
3. Die Bildung der ersten chinesischen anarchistischen Gruppe in Tokyo

Zentrale chinesische und japanische Personlichkeiten des „Sozialistischen Studienzirkels“

Das verstarkte Interesse am Anarchismus in der Minbao ab Sommer 1906, nachdem die 

Herausgeberschaft von der Gruppe um Sun Yatsen auf Zhang Binglin ubergegangen war, 

hatte nicht zuletzt mit Parallelentwicklungen in Japan zu tun, derm ganz offensichtlich 

verfolgte man die japanischen Diskussionen recht genau. Hinzu kam, dab es ab 1907 auch 

vermehrt persbnliche Kontakte zu japanischen Sozialisten gab, die sich nun zunehmend 

dem Anarchismus zuwandten. 1 Was die Kontakte mit japanischen Sozialisten angeht, so 

ist sicher, dab Jing Meijiu HO, der auch spater noch im chinesischen Anarchismus 

eine Rolle spielen sollte, schon bei friiheren Vortragsveranstaltungen der japanischen So

zialisten zugegen war.2 * Gleiches gait fur Zhang Ji. Durch die Partizipation an den japa

nischen Entwicklungen begann man sich daher nun von der einseitigen Attentatsassozia- 

tion zu Ibsen/

Auf chinesischer Seite standen dabei Zhang Binglin, Zhang Ji und Liu Shipei fg 

mit seiner Frau He Zhen fnj ft im Mittelpunkt, auf japanischer Kotoku Shusui, Osugi 

Sakae A Ir , Sakai Toshihiko fl] , Yamakawa Hitoshi 111 J|| und Takeuchi 

Zensaku A A $ A. Hinzu kamen Kita Ikki A — $5, Wada Saburo A E0 ~ , Miyazaki

Tamizo und Kanno Suga IOt'A id* (die spatere Lebensgefahrtin Kotokus) auf

japanischer Seite, auf chinesischer (neben dem bereits genannten Jing Meijiu) Wang 

Gongquan ein Verwandter He Zhens.4

Zhang Binglin war ein in der Alttext-Tradition stehender Gelehrter? Seit seiner Jugend 

hatte er ein starkes Anti-Mandschu-Ressentiment entwickelt. Trotz ideologischer Diffe-

1 Zu weiteren moglichen Faktoren, die das Anarchismus-Interesse stimuliert haben konnten, z.B. psycholo- 

gische Hintergriinde, siehe Bernal: „Triumph ...“ S. 138 ff. bzw. Socialism ... S. 221 ff.

2 Siehe seine Erinnerungen Zuian fg (Strafsache), enthalten in Sakai/Saga: Genten ... Bd. 9. Seine Teil- 

nahme wird auch von dem japanischen Sozialisten Takeuchi Zensaku bestatigt: Takeuchi Zensaku Ft) 

# (T: ,.Meiji makki ni okeru chunichi kakumei undo no koryu“ 0f| '?a A JB i t § A H op i® St) 

Xp* (Kontakte zwischen den chinesischen und japanischen revolutionaren Bewegungen Ende der Meiji- 

Zeit) in: Chugoku kenkyu A KOT A (Chinastudien) Nr. 5, 1948, S. 74-95, S. 75.

Dieser entscheidende Punkt wird bei Bernal nicht recht gewiirdigt, da er besonders die Attraktivitat des 

Attentats betont. (Siehe sein „Triumph ...“ S. 136).

4 Diese Namen werden von Tao Zhu angefuhrt. Siehe Yang Tianshi W H > komp.: „Shehuizhuyi 

jiangxihui ziliao“ (Materialien zum sozialistischen Studienzirkel) in Zhongguo

zhexue cp KI (Chinesische Philosophic) Bd. 1, 1979, S. 373-450. (Der Auszug aus Tao Zhus 

unverbffentlichtem Manuskript dort S. 379-380).

' Zu ihm gibt es eine reiche Literatur. Hier seien nur einige westliche Titel genannt: Jurgen Weber: Biblio

graphic zu Chang Ping-hn. Mit Kommentar und rezeptionsgeschichtlichem Oberblick, Hamburg 1985; 

Ders.: Revolution und Tradition. Politik im Leben des Gelehrten Chang Ping-lin (1869-1936) bis 1906, 

Hamburg 1986; Young-tsu Wong: Search for Modern Nationalism. Zhang Binglin and Revolutionary 

China 1869-1936, Oxford et al. 1989. Bis zur Xinhai-Revolution: Kauko Laitinen: Chinese Nationalism 

in the late Qing Dynasty. Zhang Binglin as an Anti-Mandchu Propagandist, London 1990. Unter philoso-
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renzen mit den Neutext-Gelehrten Kang Youwei und Liang Qichao unterstutzte Zhang 

deren Reformbemuhungen Ende des 19. Jahrhunderts und kam nach deren Scheitem durch 

Liang 1899 zum ersten Mai nach Japan, wo er auch Sun Yatsen kennenlernte. Nach dem 

Boxer-Desaster schnitt er sich - zuriickgekehrt nach China - demonstrativ den Zopf ab und 

versuchte, durch seine Lehrtatigkeit den Studenten ein „richtiges“ Geschichtsverstandnis 

zu vermitteln. Dies war den Behorden natiirlich ein Dorn im Auge, und so setzte er sich 

1902 wieder nach Japan ab, wo er u.a. Zhang Ji kennenlernte. Mit ihm organisierte er eine 

Anti-Mandschu-Veranstaltung, die aber von der japanischen Polizei aufgelbst wurde. Ende 

1902 beteiligte sich Zhang in Shanghai an der Griindung der von Cai Yuanpei H JL io - 

Wu Zhihui 0|i und anderen initiierten „Chinesischen Erziehungsgesellschaft“ und 

lehrte an Cais „Patriotischer Schule“. Zou Rong , ein junger Anti-Mandschu-Aktivist, 

war mit Zhang Ji 1903 aus Japan ausgewiesen worden und traf in Shanghai mit Zhang 

Binglin zusammen, der sich sofort fur seinen beriihmt gewordenen Traktat Gemingjun 

np 5 (Revolutionare Armee) begeisterte. Zhang Binglin schrieb ein Vorwort dazu, das, 

zusammen mit anderen verachtlichen Bemerkungen uber den Mandschu-Hof, das Verbot 

der Zeitung Subao || provozierte, in der dies alles publiziert worden war. Zhang und 

Zou, die sogar namentlich unterzeichnet hatten, was ihr Schwurbruder (!) Zhang Ji spater 

als mutig hervorhob,* * * * * 6 wurden gefangen genommen, wahrend andere wie Wu Zhihui fluch- 

teten. Dies sollte spater die Beziehungen untereinander belasten. Zhang und Zou erhielten 

mehrjahrige Haftstrafen, und der junge Zou verstarb im Gefangnis.7 * *

Zhang Binglin wurde 1906 aus der Haft entlassen und ging wieder nach Japan. Dort 

stieB er zur Tongmenghui und ubemahm, wie erwahnt, die Herausgabe der Minbao. Der 

Ubergang der Herausgeberschaft auf Zhang Binglin war offensichtlich z.T. das Ergebnis 

von Auseinandersetzungen, wobei die zuvor dominierende Gruppe um Sun Yatsen zuriick- 

gedrangt wurde. Zhang und Sun waren von Herkunft, Bildung und Zielen her sehr ver- 

schieden. Wahrend seines Gefangnis-Aufenthaltes wegen der JCTCT/o-Affare hatte sich 

Zhang verstarkt mit dem Buddhismus befaBt, was auch in seinen MmZ>ao-Artikeln deutlich

phischem Gesichtspunkt geht Eveline Strober heran: Von der Evolution zur Erlosung: Zum fruhen

philosophischen Denken Chang T’ai-yens (1868-1936), Diss. Bonn 1990. Sehr einfluBreich wurde in der

westlichen Literatur der Artikel von Charlotte Furth: „The Sage as a Rebel1' in: dies. (Hrsg.): The Limits of

Change. Essays on Conservative Alternatives in Repulican China, Cambridge/Mass. 1976, S. 113-150.

Siehe auch das Kapitel zu Zhang Binglin bei Chang Hao: Chinese Intellectuals in Crisis. Ferner wurde 

Shimada Kenjis japanische Studie auch ins Englische ubersetzt: Pioneer of the Chinese Revolution: 

Zhang Binglin and Confucianism, Stanford 1990.

6 Siehe Zhang Jis „Wushinian lishi zhi yanjiu yu huigu“ CT CT CT CT CT CT CT If (Untersuchung der

und Ruckblick auf die Geschichte der [letzten] 50 Jahre) in: Zhang Puquan xiansheng quanji S. 15-36,

dort S. 25. (Dieser Beitrag entstand 1943). (Die Schwurbruderschaft geht aus Zhang Jis Autobiographic 

hervor: Huiyilu in ibid. S. 229-251, dort S. 233).

Wu Zhihui, der spater zu einer zentralen Figur im chinesischen Anarchistenzirkel in Paris (s.u.) werden 

sollte, hatte ebenfalls wegen agitatorischer SzAao-Artikel auf der Fahndungsliste gestanden, fluchtete

jedoch. Zhang Binglin vermutete Verrat, zumal er und Wu schon langer Differenzen hatten. Sie lieferten 

sich deswegen spater einen regelrechten Schlagabtausch (s.u.). DaB der junge Zou Rong im Gefangnis 

starb, war fur Zhang Binglin ein pragendes Erlebnis.

Zur SuMo-Affare siehe J. Lust: „The Su-Pao Case: An Episode in the early Chinese Nationalist 

Movement11 in: Bulletin of the School of Oriental and African Studies Bd. XXVII, 1964, S. 408M29; und 

Y. C. Wang: „The Su-Pao Case: A Study of Foreign Pressure, Intellectual Fermentation, and Dynastic 

Decline11 in: Monumenta Serica Bd. XXIV, 1965, S. 84-129.
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wird. Nicht selten ist er als zeitweise anarchistisch charakterisiert worden, zumal unter 

seiner Herausgeberschaft, wie wir sahen, der Anarchismus und „Nihilismus“, besonders in 

Verbindung mit der Attentatstaktik, bfters erbrtert wurde. Zhang war jedoch eine sehr kom- 

plexe Persbnlichkeit. Er zeigte zwar eine gewisse Sympathie fur anarchistische Gedanken, 

doch war seine ideologische Zielsetzung sehr stark nationalistisch fundiert. Seine Sympa

thie lag auf einer sehr abstrakten, metaphysischen Ebene. M.E. hatte dies mit seiner Be- 

schaftigung mit dem Buddhismus und dem Gedanken der Aufhebung der Gegensatze zu 

tun. Letztlich sollte es keine Grenzen (nicht nur des Staates, sondem gar der Spezies oder 

Welten) geben, wie er besonders in seinem einfl uh reich gewordenen Artikel uber die „funf 

NichtungerT („Wuwulun“ ) (in Minbao Nr. 16) darlegte. Dieser pingdeng^-^ -

Gedanke lag fur ihn aber auf der absoluten Ebene. Die relative hingegen erforderte durch- 

aus das Eintreten fur die eigene Nation, wie sein Artikel „iiber den Staat“ („Guojialun“ g|

fra) (in Minbao Nr. 17) verdeutlichte.8 Auch zweifelte Zhang an der Stichhaltigkeit der 

anarchistischen Begriindung der notwendigen Beseitigung jeglicher Regierung in seinem 

Beitrag „tiber die Regierung“ („Zhengfu shuo“ (in Minbao Nr. 17). Insofem hatte

er starke Vorbehalte dem Anarchismus gegenuber. Der Attentater war fur ihn zum einen 

ein Held im Sinne der klassischen chinesischen Tyrannenmbrder (s.o.), zum anderen ein 

Bodhisattva, der lieber selbst in die Hoile geht, als andere im Leid zu belassen. Zhang 

Binglin hatte daher stets Differenzen mit anderen, die sich wirklich fur sozialistische oder 

anarchistische Ideen interessierten. Er war zwar beim „Sozialistischen Studienzirkel“ da- 

bei, blieb aber bei seinen eigenen Ansichten.9 So war er auch mit Liu Shipeis Argumenta

tion (s.u.), dab der Kampf nicht gegen die Mandschus als solche zu flihren sei, da dies 

kleinlicher Rassismus sei, nicht einverstanden.10 Mit der Pariser Anarchistengruppe stritt 

er ebenfalls, u.a. wegen der Frage des Esperanto und der Abschaffung des Chinesischen 

(s.u.). (Das Esperanto wurde allerdings auch ein Steckenpferd Liu Shipeis). Die Diffe-

8 Damit interpretiere ich Zhang mit den buddhistischen Kategorien der „zwei Wahrheitsebenen“ (er di 2L 

f$). M.E. ist die Einordnung Zhangs als zeitweiliger Anarchist oder zumindest als Sympathisant - wie 

etwa bei Bernal - problematisch. Die entscheidenden M/Aao-Artikel Zhangs sind primar die erwahnten: 

„Wuwulun“ Ll & Im (Die funf Nichtungen) (Nr. 16, S. 1-22 bzw. im Nachdruck S. 2545-2566), 

„Guojialun“ |g (Uber den Staat) (Nr. 17, S. 1-14 bzw. im Nachdruck S. 2687-2700) und „Zhengfu 

shuo“ (Nr. 17, S. 87-97 bzw. im Nachdruck S. 2773-2783), sowie sein Vorwort zu Zhang Jis Malatesta- 

Ubersetzung: „Wuzhengfuzhuyi xu“ te Iff 3E Hi FF (Vorwort zu L’anarchia) (Nr. 20, S. 129-130 bzw. 

im Nachdruck S. 3277-3278), aber die vorangehenden Artikel, besonders „Ren wu wo lun“ AttSiSra 

(Uber das Nicht-Ich des Menschen) (Nr. 11, S. 1-17 bzw. im Nachdruck S. 1565-1581) sollte man im 

Zusammenhang sehen. Furth: „The Sage ...“ (S. 145) betont mehr das daoistische Moment und faBt 

Zhangs „Wuwulun“ als satirische reductio ad absurdum auf. Mir scheint dagegen aufgrund des Gesamtzu- 

sammenhangs der Artikel, daB es Zhang hier in keiner Weise um Satire ging, sondem daB das Erklarungs- 

muster in der buddhistischen Theorie der „zwei Wahrheitsebenen" zu suchen ist. Das buddhistische 

Moment bei Zhang wird auch von Chang Hao: Chinese Intellectuals in Crisis, Kap. 4 („Chang Ping-lin“), 

bes. S. 138 ff., sowie in der Diss, von Strober hervorgehoben. (Strober bringt auch eine komplette 

Ubersetzung des Artikels „Wuwulun“ auf S. 274-309).

