommen lieBen. SchlieBlich sahen die meisten Anarchisten ein „Organ“ mit Skepsis 

und favorisierten vielmehr „Foren“. Entsprechend sollte auch dem Pluralismus im chine

sischen Anarchismus Rechnung getragen werden. AuBerdem schien es mir angebracht, um 

den Anarchismus in seiner gesamten Breite zu betrachten, auch mitzubeachten, was den 

Anarchisten auBer im engen Sinne ideologischer Propaganda noch wichtig war. Hier zeigte

19 Sammlungen, die zwar auch Texte zum Anarchismus enthalten, aber nichts Zusatzliches bringen, werden 

hier nicht aufgefuhrt.
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sich u.a., dab Sprachfragen, speziell das Esperanto, eine enge Beziehung zum Anarchismus 

hatten, wie eben auch Erziehungs- und Kommuneprojekte. Dies bedeutet nicht im Umkehr- 

schlub, dab behauptet werden soli, dab das Esperanto oder jedes Kommuneprojekt „anar- 

chistisch“ waren, um sie so fur den Anarchismus zu vereinnahmen, sondern tragt lediglich 

der Tatsache Rechnung, dab die Anarchisten ihrerseits eine gewisse Beziehung dazu 

pflegten oder der zeitgenbssischen Umwelt eine solche Beziehung zu bestehen schien.

Natiirlich ist eine Darstellung immer auch von den verfugbaren Quellen mitgepragt, 

weshalb nicht auszuschlieben ist, dab bei einer weiter verbreiterten Quellenlage auch 

manche Gewichtung anders ausfallen wiirde. So sind vor allem die 30er Jahre quellen- 

mabig schlecht erschlossen, weshalb uberall zu lesen ist, dab der Anarchismus praktisch 

inexistent geworden war. Inwieweit dies der Realitat entspricht oder auch einem Mangel an 

Wissen dariiber zuzuschreiben ist, mub die Zukunft zeigen. Ahnlich problematisch ist die 

Lage fur die kritischen Jahre 1925/26, die wohl den Wendepunkt zum Riickzugsgefecht der 

Anarchisten darstellten, aber sehr schwer im Detail fabbar sind (besonders beziiglich der 

konkreten Rolle der Anarchisten in der Arbeiterbewegung in Shanghai).20 Gleiches gilt 

anschliebend fur die Publikationen der anarchistischen „Linken“, die vom Staat besonders 

unterdriickt wurden. Auberdem ist von den vielen kleineren Griippchen, die in der Zeit des 

Vierten Mai iiber ganz China verteilt wie Pilze aus dem Boden schossen, kaum etwas 

Konkretes greifbar, so dab im Grunde die groben Zentren, Peking, Shanghai und Kanton, 

materialmabig am besten abgesichert und entsprechend in der Darstellung vorherrschend 

sind. Vermutlich ware aber noch einiges zum Anarchismus beispielsweise in Shanxi und 

natiirlich in Sichuan herauszufinden.

Technische Hinwei.se und verwendete Abkurzungen

Da mir die Beifiigung von chinesischen (und japanischen) Schriftzeichen wichtig und 

hilfreich erscheint, sind diese in den Text eingefiigt. Dadurch sind sowohl Namen als auch 

die Einzelartikel aus Zeitschriften nicht nur via Umschrift oder Ubersetzung zu er- 

schlieben, sondern auch im Original angegeben. Da ich mit einem chinesischen Zeichen- 

satz gearbeitet habe, werden generell Langzeichen verwendet, auch im Japanischen. Ab- 

gesehen von der Tatsache, dab zum Zeitpunkt, als die angefuhrten Texte verfabt wurden, 

oft noch nicht die heute iiblichen Abkurzungen verwendet wurden, ist jedoch besonders der 

japanologisch geschulte Leser um Nachsicht zu bitten, dab hier nicht - wie in der Japa- 

nologie sonst iiblich - die heute gangigen Kurzformen erscheinen. Nur kokuji , also 

Zeichen, die es im Chinesischen nicht gibt, wurden gesondert generiert. An Umschriften 

wurden die wissenschaftlich iiblichen verwendet (beim Chinesischen pinyin, das sich in- 

zwischen gegen das friiher praferierte Wade-Giles-System durchgesetzt hat, mit Aus- 

nahmen eingebiirgerter Schreibweisen wie Peking, Kanton, Sun Yatsen, Jiang [oft auch 

Chiang] Kaishek usw.). Einzige Ausnahme: Beim Russischen war mir die ubliche Trans-

20 Hier gab es offensichtlich durchaus anarchistische Aktivitaten, auch wenn Jean Chesneaux in seinem be- 

kannten Werk Le mouvement ouvrier chinois de 1919 a 1927, Paris 1962, behauptete, dafi von den 

Anarchisten zu diesem Zeitpunkt „keine Spuren mehr zu finden seien“ (S. 554). (Chesneaux orientierte 

sich stark an marxistischen Arbeiterfuhrem und ihren Darstellungen zur Geschichte der Arbeiterbewe

gung, speziell Deng Zhongxia cf M )•
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literation von 9 nur in optisch wenig ansprechender Form moglich, weswegen ich „E“ 

gesetzt habe. Auch im Faile des Russischen wurden eingebiirgerte Schreibweisen wie Bol- 

schewismus oder Sowjet bzw. Namen wie Herzen oder Trotzki belassen. Ostasiatische 

Namen werden in der dort ublichen Reihenfolge, also mit dem Familiennamen voran- 

gestellt, wiedergegeben.

Abkiirzungen wurden auf einige besonders gangige beschrankt, um unndtiges Nach- 

schlagen zu vermeiden:

chin.

GMD

chinesisch

Guomindang / Nationale Volkspartei (friiher oft entsprechend der Wade-

Giles-Umschrift mit KMT abgekiirzt)

jap- 

Komintern 

KP

KPCh 

KPdSU 

KPJ 

su 

VR

japanisch

Kommunistische Internationale

Kommunistische Partei

Kommunistische Partei Chinas

Kommunistische Partei der Sowjetunion

Kommunistische Partei Japans

Sowjetunion

Volksrepublik