9 Siehe z.B. die Darlegung seiner Position im erwahnten Artikel „Guojialun“. Er hatte sie u.a. auf der drit- 

ten Sitzung des Zirkels vorgetragen. (Siehe Tianyi AS [Natiirliche Gerechtigkeit] Nr. 8-10, Nachdruck 

Tokyo S. 266).

10 Siehe z.B. sein „Pai man ping yi“ Al# (Sachliche Erbrterung der Vertreibung der Mandschus) in

Minbao 21, Juni 1908, S. 1-12 bzw. im Nachdruck S. 3293-3304.
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renzen Zhang Binglins mit denen, die direkt den Anarchismus propagierten, waren somit 

nicht unerheblich.

Zhang Ji (1882—1947)* * * * * * * * * * 11 wiederum war, wie wir sahen, der erste gewesen, der den 

Anarchismus auf Chinesisch in einer eigenen Publikation propagiert hatte. Nach seinem 

1903 erschienenen Wuzhengfuzhuyi, das auf japanischen Materialien basiert hatte, publi- 

zierte er unter dem gleichen Titel 1908 die Ubersetzung von Malatestas Pamphlet L 'anar- 

chia, wobei er sich wiederum auf eine japanische Ubersetzung stiitzte.12 Etwa zur gleichen 

Zeit fertigte er auch eine Ubersetzung nach der Kotokus von Arnold Roller (=Siegfried 

Nacht) uber den Generalstreik an.13 Er war weniger Theoretiker als vielmehr ein reger Or- 

ganisator. Seine Aktivitaten brachten u.a. schlieblich die Verbindung der beiden chinesi

schen anarchistischen Zirkel in Tokyo und Paris zustande.

Zhang Ji hatte seit seiner Jugend Verbindung zu Japanern und war otters in Japan gewe

sen. Wahrend seiner zunachst klassischen Ausbildung traf Zhang in China auf einen japani

schen Studenten, auf dessen Anregung hin er 1899 zum ersten Mai nach Japan fuhr. Dort 

setzte er zunachst sein Studium konfuzianischer Klassiker (auf Japanisch) fort, begann aber 

dann 1900 (nach einem kurzen Chinaaufenthalt), sich westliche Bildung anzueignen. Seine 

guten Sprachkenntnisse pradestinierten ihn zum Ubersetzer. Seine revolutionare Karriere 

begann er infolge der Boxer-Unruhen. Er schrieb sich 1900 als 18-Jahriger an der Waseda- 

Universitat fur Politische Okonomie ein und kam dabei mit revolutionarem Gedankengut 

in Beruhruhg. Um dies in die Tat umzusetzen, organisierte er umgehend die chinesischen

" Zu Zhang Ji (zz: Puquan MM) ist die Literatur sparlich. Er war vor allem ein Aktivist, daher hinter-

lieB er wenig Schriftliches. (Dieses, meist aus seiner spateren Zeit als GMD-GroBe stammend, wurde in

Taiwan zusammengestellt als Zhang Puquan xiansheng quanji M M zt 4 A M [Samtliche Werke des 

Herrn Zhang Puquan], Taipei 1951, und Zhang Puquan xiansheng quanji bubian

[Erganzungen zu den Samtlichen Werken Herrn Zhang Puquans], Taipei 1952. 1982 folgte ein dritter

Materialband: Zhang Puquan xiansheng quanji xubian ^g M M zt M [Folgeband zu den

Samtlichen Werken Herrn Zhang Puquans], Taipei 1982. Bezeichnenderweise wird hier Zhang Jis

Verbindung zum Anarchismus vollig ausgeblendet, so daB weder sein Wuzhengfuzhuyi von 1903 noch

seine Malatesta-Ubersetzung aufgenommen sind! Vielmehr prasentieren ihn die „Samtlichen Werke“ als 

reine GMD-GroBe).

An biographischen Arbeiten liegt die popular gehaltene von Xu Wenshan : Beifang zhi qiang:

Zhang Jizhuan ’■ (Starke des Nordens: Biographic Zhang Jis), Taipei 1982, vor. Der

Eintrag bei Boorman, Howard L. und Howard, Richard C. (Hrsg.): Biographical Dictionary of 

Republican China, 5 Bde., New York und London 1967-1979, Bd. 1, S. 15-20, ist verhaltnismaBig 

ausfuhrlich. Zhang Jis Erinnerungen sind sehr an spateren politischen Umstanden orientiert und daher 

stark „frisiert“. Seine anarchistischen Aktivitaten spielt er vollig herunter; seine Zusammenarbeit mit Liu 

Shipei und He Zhen etwa laBt er vollig unter den Tisch fallen.

12 So Zhang Ji selbst in „Huiyi lu“ in: Zhang Puquan xiansheng quanji S. 236. Nach Takeuchi Zensaku, dem 

Bekannten Zhang Jis, hatte er offenbar von Kotoku die nie veroffentlichte japanische Ubersetzung des 

Malatesta-Pamphlets von Shirayanagi Shukb S tPP (1884-1950, Literat) geliehen bekommen. 

(Takeuchi: „Meiji makki ...“ S. 86). DaB Zhang Ji seine Ubersetzung nach der Shirayanagis anfertigte, 

wird von Sakai/Saga: Genten ... im Begleitbandchen (S. 67) bestatigt. Die Ubersetzung selbst ist in der 

Sammlung in Band 9 enthalten. Malatestas L'anarchia war 1884 in Fortsetzungen und 1891 erstmals als 

eigenstandige Broschiire erschienen. Zu Zhang Jis Ubersetzung schrieb Zhang Binglin - wie erwahnt - 

das Vorwort. Spater in Paris sollte sich Zhang Ji weiter mit Malatesta beschaftigen. (Siehe Zhangs Pariser 

Tagebuch in: Zhang Puquan xiansheng quanji S. 253).

13 Zu dieser Ubersetzung Zhang Jis schrieb Liu Shipei ein Vorwort. (Siehe Tianyi Nr. 8-10, Nachdruck 

Tokyo S. 317-320).
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Auslandsstudenten, grtindete eine eigene Zeitschrift sowie eine chinesisch-japanische Ge

sellschaft, die fur die gleichzeitige Revolution in beiden Landem eintrat. 1902 lernte er Sun 

Yatsen und Zhang Binglin in Japan kennen. Mit letzterem organisierte er eine Anti- 

Mandschu-Versammlung, die ihn zum ersten Mai in Konflikt mit der japanischen Polizei 

brachte. Als er im Folgejahr zusammen mit Zou Rong dem fur die chinesischen Studenten 

in Japan zustandigen Qing-Beamten den Zopf abschnitt, wurde er mit Zou des Landes 

verwiesen.14 15 Da Zou kurz darauf wegen der Swfoo-Affare ins Gefangnis mubte, brachte 

Zhang Ji - als Ersatz fur die verbotene Subao - die Guomin riribao g| £ H H W 

(Tageszeitung „der Biirger“) heraus. In Shanghai lernte er auch Cai Yuanpei kennen. 1904 

war er in einige Attentatsversuche verwickelt und kam kurz ins Gefangnis. Danach ging er 

wieder nach Japan, wo er 1905 der in Tokyo gegrtindeten Tongmenghui beitrat und mitver- 

antwortlich fur die Publikation von deren Organ Minbao wurde.13 Da Zhang Ji gute Kon- 

takte zu japanischen sozialistischen Kreisen hatte, fungierte er haufig als Mittelsmann.

Liu Shipei (1884—1919)16 und seine Frau He Zhen17 sollten in Tokyo die erste chine- 

sische anarchistische Zeitschrift herausbringen. Liu besab - wie Zhang Binglin - eine vor-

14 Auch dies erwahnt Zhang spater in seinen Erinnerungen („Huiyi lu“ in: Zhang Puquan xiansheng quanji) 

nicht.

15 Obige Zusammenfassung basiert im wesentlichen auf der chronologischen Ubersicht zu Zhang Ji, zusam- 

mengestellt von Xu Wenshan (abgedruckt als Anhang sowohl in Xus Zhang-Biographie als auch in Zhang 

Puquan xiansheng quanji xubian) sowie auf Boorman/Howard. (Es gibt allerdings einige Unstimmig- 

keiten in den beiden Darstellungen). Zhang wurde nach seiner voriibergehenden Entfremdung zu Sun 

Yatsen schlieBlich wieder ein Anhanger desselben und hatte nach 1911 ein zunehmend loseres Verhaltnis 

zum Anarchismus (s.u.), weswegen er spater auch von (Liu) Shifu, der „Personifikation des chinesischen 

Anarchismus11, heftig attackiert wurde.

16 Zu Liu gibt es m.W. keine biographische Monographic. Eine solche wurde zwar von Bernal angekiindigt,

scheint aber nicht erschienen zu sein. Zu Lius literarischem Schaffen liegen die Monographien von Chen 

Yan Jot: Liu Shipei ji qi wenxue lilun Sf ±n M IS tira (Liu Shipei und seine Literaturtheorie), 

Taipei 1989, und Feng Yongmin A (fk : Liu Shipei ji qi wenxue yanjiu gl] gif A S pt W (Liu 

Shipei und seine Literaturstudien), Taipei 1992, vor, die nattirlich auch auf Liu generell eingehen. Zu Liu 

erschienen jedoch eine Reihe ktirzerer Beschreibungen und Studien. Die wichtigsten Quellen zu seinen 

Leben sind Reminiszenzen von Zeitgenossen, die z.T. in Liu Shenshu xianshengyishu g(| ^3W 

(Nachgelassene Schriften Herm Liu Shenshus) enthalten sind (too 1, Fasz. 1). An Sekundarstudien wurde 

besonders Onogawa Hidemis „Liu Shih-p’ei and Anarchism11 in: Acta Asiatica Nr. 12, 1967, S. 70-99, 

einfluBreich. (Der Artikel erschien 1969 auch auf Japanisch als Buchkapitel). Japanische Arbeiten, die 

sich mit Lius Anarchismus beschaftigen, sind bei Saga Takashi: „Nihon ni okeru chugoku anakizumu 

kenkyu11 aufgefuhrt. Auf Englisch liegen u.a. Bernals „Liu Shih-p’ei and National Essence11 in: Furth, 

Charlotte (Hrsg.): The Limits of Change. Essays on Conservative Alternatives in Republican China, 

Cambridge/Mass. 1976, S. 90-112, und D. W. Y. Kwok: „Anarchism and Traditionalism: Liu Shi-p’ei“ 

in: Xianggang zhongwen daxue zhongguo wenhua yanjiusuo xuebao § fz 9 ft3 ® Zl 1tWAi PIT

(Zeitschrift des Instituts fur chinesische Kulturstudien an der Hongkong Chinese University), 1971 

Nr. 2, S. 523-535, vor sowie das Liu gewidmete Kapitel bei Chang Hao: Chinese Intellectuals .... Chine

sische Sekundarliteratur ist in den genannten Monographien von Chan Yan und Feng Yongmin aufgelistet. 

Man kann hier noch den neueren Artikel von Wang Fansen erganzen: „Liu Shipei yu Qingmo de

wuzhengfuzhuyi yundong11 glj gff fg -St Tp (G I® 1EE Tf 3E M 01 (Liu Shipei und die anarchistische 

Bewegung Ende der Qing-Zeit) in Dalu zazhi (Zeitschrift „Festland“), Bd. 90, Nr. 6, 15. 6.

1995, S. 1-9.

Lius Schriften wurden von Qian Xuantong [r] spater zusammengestellt, wobei allerdings die 

revolutionaren Schriften bemerkenswerterweise kaum reprasentiert sind! Das mehrbandige Liu Shenshu 

xiansheng yishu f l| Tk tE Y (a Hr (Nachgelassene Schriften des Herm Liu Shenshu), 8 too, Ningwu
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ziigliche klassische Bildung. 1902 hatte er bereits den juren-Grad erreicht, scheiterte aber 

1903 an der hbchsten Hiirde, dem Hauptstadtexamen. Auf seiner Riickfahrt traf er in 

Shanghai auf die als klassische Gelehrte bekannten, aber inzwischen als Revolutionare 

aktiven Zhang Binglin und Cai Yuanpei. Insbesondere unter Zhang Binglins EinfluB schloB 

sich der junge Liu Shipei revolutionaren Zirkeln an und schrieb - neben gebildeten 

Traktaten - auch agitatorische Artikel. 1903 heiratete er He Ban [njjg (spater „Zhen“), die 

sich an Cai Yuanpeis „Patriotischer Madchenschule“ einschrieb und die dort vermittelten 

revolutionaren Ideologien und Taktiken (u.a. Attentatsstrategien) eifrig studierte. Liu selbst 

ubemahm die Herausgeberschaft fur Cai Yuanpeis revolutionares Anti-RuBland-Blatt Eshi 

jingwen ® W (Alarmierende Nachrichten beziiglich RuBlands). Die russischen Ambi- 

tionen in Fernost, die in zunehmend aggressiver Weise verfolgt wurden, beunruhigten die 

chinesische Intelligenz. Das Blatt attackierte das Vordringen der Russen in der Mandschu- 

rei und die weiche Haltung der Qing-Regierung. Vermutlich war Liu Shipei auch der Autor 

des oben genannten Artikels in der Zeitschrift Jiangsu iiber die russischen „Nihilisten“ von 

1903. 1904 beteiligte er sich - zusammen mit Zhang Ji - schlieBlich an der Organisation 

eines Attentats auf einen korrupten Beamten. Solche Tatigkeiten sah er im tibrigen durch 

die klassischen Tyrannenmdrder, wie sie z.B. das Shiji beschreibt, legitimiert.

In dieser Zeit bezeichnete er sich selbst als „radikal“ und veroffentlichte 1904 unter dem 

Pseudonym „der erste Radikale“ einen Artikel iiber „die Vorteile des Radikalismus“. Auch 

beteiligte er sich an der umgangssprachlichen Zeitschrift Zhongguo baihuabao 41 IS f S

(Chinesische umgangssprachliche Zeitung). Dies ist insofern bemerkenswert, als Liu 

hier bereits - im Gegensatz zu Zhang Binglin und zu seiner eigenen spateren Ablehnung 

der „Neuen Kulturbewegung14 - die Frage der Popularisierung der Sprache positiv betrach- 

tete. Das kbnnte den Weg bereitet haben fur sein Interesse am Esperanto (s.u.).

Eine der grbBeren Schriften, die Liu in dieser Shanghaier Zeit verfaBte, beschaftigte sich 

mit der Illegitimitat der Qing-Herrschaft (Rangshu jU jf [Buch iiber die Vertreibung]). Zu 

dieser Zeit war Liu noch ganz Anti-Mandschu-Aktivist. Er legte sich entsprechend den Na- 

men „Guanghan“ /f| (Restauration der Han) zu, den er spater als Anarchist nicht mehr 

benutzte. Rangshu erschien 1903. In einer zweiten grbBeren Schrift untersuchte Liu in 

Anlehnung an Rousseaus „Gesellschaftsvertrag“, inwieweit sich ein solcher nicht auch aus 

der chinesischen Tradition begriinden lieBe. In diesem Werk, „Erbrterung eines chinesi-

1934-36, prasentiert Liu daher als den klassischen Gelehrten. (Obwohl das Erscheinungsdatum als 

,,1934-36“ angegeben wird, sind die Datierungen einiger Vorworte spater, d.h. bis 19391). Qian Xuantong 

begriindet die weitgehende Auslassung der revolutionaren Artikel damit, dab ihm insbesondere die 

Publikationen Tianyi und Hengbao, also Lius anarchistische Zeitschriften (s.u.), nicht (mehr) zuganglich 

gewesen seien. (Siehe sein Vorwort zu „Zaian waiji“ ft It A S [AuBere Sammlung von Zaian = Lius 

Beiname] in Liu shenshu xiansheng yishu, tao 5, S. 21a-b). Interessanterweise wird aber auch in den 

biographischen Abrissen, die Lius eigenen Schriften vorangestellt sind, kaum auf seine anarchistische Zeit 

verwiesen. Krassestes Beispiel ist Zhang Ji, der damals mit ihm zusammenarbeitete, in seinem Nachruf 

aber genau darauf mit keinem Wort eingeht!

Zu ihr gibt es leider wenig Informationen. Ihr Name war urspriinglich He Ban [nJ . (Siehe Cai Yuanpeis 

biographischen AbriB zu Liu in Liu Shenshu xiansheng yishu, tao 1, Fasz. 1, S. la). Sie habe sich in 

Tokyo den Namen „Zhen“ U („Erschuttern“) zugelegt (ibid. S. lb). Qian Xuantong erwahnt in seinem 

Vorwort zu „Zaian waiji“ ft st 7$ Hl (AuBere Sammlung von Zaian = Beiname Lius) noch den Namen 

He Zhijian (nJ ^1] („Entschlossen wie ein Schwert“), der ebenfalls ihre Radikalisierung zum Ausdruck 

bringt. (Ibid. , tao 5, S. 21a).
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schen Gesellschaftsvertrages“ (Zhongguo minyue jingyi 41 S), zog er bereits 

eine explizite Parallele zwischen chinesischen Attentatern der Antike und westlichen 

Anarchisten, was zeigt, daft er bereits damals - vielleicht durch Zhang Ji - Kenntnisse uber 

den Anarchismus besab.18

Nachdem Zhang Binglin in Tokyo die Herausgabe der Minbao ubernommen hatte, 

verhalf er Liu, der wegen seiner revolutionaren Tatigkeit ohnehin in Bedrangnis geraten 

war, 1907 nach Tokyo. Liu veroffentlichte in der Minbao mehrfach Beitrage,19 griindete 

aber bald mit He Zhen die erste chinesische anarchistische Zeitschrift. Liu, der ebenso wie 

Zhang Binglin an der Zeitschrift Guocui xuebao gj (Nationale Essenz) beteiligt

war. die sich die kritische Bewahrung chinesischen Kulturerbes zum Ziel gesetzt hatte, 

versuchte den Spagat zwischen traditionellen und revolutionaren Elementen. Allerdings 

hatte sich Liu allmahlich von der stark dem Gedanken der Rasse verhafteten Position 

Zhang Binglins fortbewegt. Insofem kann man in seiner Aktivitat als Anarchist in Tokyo 

eine Vorstufe seines Uberlaufens zum Mandschu-Lager sehen.

Das zumindest nach auben hin abrupte Ende seiner „anarchistischen Phase“ und sein 

spateres Verhalten machten ihn zu einer weithin gehabten Figur in revolutionaren Kreisen. 

Haufig hat man fur seinen „Verrat“ seine Frau verantwortlich gemacht, die wegen ihrer 

Radikalitat Probleme bekommen haben soil und die er daher habe schutzen wollen. Feng 

Ziyou der „Historiker“ der Xinhai-Revolution, warf ihr schlicht Kauflichkeit

vor.20 Andere unterstrichen Lius „schwache Personlichkeit“ oder den Druck seitens der 

Mandschu-Regierung, den er nicht ertragen habe. Dab er stets gute Kontakte zu dem 

reformorientierten Mandschu Duanfang hatte, ist bekannt. Mit solchen Kontakten 

stand Liu in revolutionaren Kreisen aber nicht allein.21 Solche Tatsachen stieben nicht nur 

bei westlichen Interpreten auf Unverstandnis, sondem auch bei japanischen Zeitgenos- 

sen.22 Das Problem Lius und damit auch seines Anarchismus verscharft sich durch die 

Tatsache, dab seine revolutionare Phase moglicherweise nicht einfach mit einem Uberlau- 

fen endete, sondern dab er eventuell schon im September 1907, also kurz nach Beginn der 

anarchistischen Zeitschrift Tianyi im Juni und des „Sozialistischen Studienzirkels“ Ende 

August, seinen beruhmt-beruchtigten aber nie im Original nachgewiesenen und zudem

18 Dieses Werk ist in Liu Shenshu xiansheng yishu, tao 2 enthalten und wird bei Onogawa (S. 75-78) und 

Bernal: „Liu Shih-p’ei ...“ (S. 93-94) besprochen.

19 Siehe u.a. in Nr. 13, 1907: „Lihai pingdenglun“ (Ober die Gleichwertigkeit von Nutzen und

Schaden) und in Nr. 14-15 „Bian manzhou fei zhongguo zhi chenmin“ 'i#l # A SI iZ. £ R (Analyse 

[der Frage], ob die Mandschus chinesische Untertanen sind), die durchaus mit Lius Anarchismus in 

Zusammenhang zu sehen sind. (U.a. Onogawa [S. 83-87] diskutiert die Beitrage Lius in Minbao). Die 

A/zwiao-Artikel finden sich auch in Lius nachgelassenen Schriften, die sonst allerdings - wie angemerkt - 

fast alle revolutionaren Texte Lius auslassen.

20 Gemingyishisg. (Freie Geschichte der Revolution), 5 Bde., 3. Aufl. Taipei 1976-1978, dort Bd.

3, S. 191. (Der in dieser - und in manch anderer - Ausgabe fehlende Band 6 lag mir in der Ausgabe 

Peking 1981 vor).

21 Siehe Bernal: „Liu Shih-p’ei ..." S. 107.

22 Vgl. Takeuchi Zensaku: „Meiji makki ...“ S. 91-93. Chang Hao dagegen versuchte, ganz auf Lius 

Schriften basierend, ein einigermaBen einheitliches Bild der intellektuellen Personlichkeit Lius zu 

erstellen. (Siehe sein Chinese Intellectuals in Crisis, Kap. 5).
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undatierten Brief an Duanfang schrieb.23 (Andere datieren dagegen den Brief auf Ende 

1907 oder Anfang 190 8).24 In diesem Brief versprach Liu Shipei Duanfang, fur ihn zu 

arbeiten und in Tokyo die chinesischen Revolutionare zu spalten.25

Die Griinde fur den Brief, so er authentisch ist, sind nicht ganz klar. Jedenfalls erschei- 

nen dadurch Lius und He Zhens anarchistische Artikel in einem etwas anderen Licht, die ja 

zu dieser Zeit entstanden, gesetzt den Fall, dab der Brief echt war, was von manchen aus 

stilistischen Griinden bezweifelt wird.26 Allerdings erhebt sich dann die Frage, weshalb er 

„gefalscht“ worden sein sollte, da er erst in den 1930er Jahren „auftauchte“, als Liu und 

Duanfang schon lange tot waren. Noch weiter gehen Vermutungen, dab Liu bereits von 

Anfang an auf Duanfangs Seite gestanden habe, ja von diesem bewubt als „Spaltpilz“ nach 

Tokyo gesandt worden sein kbnnte.27 *

Liu soli jedenfalls nach 1908 revolutionare Tatigkeiten verraten haben und entkam 

mehrmals nur knapp der Rache der „Genossen“. Er unterstiitzte spater Yuan Shikais Ambi- 

tionen auf den Thron, wurde aber dennoch danach von Cai Yuanpei an die Peking- 

Universitat geholt. Er initiierte eine Anti-Azn-^mgnzrin-Publikation (Xin qingnian W 

[Neue Jugend] war die fuhrende Zeitschrift der „Neuen Kulturbewegung“), starb aber 

schon Ende 1919 mit 36 Jahren. Seine Frau, die friiher oft mit Sof ja Perovskaja verglichen 

worden war und in den anarchistischen Artikeln 1907-1908 sehr extreme Positionen ver- 

treten hatte, wurde daraufhin buddhistische Nonne.2s

Im Friihjahr des Jahres 1907 kam nun ein intensiverer Kontakt zwischen den genannten 

chinesischen Protagonisten des im August 1907 ins Leben gerufenen „Sozialistischen Stu- 

dienzirkels“ („Shehuizhuyi jiangxihui“ If IM W ) und japanischen Sozialisten

zustande.29 Mittler zwischen Zhang Ji, Zhang Binglin und Kotoku soil der spater als 

„Faschist“ beriihmt gewordene Kita Ikki gewesen sein, der als Japaner auf Vorschlag Liu 

Shipeis Mitglied von Sun Yatsens Tongmenghui geworden war und sich stark fur die 

chinesische Revolution engagierte.10 Zhang Ji und Zhang Binglin nahmen auf diese Weise

23 Die Datierung auf September 1907 gibt Zhang Wentao in Heiqi zhi meng. Wuzhengfuzhuyi zai zhongguo, 

S. 28-29, aber - wie stets in diesem Buch - ohne Beleg.

24 So z.B. Jiang Jun: „Xinhai geming qian ...“ S. 372.

25 Der Brief ist abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 899-905, sowie in Hong Ye lunxueji iJf fra M 

(Sammlung von Hong Yes Studien), Peking 1981, S. 130.133). (Hong Ye hatte ihn urspriinglich 1934 

veroffentlicht. Eine Datierung des Briefes selbst fehlt. Im iibrigen ist er nicht identisch mit einem anderen 

„Brief an Duanfang11, der sich in Liu Shenshu xiansheng yishu in tao 6, Fasz. 56, findet).

26 So Chen Yan (S. 132, Anm. 108).

27 So argwbhnte Bernal in einem persbnlichen Gesprach mit Zarrow. (Zarrow: Anarchism ... S. 270, Anm. 

10).

Dies berichtet der Onkel Lius in seinem Nachruf in Liu Shenshu xianshengyishu, tao 1, Fasz. 1, S. 2b.

29 Vgl. die Erinnerungen von Nan Guixin If , einem der Initiatoren zur Kompilation von Lius nachge- 

lassenen Schriften und engem Freund Liu Shipeis, von denen ein Ausschnitt in Yang Tianshi: „Shehui- 

zhuyi jiangxihui ziliao", S. 380, abgedruckt ist. Nan erklart im iibrigen, dab es thematisch selbst in den 

privaten Gesprachen zwischen chinesischen und japanischen Aktivisten meist um Kropotkin und Bakunin 

ging!

J Siehe Feng Ziyou: Gemingyishi Bd. 2, S. 228. Beriihmt wurde Kitas spateres Buch Shina kakumei gaishi 

UPTf op 7S jfe (AuBere Geschichte der chinesischen Revolution). Kita war damals ein guter Bekannter 

Kotokus, auch wenn sie ideologisch differierten. Zu Kita, den japanischen Sozialisten und chinesischen 

Revolutionaren siehe George M. Wilson: Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki, 1883-1937, Cambridge 

1969, bes. S. 42^18: sowie Matsumoto Ken’ichi If if „Kbtoku Shusui to Kita Ikki“ zf f
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direkten Kontakt zu Kotoku auf, und so war es wenig verwunderlich, dab sie und Liu 

Shipei ihn als ersten Referenten des neuen „Sozialistischen Studienzirkels“, der selbst japa- 

nischen Vorbildern folgte,31 einluden.

Kotoku (1871-1911) war Schuler Nakae Chomins i)1 (ZEliK , des „japanischen Rous- 

seau“ und Griinders der „Jiyu minken“ § Ei3 K (Freiheit und Volksrechte)-Bewegung. 

Als Journalist verbffentlichte Kotoku in verschiedenen Blattern, war ein brillianter Redner 

und zunachst an der Sozialdemokratie interessiert. Nach seinem Gefangnisaufenthalt we- 

gen seiner Gegnerschaft zum Russisch-Japanischen Krieg32 ging er nach Amerika. Nach 

seiner Riickkehr begann er, anarchistische Ideen zu propagieren und spaltete schlieBlich die 

in sich heterogene sozialistische Bewegung, deren moderaterer Teil Katayama Sen 111 

folgte.33 Kotoku gait auch fur die chinesischen Revolutionare als Autoritat, insbesondere 

nachdem er durch seine zunehmend radikale Position die Spaltung der „Japanischen Sozia- 

listischen Partei“ herbeigefuhrt hatte und Anfuhrer des sich fur den Anarchismus interes- 

sierenden Flugels geworden war.'4 Sein Name war schon langer durch chinesische Uber- 

setzungen seiner Schriften bekannt. Wie erwahnt, waren sein Shakaishugi kochozetsu so- 

wie Shakai shugi shinzui £± H’ 3E M W t® (Das Wesen des Sozialismus) und das 1901 im 

Original erschienene Niju seiki no kaibutsu teikoku shugi 71 G) EE

— ft (Kotoku Shusui und Kita Ikki) in: Asahi janaru 0 SI-V — F^FlAsahi Journal) Januar 1972,

Bd. 14, Nr. 2, S. 46-54.

’’ Die japanischen Sozialisten hatten immer wieder Foren fur eine breitere Diskussion verschiedener Sozia- 

lismen geschaffen. Unmittelbar vor Grilndung des chinesischen hatten sie im August 1907 eine ein- 

wbchige Vortragsreihe veranstaltet. (Siehe die Ankiindigung in Osaka heimin shinbun PIE F K $T KJ 

[Osaka Volkszeitung], 1. 7. 1907, S. 7 [Nachdruck in der Reihe Meiji shakaishugi shiryd shusei Bfj

F W G fik ][Sammlung von Materialien zum Meiji-Sozialismus]). Parallel zum chinesischen 

Studienzirkel veranstalteten auch die japanischen Sozialisten im Herbst einen solchen. (Siehe den Hinweis 

in ibid. 20. 10. 1907, S. 9).

Uber den chinesischen Studienzirkel informierten dann die Zeitschriften Tianyi und Hengbao (s.u.). 

(Siehe auch die erwahnten von Yang Tianshi zusammengestellten Materialien: „Shehuizhuyi jiangxihui 

ziliao“).

j2 Dies war wohl der Hauptgrund seiner offiziell mit „Verletzung des Pressegesetzes“ begriindeten Haft

strafe. Die versuchte Veroffentlichung der Teiltibersetzung des Kommunistischen Manifestes war nicht der 

eigentliche AnlaB, wie oft zu lesen, brachte Kotoku (und Sakai Toshihiko) aber eine zusatzliche Geld- 

strafe ein. Diese Ubersetzung war iibrigens die erste japanische Marx-Ubersetzung uberhaupt! (Siehe 

Noteheifer S. 106, Anm. 4).

JJ Zu Katayama siehe Hyman Kublin: Asian Revolutionary: The Life of Sen Katayama, Princeton 1964.

j4 Zu Kotoku allgemein siehe Noteheifer. Siehe auch die beiden US-Dissertationen S. Sievers: Kotoku Shu

sui: The Essence of Socialism. A Translation and Biographical Essay, Stanford 1969; und Kinji Ken 

Yada: Confucian Path to Meiji-Socialism: Kotoku Shusui’s Radical Reaction to Modernization, Univ, of 

South California 1972. Die Literatur auf Japanisch ist betrachtlich. Es sei hier nur auf einige bekanntere 

Uberblicksarbeiten verwiesen: Itoya Toshio EHEit: Kotoku Shusui kenkyu F (Studie

zu Kotoku Shusui), Tokyo 1967; Nishio Ybtarb F Pf : Kotoku Shusui, Tokyo 1959; und Tanaka 

Sbgorb [H cp F £|S : Kotoku Shusui: Ichi kakumeika no shiso to shogai J* zR I —• np O ®

® <7 EL® (Kbtoku Shusui: Denken und Leben eines Revolutionars), Tokyo 1971. Eine ganze Reihe von 

Arbeiten beschaftigt sich mit spezielleren Themen, insbesondere dem umstrittenen „HochverratsprozeB“, 

der Kbtoku und andere das Leben kostete. Wie die ungebrochene Publikationstatigkeit erweist, erregt die- 

ser ProzeB offensichtlich bis heute in Japan die Gemiiter, nicht nur die der Fachwelt.

Allgemein zur Geschichte des Sozialismus in Japan siehe Akamatsu Katsumaro 77 fe fE : Nihon 

shakai undo shi 0 FEE. lEFfEF (Geschichte der japanischen sozialen Bewegung), Tokyo 1952 (zur 

Meiji-Zeit Kap. 1 und 2) und John Crump: The Origins of Socialist Thought in Japan, London et al. 1983.
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(Das Monster des 20. Jahrhunderts, der Imperialismus), ins Chinesische iibersetzt worden. 

Zusatzliche Autoritat verlieh ihm die Tatsache, daft er in die USA gereist war und somit die 

westliche Welt etwas kennengelernt hatte. Dort hatte er Kontakte zu anarchistischen Krei- 

sen gekniipft, nachdem er bereits im Gefangnis besonders Kropotkin gelesen hatte.3’ Es 

gelang ihm sogar, durch die Vermittlung einer russischen Revolutionarin in den USA, mit 

Kropotkin selbst in briefliche Verbindung zu kommen.35 36

Im Laufe der gesammelten Erfahrungen und seines Bemuhens um vertiefte Kenntnis des 

Sozialismus und insbesondere durch seinen Amerika-Aufenthalt hatte sich Kotoku vom 

„friedlichen“ sozialdemokratischen Weg ab und dem Anarchismus und Syndikalismus zu- 

gewandt.37 Hauptanziehungspunkt war fur ihn die Taktik des Generalstreiks, nachdem ihm 

in Amerika versichert worden war, dab der friedliche Weg tiber Wahlen, den die Sozial- 

demokraten favorisierten, nichts gefruchtet habe.

Kotoku hatte in diesem Sinne nach seiner Rtickkehr nach Japan im Juni 1906 seine be- 

riihmte Rede tiber die „Tendenzen der revolutionaren Bewegung in der Welt“ gehalten und 

damit den Keim der Spaltung im japanischen sozialistischen Lager gelegt, was man in 

chinesischen Kreisen durchaus verfolgte.38 Im Februar 1907 erschien dann sein Artikel 

„der Wandel in meinem Denken“,39 in dem er allgemein seinen neuen anti-parlamen- 

tarischen Standpunkt bekannt gab.40 Diese neugewonnene Uberzeugung brachte er nun 

auch im Sommer 1907 vor seiner chinesischen Zuhbrerschaft vor.

Er erklarte zunachst, er sei Mitglied der „sozialistischen Partei“. Die Nationality tue 

hierbei nichts zur Sache, denn nur die Gesinnung zahle. (Er war nattirlich Mitglied der 

„Japanischen Sozialistischen Partei" gewesen, doch diese war seit Februar 1907 verboten. 

Er und seine Anhanger pochten aber stets darauf, wie die konkurrierende parlamentaristi- 

sche Sozialistengruppe authentische Vertreter „des Sozialismus“ zu sein. Ihre Wahmeh- 

mung des chinesischen revolutionaren Lagers war daher ebenso breit: Minbao und Tianyi 

vertraten in ihren Augen beide gleichermaben die sozialistische Revolution und gingen 

tiber eine rein anti-mandschurische Haltung hinaus.41 Offensichtlich korrigierte niemand 

von chinesischer Seite diese Auffassung, war es ja noch die Zeit enger Kooperation zwi- 

schen Liu Shipei und He Zhen von Tianyi und Zhang Binglin von Minbao}. Kotoku be-

35 Spater erklarte Kotoku, daB er damit vom Sozialisten im Sinne deutscher sozialdemokratischer Tradition 

zum Anarchisten geworden sei - ein Aussage, die nicht von alien seinen Biographen akzeptiert wird.

36 Kropotkins Brief an Kotoku vom September 1906 wurde gekiirzt in der sozialistischen Hikari (Licht) 

im November in Ubersetzung veroffentlicht. (Auch Hikari liegt im Nachdruck in der Reihe Meiji 

shakaishugi shirydshusei vor).

Die Datierung seiner ideologischen Kehrtwende ist umstritten, doch handelte es sich vermutlich eher un 

einen allmahlichen ProzeB. Elison spricht - wohl zu recht - von der Hinwendung zu dem, „was Kotoku 

Anarchismus nannte“. (George Elison: „Kotoku Shusui: the Change in Thought11 in: Monumenta 

Nipponica Bd. XXII. Nr. 1, 1967, S. 437^181. Dort S. 448).

38 Siehe z.B. den Bericht in Tianyi Nr. 8-10, (Nachdruck S. 245-246) uber die Spaltung der „Japanischen 

Sozialistischen Partei“.

39 Ubersetzt bei Crump: The Origins ... S. 341-350.

40 Allerdings verurteilte er den parlamentarischen Kampf nicht ganzlich, vielmehr betonte er, daB er ihn als 

zu ineffektiv ansehe.

41 Siehe z.B. in der sozialistischen Nihon heimin shinbun B V g H (Japanische Volkszeitung) 

(=Umbenennung der Osaka heimin 5/?zn6zm)(Nachdruck in der Reihe Meiji shakaishugi shiryd shusei), 5. 

12. 1907 S. 7, englische Kolumne.
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tonte, dab also nicht die Gesinnung, sondern allein die Sprache ihn und seine chinesische 

Zuhdrerschaft trenne, aber in Zukunft werde es eine Weltsprache (Esperanto) geben, womit 

auch diese Trennung wegfallen werde.

Nach diesem internationalistischen Bekenntnis erlauterte er sein Verstandnis des Anar

chismus. Er sei Teil des Sozialismus (weswegen er ja auch in einem Studienzirkel zum 

Sozialismus erbrtert wurde) und beide, Anarchismus wie Sozialismus, seien im Grunde 

uralte Gedanken, die in alien Kulturen aufgetreten seien. - Hier wird deutlich, dab auch 

Kotoku Sozialismus und Anarchismus nicht primar als „westlichen Import44 auffabte, 

sondern als Allgemeingut der Menschheit.

Er referierte kurz zur Ersten Internationale und deren Spaltung, wobei er betonte, dab 

nur die Methoden sich unterschieden, nicht die Ziele. - Damit wird klar, dab fur Kotoku 

die Hinwendung zum Anarchismus in seinem Selbstverstandnis keine ideologische 

„Wende’4, sondern primar ein Wechsel der Taktik war.

In seiner Argumentation eng an Kropotkin angelehnt, erklarte er seinen Zuhbrem, dab 

die Ubel des Staates insbesondere in den Gesetzen und der Besteuerung sowie der 

Unterdruckung der Arbeiter bestunden. Er wetterte gegen die Hoffnungen auf parlamenta- 

rische Partizipation und wies Einwande gegen den Anarchismus mit dem Verweis auf die 

„gegenseitige Hilfe44 als natiirlichem Gefiihl zurtick. Seien nicht gerade die Uberseechi- 

nesen in Siidostasien, die sich untereinander htilfen, ohne von Gesetzen „geschutzt“ zu 

sein, ein gutes Beispiel? Gesetze korrumpierten moralisch. Ohne sie wiirden die Menschen 

dagegen moralisch viel besser.

Mit diesem moralischen Argument versuchte er auch die Bedenken zu zerstreuen, dab 

der Anarchismus ein Volk schwache und somit dem Imperialismus opfern kbnnte42- eine 

Gefahr, die ja gerade unter Chinesen diskutiert wurde. China solle nicht zbgern. Wenn es 

den Anarchismus praktiziere, wiirden sich alle anderen danach orientieren. (Dies schmei- 

chelte natiirlich dem alten chinesischen Selbstverstandnis als ethischem Zentrum, zu dem 

alle „Barbaren‘4 ehrfurchtsvoll blicken). Damit kbnne China selbst die Franzbsische Revo

lution weit iibertreffen. Der Anarchismus sei die wahrhafte Uberwindung aller Grenzen, ob 

zwischen Staaten oder Rassen. Dies kbnne er selbst anhand seines Amerika-Aufenthaltes 

bestatigen.43 44 Dort habe er gesehen, dab die Anarchisten als Persbnlichkeiten den Sozia- 

listen weit iiberlegen seien. Folglich war die primare Aufgabe, wie sie Kotoku seinen chi

nesischen Zuhbrem ans Herz legte, sich moralisch zu verbessern.44

42 Ishimoda ShoEJ FEE EH TF warf ihm (und anderen japanischen Revolutionaren) daher vor, als Vertreter

eines Siegerlandes die Situation der Revolutionare in „unterdriickten Landem“ und die daraus resul- 

tierende Aktualitat der nationalen Frage verkannt zu haben. (Siehe Ishimoda Sho Ej Ef EH IE: „Kotoku 

Shusui to chugoku: Minzoku to aikokushin no mondai ni tsuite" Ed-1® :

[Kotoku Shusui und China: Zum Problem von Volk und Vaterlandsliebe] in Takeuchi 

Yoshimi |A] [Hrsg.]: Ajia shugi T [„Asianismus“], Tokyo 1963, S. 384-410. Dort S.

393. Das Buch gehbrt zur Reihe Gendai nihon shiso tciikei).

43 Kotoku hatte dort auf einer Versammlung der Industrial Workers of the World (I.W.W.) gesprochen. Dies 

war keine Selbstverstandlichkeit in Anbetracht eines nicht seltenen „sozialistischen Rassismus". (Siehe 

Worm S. 103-105).

44 Ich danke Prof. Hazama flir die Uberlassung der chinesischen Fassung des Kotoku-Vortrages: „Shehui-

zhuyi jiangxihui diyici yanshuo gao“ III (Manuskript des ersten

Vortrags im sozialistischen Studienzirkel). Er wurde separat gedruckt und verteilt, da Kotoku natiirlich 

Japanisch sprach. (Siehe auch die Anzeige in TianyiNr. 15, Nachdruck S. 485).
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Dem Vortrag hatten uber 90 Zuhbrer gelauscht. Kotoku war von Liu Shipei und Zhang 

Ji eingefuhrt worden, die ihn offenbar schon einige Zeit kannten. Alles weitere sollte in der 

Nr. 6 von Tianyi, der Zeitschrift von He Zhen und Liu Shipei, erscheinen.

Dort wurde in der Tat vom ersten Treffen des „Sozialistischen Studienzirkels“ berichtet, 

allerdings ohne den Vortrag abzudrucken. Selbst der Name des Referenten wurde getilgt. 

Nach Takeuchi Zensakus Aussage, der selbst spater Referent sein sollte, hatte Kotoku 

darum gebeten, weil er gefurchtet habe, dab die Zeitschrift Tianyi sonst verboten wurde.4’ 

Dies war nicht ganz unbegriindet, da in Japan die Staatsgewalt scharfer reagierte und 

bereits Anfang 1907, wie erwahnt, die „Japanische Sozialistische Partei“ verboten hatte.

Der separat gedruckte Vortragstext in chinesischer Ubesetzung fand allerdings seinen 

Weg in die inzwischen in Paris erscheinende chinesische anarchistische Zeitschrift Xin 

shift (Neues Jahrhundert)(s.u.).45 46

Kotoku als bekanntesten japanischen Sozialisten uber das Thema „Anarchismus“ reden 

zu lassen, weist schon auf die Zielsetzung des „sozialistischen“ Studienzirkels hin, der im 

iibrigen zu einer Zeit begann, als in Amsterdam gerade der grobe Weltkongreb der Anar- 

chisten stattfand.47 In seiner Erdffnung dieser ersten Sitzung legte Liu Shipei dar, dab der 

Anarchismus den Gipfel aller Bemtihungen darstellen miisse. Fur ihn war er nicht nur Teil 

des Sozialismus, sondern explizit die Vollendung desselben.48

Nach seiner Meinung bot er sich nicht nur prinzipiell an, da mit der Wissenschaft im 

Einklang,49 sondern auch speziell fur China, derm die chinesische Tradition habe viele 

Ahnlichkeiten mit dem Anarchismus! Liu bezog sich dabei auf die seiner Meinung nach 

„typisch chinesische“ Laissez-faire-Tradition im Sinne eines „der Himmel ist hoch, der 

Kaiser ist weit“. Im Gegensatz zu den Mandschu-feindlichen Revolutionaren sah er den 

Vorteil des Anarchismus in seiner a-rassischen Zielsetzung. Nicht die Mandschus waren 

das Problem, sondern Machtausiibung generell. Auberdem wolle der Anarchismus die gau

ze Bevblkerung, Arbeiter wie Bauern, organisieren, also nicht nur bestimmte „Klassen“.50

Nach dem Vortrag hob er Kotokus Zuriickweisung parlamentarischer Ambitionen her- 

vor, wohingegen seine Frau He Zhen ihr Hauptanliegen dem „Sozialistischen Studien- 

zirkel“ anempfahl: die Frauenfrage verbunden mit dem Anarchismus. Zudem brachte sie 

die Rede auf die Attentatstaktik als anarchistische Praxis. Es scheint jedoch kein Vortrag 

zur Frauenfrage zustande gekommen zu sein. Die Hervorhebung des Attentatsgedankens 

kontrastierte ferner mit der Vorankiindigung des Studienzirkels (in Tianyi Nr. 3), wo Be- 

denken zerstreut werden sollen, dab der Sozialismus Gewalt nur mit Gegengewalt vergel- 

ten wolle. Diese Vorankiindigung war jedoch von Liu Shipei und Zhang Ji gezeichnet,

45 Takeuchi: „Meiji makki ...“ S. 74.

46 Nachdem dort in Nr. 22 (16. 11. 1907) der Tianyi-Bericht abgedruckt (S.4) und in Nr. 24 (30. 11. 1907) 

ein Kommentar erschienen war (S.4), folgte in Nr. 25 (7. 12. 1907, S. 3-4) und Nr. 26 (14. 12. 1907, S. 4) 

der Vortragstext mit der Angabe des Autors.

47 Asiaten waren dabei nicht vertreten, was Emma Goldman veranlaBte, nach Japan zu schreiben und das 

Fehlen der japanischen Genossen zu bedauem. (Siehe Nihon heimin shinbun 5. 11. 1907, S. 5 [Nach- 

druck]). Offensichtlich hatten die Japanischen Genossen11 aber auch keine Einladung erhalten.

48 Siehe Tianyi Nr. 6, Nachdruck S. 152. („Shehuizhuyi jiangxihui diyici kaihui jishi“ 7 fW 77 77 IT

— Wed* [Protokoll der ersten Sitzung des sozialistischen Studienzirkels]).

Ibid. Hier stand natiirlich die Kropotkin-Lektilre Lius im Hintergrund.

50 Ibid. S. 153-154.
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nicht von He Zhen/1 Im iibrigen ist bezuglich einer eigenstandigen ideologischen Position 

interessant zu vermerken, dab He Zhen in einem Brief an die japanische sozialistische 

Osaka heimin shinbun (5. 9. 1907) als Korrektur zu der Darstellung des Attentats von Xu 

Xilin Bl auf einen hohen Qing-Beamten (Bericht der Osaka heimin shinbun vom 1. 

8. 1907) betonte, dab die „wahrhaften Revolutionare" und Ausfuhrer von Attentaten nicht 

dem Lager Sun Yatsens zugerechnet werden kbnnten (womit sie diese „wahrhaften 

Revolutionare“ implizit fur ihre eigene Position vereinnahmte und sich selbst dazu von den 

Sun-Anhangern distanzierte!)?2

Im Grunde war bei einer solch eindeutigen Festlegung auf den Anarchismus verwun- 

derlich, dab man den Studienzirkel „sozialistisch“ nannte, aber in der Tat war der Inhalt 

breiter gefabt, mbglicherweise, um mehr Interessenten anzuziehen. Nicht umsonst lieb dies 

die Vermutung aufkommen, dab der „Sozialistische Studienzirkel“ bewubt eine Alternative 

zur Tongmenghui bilden wollte und somit diese Klientel im Auge hatte. Falls Liu Shipei 

und He Zhen nicht nur eine Radikalisierung (im Sinne der erwahnten Spaltung der japa- 

nischen Sozialisten in „Moderate“ und „Radikale“) beabsichtigen, sondem bereits die suk- 

zessive Entscharfung des revolutionaren Potentials gegen die Mandschus (wie im omi- 

nbsen Duanfang-Brief versprochen), kbnnte man daher auch eine taktische Spaltung hinter 

der Griindung des Zirkels sehen.

Liu Shipei definierte die Inhalte des Studienzirkels als „Erforschung des Sozialismus 

und Anarchismus“, „Geschichte der anarchistischen ‘Partei’“ und „dkonomischer Proble- 

me Chinas" sowie allgemeiner als „Studien zur Gesellschaft"/3 Auch wurde im Anschlub 

an den Bericht iiber die erste Sitzung des Studienzirkels auf die neue „Freitagsgesellschaft“ 

der japanischen Sozialisten, die die Richtung Kotokus vertraten, hingewiesen, was einmal 

mehr die enge Verbindung zu den japanischen Genossen bestatigt?4

Der „Sozialistische Studienzirkel“ lud als zweiten Gastredner Sakai Toshihiko ein, der 

iiber die „Entwicklung der menschlichen Gesellschaft" reden sollte.

Sakai Toshihiko (1871-1933), wie Kotoku Journalist, war ebenfalls eine zentrale Figur 

im japanischen Sozialismus, versuchte aber die divergierenden Strbmungen in demselben 

beieinander zu halten. Als seine Kompromibversuche gescheitert waren und die „Japani- 

sche Sozialistische Partei" sich gespalten hatte, entschied sich Sakai fur Kotokus Seite. Er 

hatte u.a. die kurzlebige, aber mit ihren theoretischen Artikeln und Ubersetzungsbeitragen 

auch fur die chinesischen Revolutionare einflubreiche Shakaishugi kenkyu 1906 heraus- 

gegeben und viele wichtige Ubersetzungen verfabt, die wiederum von chinesischer Seite 

zweitiibersetzt wurden (s.o.). Dabei beriicksichtigte er auch Marx und Engels und das Ver- 

haltnis von Sozialismus und Anarchismus.5'

51 Tianyi Nr. 3, im Nachdruck S. 57.

'2 He Zhens Brief findet sich in Osaka heimin shinbun (5. 9. 1907, S. 15), der Bericht in derselben zum 

Attentat Xu Xilins in Osaka heimin shinbun (1. 8. 1907, S. 14).

5j Tianyi Nr. 6 (Nachdruck S. 155).

54 Zumindest Zhang Ji nahm an der „Freitagsgesellschaft“ aktiv Anteil. (Siehe den Tianyi-Bericht in Nr. 8- 

10 iiber dieselbe, im Nachdruck S. 263-264). Er hatte eben auch keine sprachlichen Probleme.

55 Er war ja u.a. der Ubersetzer von Bliss’ Anarchismus-kritischen Texten gewesen, die in chinesischer 

Version in Minbao erschienen waren (s.o.). Die von ihm und Kotoku verfaBte Teiltibersetzung des 

Kommunistischen Manifestes konnte er nach dem Publikationsverbot der sie enthaltenden Zeitschriften- 

nummer (1904) schlieBlich in der „theoretischen“ Shakaishugi kenkyu 1906 doch noch abdrucken. (Zu
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In seinem Vortrag, der von Zhang Ji gedolmetscht wurde, beschrieb Sakai die Entwick

lung der menschlichen Gesellschaft von den Anfangen bis hin zur „Zivilisationsstufe“. An- 

fangs habe man alle Giiter geteilt, damn aber nur noch innerhalb des eigenen Stammes, so 

dab unter den Stammen Kriege entstanden und die Unterworfenen versklavt wurden. Ar- 

beitsteilung und Klassengesellschaft liehen das politische System entstehen. Heute aber sei 

die Produktivitat gestiegen, daher wurde die Giitergemeinschaft nicht zum gleichen Ergeb- 

nis wie im Altertum fiihren.* * 56

Soweit man die Zusammenfassung des Vortrags interpretieren kann, stiitzte sich Sakai 

sowohl auf marxistische Quellen, als auch auf seine Kropotkinlekttire. Wahrend man Ko- 

tokus Rede als durchaus politisch bezeichnen kann, war Sakai ganz offensichtlich zurtick- 

haltender und mehr um „Wissensvermittlung“ bemuht.

Der „Sozialistische Studienzirkel“ lud offenbar jedes Mai einen japanischen Gastredner 

ein, auch wenn die Vortrage nicht immer zustande kamen. Die Informationen dazu wurden 

zunehmend sparlicher. Gesprochen haben sollen Takeuchi Zensaku uber das Klassen- 

system und die Geldaristokratie in Japan, Sakamoto Seima (W M uber die Attentats- 

strategie,57 Uda Ariaki vf E0 W uber Arbeitervereinigungen und Anarchismus, Miya

zaki Tamizb "g 111 JV , einer der beruhmten und mit Sun Yatsen befreundeten Miya

zaki-Bruder, iiber die Richtungen im Sozialismus und Anarchismus.58

Zwei japanische Redner allerdings sprachen biters. Der eine war Yamakawa Hitoshi, ein 

Mitstreiter Kbtokus.59 Er sprach u.a. iiber die Theorie der „gegenseitigen Hilfe“ von Kro

potkin60 sowie iiber representative Regierung und Revolution. Der andere begehrte Redner 

war Osugi Sakae, auch er zum Kbtoku-Fliigel gehbrend. Nach Kbtokus Hinrichtung sollte 

er die zentrale Figur werden und sich auch direkt als „Anarchist“ bezeichnen.

Kotoku, der die chinesischen Anarchisten in Tokyo so fasziniert hatte, und Osugi 

(1885-1923) waren sehr unterschiedliche Persbnlichkeiten. Der eine stand noch den Tradi- 

tionen der Tokugawa-Zeit nahe, hatte eine griindliche klassische Bildung, war in der „Jiyu 

minken“-Bewegung aktiv gewesen und kam erst allmahlich zum Sozialismus und schlieh- 

lich Anarchismus. Der andere, einer etwas jiingeren Generation angehbrend, stammte aus

dem „Trick“ siehe Crump: The Origins ... S. 78). — Sakai blieb der Doyen des japanischen Sozialismus

und wandte sich um 1920 dem Bolschewismus zu.

56 Die Rede wurde wiederum gesondert gedruckt, aber in Tianyi Nr. 8-10 wurde eine Zusammenfassung 

gegeben. (Im Nachdruck S. 265-266).

57 Sakamoto Seima (1885-1975) war Sozialist und Journalist. Bei der „Hochverratsaffare“ entging er nur 

knapp der Hinrichtung.

58 Er hatte ja zu einer ahnlichen Thematik einen Artikel in Minbao veroffentlicht (s.o.).

Als Gesamttibersicht zu den Vortragen siehe die praktische Zusammenstellung in Jiang/Li S. 39—41. 

Die Erinnerungen Takeuchis („Meiji makki ...“) sind haufig ungenau und decken sich nicht mit den 

Angaben in Tianyi. Eine allgemeinere Zusammenfassung bietet auch der erste Teil des Artikels von Nagai 

Kazumi A #- M F. : „Shakaishugi koshukai to seibunsha“ E ft (Der

sozialistische Studienzirkel und die Zhengwen-Gesellschaft [= Gruppe um Liang Qichao, also die Konsti- 

tutionalisten]) in: Toyo gakuhojy Bd. 51, Nr. 3, Dez. 1968, S. 53-100. Dort S. 53-71. Nagai

wertet auch Materialien aus dem japanischen AuBenministerium aus.

Zum frtihen Yamakawa siehe Thomas D. Swift: Yamakawa Hitoshi and the Dawn of Japanese Socialism, 

Diss., Berkeley 1970.

Der Vortrag sollte - laut Tianyi Nr. 8-10 (Nachdruck S. 267) - in der folgenden T/any/-Nummer als 

Anhang erscheinen, findet sich dort aber (zumindest im Nachdruck) nicht. Jing Meijiu berichtet allerdings 

von dem Vortrag in seinen Erinnerungen (Zuian in Sakai/Saga: Genten ... Bd. 9, S. 81).
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einer Militarsfamilie und war ganz von der auf Modemisierung bedachten Meiji-Zeit ge- 

pragt.61

Schon in seiner Jugend war Osugi ein Rebell. Mit 16 Jahren wurde er daher von der Mi- 

litarschule verwiesen, mit 19 Jahren stieh er zur sozialistischen Bewegung und mit 21 

Jahren wurde er zum ersten Mai verhaftet. Osugi war an Sprachen interessiert,62 daher 

auch sein Esperanto-Engagement,63 und liebte Kunst und Literatur. Durch ihn sollte der 

japanische Anarchismus, fur den vor allem sein Name steht, die Dimension einer Asthetik 

bekommen, auch wenn Osugi durchaus - neben der Feder64 - konkrete organisatorische 

Aktivitaten nicht vemachlassigte. Sein Leitmotiv war die Freiheit, die er auch im person

lichen Leben im Sinne einer „freien Liebe“ umsetzte, was ihm u.a. das Etikett des „ero- 

tischen Anarchisten“ einbringen sollte.65 Er hatte Anfang der Taishb-Zeit (1912-1925) mit 

drei damals in Japan bekannten Frauen ein Verhaltnis. Seine erste Frau, Hori Yasuko

Schwagerin Sakai Toshihikos, hatte mit ihm die Frauenzeitschrift Katei zasshi

(Familienzeitschrift) herausgegeben. Kamichika Ichiko )/t rf5 war Joumalistin und 

Ito Noe fF H , die wegen Osugi ihren Mann Tsuji Jun (einst ihr Lehrer und 

wegen der Heirat entlassen, spater Stirner-Ubersetzer [!] und Dadaist) verlieh und Osugis 

zweite Frau wurde, gehbrte wie Kamichika zur Frauenzeitschrift Seito (Blaustrumpf). 

Kamichika ging wegen Ito auf Osugi mit dem Messer los, weswegen sie ins Gefangnis 

kam. Der Zwischenfall wurde beriihmt und gab Stoff fur Romane ab. Osugi wollte mit 

seinem Leben die Theorie der „freien Liebe“ praktizieren. Wie Kotoku wurde auch er dann 

zum „Martyrer“. Wahrend die japanische Justiz Kotoku im Rahmen der „Hochverratsaffa- 

re“ 1910 ganz offiziell zum Tode verurteilte, wurde Osugi im Gefolge des Kantb-Erdbe- 

bens 1923 zusammen mit Ito Noe und einem kleinen Neffen von einem Polizeihauptmann

61 Zu Osugi siehe vor allem Osawa Masamichi A : Osugi Sakae kenkyufz (Ff (Studie zu 

Osugi Sakae), Tokyo 1968; sowie Thomas A. Stanley: Osugi Sakae. Anarchist in Taisho Japan. The 

Creativity of the Ego, Cambridge/Mass. und London 1982. Osugis Autobiographie wurde ins Englische 

iibersetzt von Byron K. Marshall: The Autobiography of Osugi Sakae, Oxford 1992.

Des weiteren sind an neueren Arbeiten zu nennen: Takano Kiyoshi is : Osugi Sakae A , 

Tokyo 1991 (in der Reihe Hito to shiso A L ® [Menschen und ihr Denken]) und Kamata Satoshi 

EH : Osugi Sakae. Jiyu e no shisso A § A A A (Osugi Sakae. Das Ersturmen der 

Freiheit), Tokyo 1997. Siehe auch Akiyama Kiyoshi 111 7^ : Osugi Sakae hyoden A FF W 

(Kritische Biographic Osugi Sakaes), Tokyo 1976; sowie die populare Hommage in der Reihe „For 

Beginners11 von Takenaka Tsutomu A eft und Zeichnungen von Kaibara Isamu JR : Osugi Sakae 

A^^g, Tokyo 1985. Worm befaBt sich mit Osugis friiheren Jahren, d.h. bis 1910. Das Kapitel zu Osugi 

in dem bekannten Buch von Tatsuo Arima: The Failure of Freedom, Cambridge, Mass. 1969, S. 51-69, 

ist sehr einseitig und kursorisch.

Die japanischen Biographien sind eher locker geschrieben und erheben keinen wissenschaftlichen 

Anspruch. I.d.R. sind sie zudem parteiisch.

62 Zunachst studierte er Franzdsisch. Im Gefangnis befaBte er sich mit weiteren europaischen Sprachen.

63 Er war einer der Hauptmotoren der friihen japanischen Esperanto-Bewegung.

64 Seine Werke wurden in zwei Gesamtausgaben zusammengestellt: Osugi Sakae zenshu A A M 

(Osugi Sakae Gesamtausgabe) in 10 Banden, Tokyo 1926 (Nachdruck 1951) und in 14 Banden, Tokyo 

1965. Ausflihrlich zu Werkausgaben und Literatur uber Osugi siehe Worm S. XII-XXI. 1986 erschien 

eine weitere handliche Zusammenstellung seiner Texte (ohne seine Ubersetzungen) in einem Band: Z,a 

Osugi Sakae. A ° AAA (The Osugi Sakae), Tokyo 1986.

65 Vgl. Moriyama Shigeo ill fi A : „Osugi Sakae - Erosuteki anakizumu11 AAA :

X' Z, (Osugi Sakae - Erotischer Anarchismus) in Bungaku (Literatur), Bd. 42, 1974/6, S. 63-77.
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ermordet. Ideologisch orientierte sich Osugi am starksten an Kropotkin, den er auch eifrig 

ubersetzte (s.u.), und am Anarcho-Syndikalismus.

Beim „Sozialistischen Studienzirkel“ sprach Osugi nun mehrfach uber Bakunins Fbde- 

ralismus-Ideen sowie den „rebellischen Geist Frankreichs“.66 Osugi blieb im tibrigen Zeit 

seines Lebens der chinesischen anarchistischen Bewegung verbunden.

Der „Sozialistische Studienzirkel“ bestand weniger als ein Jahr. Die primaren Griinde 

fur die Kurzlebigkeit waren wohl zum einen die Flucht Zhang Jis, der organisatorischen 

Hauptkraft, nach Frankreich Anfang 1908. Diese hing wiederum mit fur die japanische 

radikale Bewegung einschneidenden sogenannten „Zwischenfallen“ zusammen. Im Januar 

1908 war es bei einer Versammlung der japanischen „Freitagsgesellschaft“ zum Streit mit 

der Polizei gekommen. Sakai, Osugi, Yamakawa, Takeuchi und andere muBten ins Ge

fangnis. Zhang Ji entkam nur knapp und entschied sich angesichts der Tatsache, daB die 

Qing-Regierung ohnehin schon lange ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hatte, dazu, Japan 

lieber zu verlassen.67 Der zweite Zwischenfall wenige Monate spater, der sogenannte 

„Rote-Fahne-Zwischenfall“, hatte fur die japanischen Aktivisten noch gravierendere Kon- 

sequenzen. Im Juni 1908 kam es wieder zu einem ZusammenstoB mit der Polizei, die die 

Einholung roter Fahnen mit der Aufschrift „Anarchismus“ und „Anarcho-Kommunismus“ 

forderte. Die kaum freigelassenen Osugi, Sakai und Yamakawa wurden wieder verhaftet 

und diesmal langer ins Gefangnis geworfen. Hintergrund war die neue hartere Gangart der 

japanischen Regierung.68

Zhang Ji also war geflohen und die japanischen Gefahrten zum groBen Teil hinter 

Gittern. Doch auch unter den tibrigen Organisatoren des „Sozialistischen Studienzirkels“ 

gab es Probleme. Liu Shipei und He Zhen hatten sich mit Zhang Binglin zerstritten, der 

sich deshalb seit dem Fruhjahr 1908 von den Treffen fernhielt, zumal er ohnehin kein 

Anarchist war. Die Griinde des Zwists sind nicht ganz klar. Eine Version behauptet, Zhang 

habe zufallig entdeckt, daB He Zhen mit ihrem Verwandten und Mitarbeiter an Tianyi, 

Wang Gongquan tE ju? , ein Verhaltnis hatte und sei daher von He mit HaB verfolgt 

worden. Liu habe - seiner Frau horig - zu ihr gehalten.69 He wurde auch eine Affare mit 

dem buddhistischen revolutionaren Monch Su Manshu, der mit Liu und He zeitweilig 

zusammenwohnte, zugeschrieben. Ob dies nun der Wahrheit entsprach oder eine Unter- 

stellung war, mit der man eine markante Frauenpersbnlichkeit zur femme fatale stilisierte 

und ihr so die Schuld zuschob, sei dahingestellt. Zhang setzte sich im tibrigen - trotz allem 

- spater fur Liu ein und scheint von seiner Seite den Bruch sehr schnell bedauert zu ha- 

ben.70 Liu seinerseits soil dagegen Zhang in zusatzliche Schwierigkeiten gebracht haben, 

indem er einige seiner Briefe verbffentlichte, worin eine Beziehung zu dem hohen Qing- 

Beamten Zhang Zhidong belegt sein sollte, um ihn bei den Revolutionaren zu

Siehe Jiang/Li S. 39-41.

67 Sein japanischer Freund Takeuchi Zensaku veroffentlichte - nachdem er aus dem Gefangnis entlassen 

worden war - in der Nihon heimin shinbun eine Art Abschiedsbrief. (5. 4. 1908, S. 5).

68 Die genauen Umstande konnen fast alien Werken zum japanischen Sozialismus entnommen werden.

69 So Feng Ziyou in Gemingyishi Bd. 2, S. 228.

70 Siehe z.B. seinen Brief an Sun Zhongrong aus dem Jahr 1908. (Der Briefist in Liu Shenshu xian- 

shengyishu, tao 1, Fasz. 1, S. 9b enthalten).
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diskreditieren. Dies wurde damn von Wu Zhihui in Xin shiji in seiner Verteidigung Sun 

Yatsens gegen Zhang genutzt (s.u.).71

Inwieweit diese Auflosung des „Sozialistischen Studienzirkels“ von Liu bewuBt provo- 

ziert wurde, ist angesichts des strittigen Briefes an den hohen Mandschu Duanfang zu 

fragen. Wie oben bereits gesagt, ist der Brief nicht datiert und seine Authentizitat nicht 

gesichert. Der „Sozialistische Studienzirkel“ war eine Alternativorganisation zu der durch 

Sun Yatsens Abwesenheit und die Mubao-Ubernahme Zhang Binglins ohnehin verun- 

sicherten Tongmenghui in Tokyo. Indem der „Studienzirkel“ den Anarchismus gegen die 

Idee der nationalen (anti-Mandschu)-Revolution setzte, zog er zusatzlich Krafte ab. Feng 

Ziyou, der „Historiker“ der Xinhai-Revolutibn, vermutete hinter der Griindung des Zirkels 

auch Lius verletzten Stolz. Er habe die Tongmenghui in seinem Sinn andem wollen. Als er 

sich nicht durchsetzen konnte, habe er die Seiten gewechselt.72 Im fraglichen Brief hatte 

Liu versprochen, innerhalb ein bis zwei Jahren das Feuer der Revolution zu loschen.73 

Zum Teil war ihm das, so er es wirklich gewollt hatte, in Tokyo gelungen. Auch wenn 

nicht alle Unklarheiten beseitigt sind, zeigt der Brief jedoch inhaltlich nicht nur Lius „ver- 

raterische“ Absichten (die sich - wie erwahnt - in den spateren Fakten z.T. verwirk- 

lichten), sondern auch eine mit seinen verbffentlichten Artikeln zumindest teilweise kon- 

sistente Uberzeugung.

Auch aufgrund dieser Tatsache ware es daher im UmkehrschluB wohl iiberzogen, seine 

anarchistischen Artikel als bloBe Makulatur anzusehen, wie es eine Rolle als bewuBt nach 

Tokyo entsandter „Spaltpilz“ nahelegen wurde. Es scheint mir eher wahrscheinlich, daB 

sich Liu erst im Laufe seines Tokyo-Aufenthaltes Duanfang zukehrte, und zwar in der 

zweiten Jahreshalfte 1907. Als Motiv Lius wurde nicht nur die erwahnte Mbglichkeit, daB 

er He Zhen schiitzen wollte (die sich jedenfalls verbal wesentlich radikaler prasentierte als 

ihr Mann) bzw. daB sie kauflich gewesen sei, vermutet, sondern auch, daB Liu von den 

Revolutionaren in Tokyo enttauscht und eben ein eitler Gelehrter mit schwacher Persdn- 

lichkeit gewesen war. Soweit man nach seinen Schriften urteilen kann, scheint er in jedem 

Fall ziemlich weltfremd gewesen zu sein.

Die „Asiatische Freundschaftsgesellschaft"

Mit dem „Sozialistischen Studienzirkel“ waren aber nicht nur die Zeitschrift Tianyi und die 

darauf folgende Hengbao verbunden (s.u.), sondern auch der Versuch, andere asiatische 

Nationen zur Revolution zu bewegen. Daher entstand ebenfalls im Sommer 1907 die 

„Asiatische Freundschaftsgesellschaft („Yazhou heqinhui“ ), die wiederum

von Zhang Ji, Zhang Binglin und Liu Shipei initiiert und von den japanischen Genossen 

unterstiitzt wurde. Insbesondere Zhang Binglin engagierte sich, allerdings - wenn man

71 Siehe Xin shiji Nr. 117: „Xin shiji dangren“ $f ft KM A (Parteiungen im neuen Jahrhundert), S. 1-10. 

Auf S. 6-10 werden die Briefe mit Kommentar abgedruckt.

Young-tsu Wong bezeichnet das ganze in seiner Studie zu Zhang Binglin als „bosartige Verleumdung“ 

(S. 78).

72 Gemingyishi Bd. 2, S. 228. Vgl. auch Onogawa S. 89.

73 „Liu Shipei yu Duanfang shu“ fl] gif ig A W (Liu Shipeis Brief an Duanfang) in Ge/Jiang/Li Bd. 2, 

S. 903.
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Takeuchis Erinnerungen glauben darf - in einer sehr sinozentrischen Weise. Die chine- 

sische Revolutionspartei sollte im Zentrum stehen, die anderen Lander sich dazu- 

gesellen!74 Der Erfolg war entsprechend bescheiden: einige Inder kamen, fur die man extra 

Zhangs Schreiben ins Englische ubersetzt hatte, wenige Philippinos und Vietnamesen. Die 

Koreaner hielten sich wegen der Prasenz von Japanern fern, was zeigt, wie wenig Ver- 

bindendes unter den Revolutionaren verschiedener asiatischer Lander vorhanden war.7' 

Die Japaner waren - wohl auch aufgrund ihres Hintergrundes als Angehbrige einer nicht 

vom Imperialismus bedrohten sondern selbst den imperialistischen Weg gehenden Nation - 

dem Internationalismus am starksten verpflichtet. Mit einem gewissen Stolz verglich 

Kotoku sogar die Rolle Japans fur die chinesischen Revolutionare mit der der Schweiz fur 

die russischen.76 Takeuchi Zensaku wiederum setzte sich fur eine Kooperation zwischen 

japanischen und einwandernden chinesischen Arbeitern und gegen fremdenfeindliche 

Tendenzen ein.77 Fur die Revolutionare vieler anderer Lander, darunter besonders Koreas, 

kam der Internationalismus - wenn uberhaupt - erst nach der nationalen Frage. Zhang 

Binglins Konzept war, kaum verhullt, eine anti-imperialistische und anti-westliche Front 

fur Chinas Revolutionare aufzustellen, wobei er die anderen Lander de facto zu Erfiil- 

lungsgehilfen degradierte.78 Trotz der Unterstiitzung der japanischen Genossen, besonders 

von Sakai, Osugi, Yamakawa und Takeuchi, verlief auch diese Initiative nach dem 

Weggang Zhang Jis, sehr zum Bedauern der Japaner, im Sande.

Die Zeitschrift Tianyi und ihre Themen

Die Ziele der Zeitschrift: Die organisatorischen Tatigkeiten der chinesischen Seite hatten 

demnach nur eine beschrankte Wirkung. Dem „Sozialistischen Studienzirkel“ etwa wohn- 

ten im Schnitt zwischen ein paar Dutzend und gut hundert Leuten bei. Weitere Kreise aber 

erreichten - zumindest damals - ihre Publikationen. Es ist nicht eindeutig festzustellen, 

wieviele Leser diese fanden. Allerdings wurden sie nicht nur im Umfeld der Tokyoer 

Auslandsstudenten rezipiert, sondern betrieben auch einen Austausch mit anderen Zeit- 

schriften, vor allem nattirlich den chinesischen Anarchisten in Paris. Es ist jedoch erstaun- 

lich, daB Feng Ziyou, der enge Mitarbeiter Sun Yatsens mit langer Japan-Erfahrung, Tianyi 

spater als „sozialistisch“ einstufte und die „Ehre“, als erste Chinesen den Anarchismus pro-

74 Takeuchi: „Meiji makki ..." S. 76. Insofem sind Urteile wie die von Young-tsu Wong (S. 72-73) Oder 

Laitinen (S. 127) fragwiirdig, die Zhangs Engagement als „intemationalistisch“ loben.

Die Behauptung, daB die Japaner als „Imperialisten“ ausgeschlossen gewesen seien (Young-tsu Wong S. 

73), ist aufgrund der Aussagen Takeuchis als Teilnehmer offensichtlich unzutreffend.

Siehe die Folge 2 seiner Serie uber sozialistische Aktivitaten in Tokyo. {Osaka heimin shinbun 20. 9. 

1907, S. 2). - Marius Jansen weist darauf hin, daB Kotokus Internationalismus durchaus in der Tradition 

von u.a. Nakae Chomin stand, aber innerhalb Japans von der aufkommenden Aggressionshaltung an den 

Rand gedrangt wurde. (Marius B. Jansen: „Japanese Views of China During the Meiji Period** in A. 

Feuerwerker / R. Murphey / M. Wright [Hrsg.]: Approaches to Modern Chinese History, Berkeley und 

Los Angeles 1967, S. 163-189, bes. S. 179).

Siehe z.B. sein „Shinkoku rbdosha nyukoku mondai ni tsuite" g] A SI LJ HI N -O W T (Uber 

das Problem der immigierenden Arbeiter aus Qing-China) in: Nihon heimin shinbun 20. 11. 1907, S. 11.

Siehe Takeuchi: „Meiji makki ..." S. 77-78, wo er Zhangs Schreiben wiedergibt.
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pagiert zu haben, der Pariser Gruppe zugestand.79 Ferner ist bemerkenswert, dab in spate- 

ren chinesischen Darstellungen zur Geschichte der anarchistischen Bewegung, etwa in den 

1920er Jahren, Tianyi kaum genannt wird. Wenn iiberhaupt, taucht meist nur die Nach- 

folge-Zeitschrift Hengbao („Equity“) auf. Die Langzeitwirkung dieser Zeitschriften 

ist daher zweifelhaft, auch wenn die Xin shiji der Pariser Gruppe letztlich wohl nur durch 

die spateren (auszugsweisen) Nachdrucke ihre Bekanntheit behielt.

Im Zentrum der Publikationstatigkeit in Tokyo standen Liu Shipeis und He Zhens Zeit

schrift Tianyi (Natiirliche Gerechtigkeit) und die folgende Hengbao („Equity“). 

Tianyi erschien Juni 1907 bis Januar 1908, Hengbao April 1908 bis August 1908. Tianyi 

war die erste erklart anarchistische chinesische Zeitschrift iiberhaupt. Die Pariser Xin shiji 

AAA begann ihr Erscheinen allerdings nur unwesentlich spater, ebenfalls im Juni 1907. 

Tianyi wurde offiziell von He Zhen herausgegeben,80 die besonders der Frauenthematik ihr 

Augenmerk schenkte. Sie und Liu Shipei waren die Hauptbeitragenden. AuBer Liu und He 

sowie deren Verwandtem, Wang Gongquan, finden sich u.a. Artikel von Su Manshu, Zhou 

Zuoren jn] A A > dem Bruder Lu Xuns || jR , und Jing Meijiu unter Pseudonym. Liu und 

He waren zwar auch unter den Hauptverantwortlichen des „Sozialistischen Studienzirkels“, 

aber Tianyi war nicht direkt dessen Organ. Es war im Grunde die Zeitschrift des Ehe- 

paares.81

He Zhen definierte das Ziel der Zeitschrift in einer Vorankiindigung mit „der Zerstbrung 

der bestehenden Gesellschaft und der Verwirklichung der Gleichheit aller Menschen“.82 

(Interessanterweise fiel das Wort „Anarchismus“ also in dieser ersten Presentation der Zeit

schrift noch nicht). Dazu wolle man besonders die Frauenproblematik erbrtern sowie die

79 Feng Ziyou: „Zhongguo shehuizhuyi zhi guoqu yu jianglai“ ft1 HD |± 3Z M $ A A (Vergan- 

genheit und Zukunft des Sozialismus in China), enthalten in Fengs Shehuizhuyi yu zhongguo A Ft ~F A 

fhliftSD (Der Sozialismus und China), o.O., 1920, dort S. 4.

80 Sie war die Kontaktperson und in der englischsprachigen Anzeige allein benannt, wahrend im chinesisch- 

sprachigen Impressum noch weitere Personen aufgefiihrt werden, liber die mir leider nichts Naheres be- 

kannt ist. Moglicherweise hatten sie etwas mit der Frauengruppe zu tun, die vorgeblich hinter der Tianyi 

stand. Einige Beitrage wurden offensichtlich von diesen Personen verfabt (mit „Vomamen“ gezeichnet: 

[Lu] Huiquan [|Jz|] oder [Zhou] Dahong [J<|] X #1, wohl eher gewahlte Selbstbezeichnungen als 

originare Vomamen). Leider gibt auch Freudenberg: Die Frauenbewegung ... hier ebensowenig Auf- 

schlub wie Nivard in ihren Artikeln zur Frauenpresse. (Jacqueline Nivard: „L’evolution de la presse 

feminine chinoise de 1898 a 1949“ in Etudes chinoises Bd. V, Nr. 1-2, 1986, S. 157-183, und dies.: 

„Bibliographie de la presse feminine chinoise 1898-1949“ in ibid. S. 185-236).

81 Tianyi liegt als Nachdruck (Tokyo 1966) vor mit den Nummem 3, 5, 6, 8-10, 11-12, 15, 16-19. Nr. 1 

und Teile von Nr. 2 stellte freundlicherweise das Sinologische Seminar der Univ. Marburg zur Verfugung, 

wo besonders durch Gabriele von Sivers-Sattler ein Projekt zur Tianyi betrieben wurde. Einzeine Ausziige 

aus anderen Nummem finden sich in Ge/Jiang/Li, in Gao Jun et al., und in Xinhai geming qian ... Bd. 

2,Teil 2. Systematisch angeordnet finden sich auch zusatzliche Ausztige in Yang Tianshi: „Shehuizhuyi 

jianxihui ziliao“, da Yang Tianyi als de-facto-Organ des Studienzirkels sieht. Die Inhaltsverzeichnisse der 

Nummem 1-10 und 13-19 sind femer aus Zhongguo jindai qikan pianmu huilu cp HDAA^SFUII @ st

(Sammlung von Inhaltsverzeichnissen moderner chinesischer Periodika), 6 Bde. in 2 Teilen, Shanghai 

1965-1984, 2. Band des zweiten Dreierkonvoluts S. 2217-2221, zu ersehen.

Eine Reihe von Pseudonymen in Tianyi ist unklar. Zarrow vermutet hinter frauenspezifischen Themen, 

die mit Pseudonym gezeichnet sind, stets He Zhen. (Siehe Zarrow: Anarchism ... S. 290, Anm. 12).

82 „Tianyibao qi“ 77 JOB A (Ankundigung der Zeitschrift Tianyi) in: Fubao [1 W (Umsturz) Nr. 10, Juli 

1907, abgedruckt in Gao Jun et al., S. 16-18. Zitat auf S. 18. (Auch abgedruckt in Xinhai geming qian ... 

Bd. 2, Teil 2, S. 818-820).
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nationale, politische und okonomische Revolution. Es gehe also um die Rtickgewinnung 

der urspriinglichen Gleichheit, daher der Name „Natiirliche Gerechtigkeit“.83 Tianyi pla- 

dierte fur Internationalismus jenseits nationaler und rassischer (!) Abgrenzungen, fur den 

Kampf gegen jegliche Autoritat und gegen das gegenwartige politische System, fur die 

Realisierung des Kommunismus und speziell die Gleichheit der Geschlechter.84 85 86 Die Zeit- 

schrift sollte Organ einer „Gesellschaft fur die Wiedergewinnung der Rechte der Frau“ 

sein, die aber mbglicherweise nur auf dem Papier bestand.83

Das Thema „Frau“: Insbesondere die ersten beiden Nummern der Tianyi widmeten sich 

fast ausschlieblich dem Frauen-Thema. Illustriert wurde die Programmatik durch die Ab- 

bildung von Niiwa Ty , der wichtigsten Frau der chinesischen Mythologie, einerseits, 

Louise Michel andererseits. Dies allein brachte schon zum Ausdruck, dab man Ankniip- 

fungspunkte sowohl bei der eigenen Tradition als auch beim westlichen Sozialismus su- 

chen wollte, doch wurde letztlich nur Niiwa ausfuhrlicher gewiirdigt.8b

In einer Frauen-Deklaration in der ersten Nummer machte He Zhen ihre Kritik an der 

Stellung der Frau in China an vier Punkten fest: 1. dem Ehesystem, das mit der Polygynie 

die Frauen zum Prestigeobjekt herabwiirdige; 2. dem unterschiedlichen Gesellschaftsstatus, 

der sich u.a. auch im Verlust des eigenen Familiennamens und der Ubernahme des Namens 

des Ehemannes zeige;87 3. der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die die Frau zur 

Haussklavin verdamme;88 und 4. die Ungleichbehandlung in den Riten.89Der rituelle 

Aspekt spielte in China eine grobe Rolle, war allerdings im Rest der Welt nicht so 

wesentlich. Doch sah He Zhen auch in den anderen Punkten in der modernen westlichen 

Praxis keine Lbsung. War die dort gepriesene Monogamie de facto nicht auch eine Camou-

83 Ibid. S. 17—18. „Tian“ wird hier im Sinne von „vom Himmel verliehen, also nattirlich gegeben“ ver- 

standen. (Vgl. Yan Fus Wiedergabe von „Evolution“ mit „tianyan“ W )• In dieser Form warden die 

Ziele von Tianyi auch in den ersten Nummern charakterisiert.

84 Siehe die jeweils zu Anfang einer Tza/ryz'-Nummer aufgefuhrten Ziele der Zeitschrift, die ab Nr. 8-10 in 

dieser Form prazisiert warden.

85 Immerhin werden als finanzielle Untersttitzer einige Frauen aufgefuhrt. (Siehe z.B. Tianyi Nr. 5, Nach- 

druck S. 117), doch lassen sich keine konkreten Angaben zu den Aktivitaten einer solchen Gesellschaft 

finden.

86 AuBer einer Inschrift, die Nilwas heroische Taten besingt - sie rettete u.a. das Volk vor den Uberschwem- 

mungen, die ein Ungeheuer angerichtet hatte lobte sie ein weiterer Text (in Tianyi Nr. 1, S. 35, von 

[Zhou] Dahong) als Vorbild der chinesischen Frau und schloB, daB die heutigen Chinesinnen sie am 

besten dadurch nacheiferten, indem sie die Mandschu-Ungeheuer beseitigten! - Da dieser Text nicht von 

He Zhen stammte, erklart sich diese Anti-Mandschu-Attacke, die mit der generellen StoBrichtung der 

Tianyi nicht ubereinstimmte. (Ntiwas Bild zierte die erste Nummer der Tianyi, Louise Michel die zweite).

87 Die Forderung nach Beibehaltung des eigenen Familiennamens, ja nach Benennung mit vaterlichem und 

mutterlichem Familiennamen (daher die Selbstbezeichnung „He Yin Zhen“ (nJ gf ) unterschied sich 

daher von der spateren (und modemen) Praxis, den eigenen (vaterlichen) Familiennamen neben den des 

Ehemannes zu setzen und zielte im Grunde starker auf die Abstammungslinie als auf die Ebene der 

Eheleute - eine wohl ungewollte Reverenz an die chinesische Tradition! Fur die Zeit „nach der Revo

lution" sollten allerdings alle Familiennamen beseitigt werden.

Dabei bezog sich He Zhen auch gem auf die chinesischen Schriftzeichen fur „Frau“, ganz in kaozheng- 

Manier! Im ubrigen ist gerade die Sensibilitat fur sprachliche Aspekte eine weitere Besonderheit von He 

Zhens Feminismus.

89 „Nuzi xuanbushu" W s’. A ft (Frauen-Deklaration) in Tianyi Nr. 1, S. 1-7. Diese Themen griff He 

Zhen auch spater immer wieder auf.
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flage fur die legitimierte sexuelle Ausbeutung der Frau, zumal diese durch die Ehe in bko- 

nomische Abhangigkeit gerate?90

Generell zeigte sich He Zhen extrem kritisch zur Sexualitat.91 Ehebruch gehbre mit dem 

Tod bestraft, egal, von wem er begangen werde. Eine Trennung der Partner solle mbglich 

sein, aber Wiederheirat nur mit ebenfalls zum zweiten Mai Heiratenden gestattet werden. 

Die Kinder sollten von der Gesellschaft versorgt werden, damit das Argument entfalle, dab 

Frauen wegen Schwangerschaft und Kindererziehung aus vielen gesellschaftlichen Be- 

reichen ausgegrenzt werden miibten. He Zhen erklarte rundheraus die Manner zu Feinden 

der Frauen,92 * verschonte aber auch ihre Geschlechtsgenossinnen nicht vor der Kritik, sich 

mit ihrer Ausbeutung achselzuckend abzufinden. Die Mann-Frau-Beziehung charakteri- 

sierte sie als Beziehung von Kaiser und Hure beziehungsweise von Geld / Macht und Un

moral.4’’ Sie attackierte somit nicht nur die historische Unterdriickung der Frau, sondem 

die Geschlechterbeziehung prinzipiell. In einem offenen Brief an die chinesischen Frauen 

in Japan legte sie sich sogar mit ihren zeitgendssischen Kameradinnen an, die zu sehr nach 

dem Westen schielten, geheime Heirat und „freie Liebe“ als Lbsung priesen, statt sich auf 

die Ausnahmefrauen der chinesischen Tradition zu beziehen,94 95 die sich selbst durch 

Bildung oder militarisches Kbnnen, d.h. geistige und kbrperliche Emanzipation, ausge- 

zeichnet hatten.97 Aus letzterem Grund kritisierte sie auch, dab Frauen selbst im Westen 

nicht zum Militar gehbren diirften, und was als „Frauenbildung“ gepriesen werde, sei so 

lange abzulehnen, wie es sich inhaltlich von dem unterscheide, was Manner an Bildung 

erwiirben.96

Obwohl He Zhen versicherte, dab es ihr nicht nur um eine „Geschlechterrevolution“ 

gehe, betonte sie andererseits, dab die Unterdriickung der Frau durch den Mann eine 

grundsatzliche sei.97 Sie vertrat somit in der Zeitschrift Positionen, die den meisten (mann-

90 Dieser Gedankengang gemahnt an Emma Goldman. Es ist anzunehmen, daB He Zhen u.a. uber Su 

Manshu, der diese ja schon in China kurz vorgestellt hatte, bzw. Liber die japanischen Genossen Kenntnis 

davon hatte, zumal bald Kontakt zu Goldmans Mother Earth zustande kam (s.u.).

91 Dieser moralisierende Aspekt trat in Tianyi immer wieder hervor. Siehe z.B. den Artikel uber Shanghais 

Lasterhaftigkeit in Nr. 5 (im Nachdruck S. 95-97).

92 „Nuzi xuanbushu“ S. 3, bzw. in ihrem „Niizi fiichou lun“ (Uber die Rache der Frauen) in

Nr. 2, S. 1.

9j Siehe besonders ihr „Diwang yu changji11 'SHEW(Kaiser und Singmadchen) in Nr. 1, S. 13-14.

94 Hier bezog sie sich u.a. auf Mulan zb® end andere „kampferische“ Frauen, bzw. auf gebildete Frauen a 

la Ban Zhao JEBS aus der Han-Zeit. (Siehe ihren Brief, der als Anhang in Nr. 1, S. 39M0, abgedruckt 

ist). (Vgl. auch in derselben Nummer den Beitrag von „Zhida“ rf, [Zarrow: Anarchism ... S. 23 

vermutet He Zhen dahinter, aber ohne Begrundung]). Im ubrigen wurden in anderen Artikeln auch dieje- 

nigen chinesischen Gelehrten gewiirdigt, die „Fortschrittliches“ zum Thema „Frau“ zu sagen gehabt hatten 

- lang vor der Emanzipationsbewegung im Westen (namentlich Li Zhi und Tang Zhen 1^15 der 

Ming- und Qing-Zeit). (In Nr. 1 und Nr. 2 der Tianyi).

95 Dies lag im Grunde auf der Linie der „Patriotischen Madchenschule1' , die He Zhen in Shanghai besucht 

hatte, wo ja auch militarischer Drill neben dem Erwerb von Bildung propagiert worden war.

96 Damit zielte He Zhen gegen die Curricula der Madchenschulen. (Siehe „Niizi fuchoulun“ in Nr. 2, S. 1 

und S. 9).

97 Siehe z.B. „Niizi fuchoulun11 in Nr. 2, wo sie herausstreicht, daB selbst die machtigste Frau (die Kaiserin) 

weiterhin unterdriickt werde, namlich durch ihren Ehemann. (Ibid. S. 1).
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lichen) Revolutionaren zu extrem waren.98 Sie rechnete nicht nur mit der chinesischen 

Tradition, insbesondere mit dem Konfuzianismus, als frauenfeindlich ab," sondern wollte 

anhand konkreter Forderungen die Gleichbehandlung sicherstellen. In mehreren Nummem 

fuhrte sie ihr Anliegen unter dem Titel „Uber die Rache der Frauen“ vor,100 was Kotoku 

veranlaBte, einen Brief an Tianyi zu schreiben. Er selbst hatte sich gelegentlich zur Frauen- 

thematik geauBert, und einer seiner Artikel wurde in der gleichen Nummer, die seinen 

Brief abdruckte, ubersetzt.101 Sein Artikel kritisierte zwar die insbesondere politische Un- 

terdriickung der japanischen Frauen und forderte diese auf, sich zu wehren, war aber be- 

miiht klarzustellen, daB auch die Manner letztlich nur von der Politik benutzt wiirden. In 

seinem Brief lobte er He Zhens Einsatz, kritisierte aber, daB sie letztlich mit ihrer gefor- 

derten Gleichheitsregelung nur eine neue Moral oktroyiere, anstatt die Freiheit (und Liebe) 

zu thematisieren.102 He Zhen suchte ihn daraufhin auf (was zeigt, welche Autoritat Kotoku 

besaB).103 Als Ergebnis hielt sie fest, daB ihm die Freiheit das Wichtigste sei, ihr die 

Gleichheit, aber daB er und der ebenfalls anwesende Sakai Toshihiko104 es ihr freigestellt 

hatten, bei ihrer Meinung zu bleiben.105

Tianyi war durchaus informiert tiber die japanische Frauenbewegung106 und wies auch 

auf einschlagige Publikationen hin. Uber die japanischen Genossen erfuhr man femer von 

den Entwicklungen im Ausland, etwa von Emma Goldmans Zeitschrift Mother Earth)^ 

Persbnliche Kontakte zu japanischen Frauenrechtlerzuuen wurden aber offensichtlich nicht 

aktiv gepflegt, obwohl diese sicher nicht schwierig herzustellen gewesen waren. Kotokus 

Frau Chiyoko ft FF war beispielsweise in Frauenangelegenheiten engagiert, und die

98 Sie wird daher noch heute in chinesischen Sekundarwerken gem als lacherliche „fanatische Emanze“ 

neben dem gelehrten, ihr aber horigen Ehemann abgetan.

99 Dabei konnte sie auch ihre Bildung demonstrieren. Von chinesischen Kommentatoren wird diese kaum 

gewtirdigt bzw. umgehend von ihrem Mann abgeleitet.

100 Z.T. variiert der Titel leicht. Leider waren mit nur die Folgen zuganglich, die in den Nachdruck-Nummem 

enthalten sind, i.e. in Nummer 3, 5, 8-10, sowie die erste Folge (in Nr. 2). (Es fehlt somit die Folge in Nr. 

4).

101 Tianyi Nr. 3, Nachdruck S. 47-50.

102 Ibid. S. 51-52.

103 Im iibrigen dlirfte Kotokus gute klassische Bildung ein weiterer verbindender Punkt mit Liu und He Zhen 

gewesen sein.

104 Er hatte ein Buch liber die Frauenfrage verfaBt, das auch in Tianyi Nr. 3 angezeigt wurde. (Im Nachdruck 

S. 56).

105 Tianyi Nr. 3, Anmerkungen zu Kotokus Brief. (Im Nachdruck S. 52). He Zhen bewunderte Kotoku ganz 

offensichtlich. Diese Begebenheit fand noch vor dem Vortrag Kotokus beim „Sozialistischen Studienzir- 

kel“ start.

106 Siehe dazu Sievers, Sharon L.: Flowers in Salt. The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern 

Japan, Stanford 1983.

Su Manshu, der mit Tianyi verbunden war, hatte ja schon 1903 einen Artikel tiber sie geschrieben (s.o.). 

Diesmal war die Verbindung liber Kotoku entstanden, dem Emma Goldman vor ihrer Abreise zum Am- 

sterdamer AnarchistenkongreB im Spatsommer 1907 geschrieben hatte. Somit brachte Kotoku die beiden 

Zeitschriften in Verbindung. Ein weiterer Kontakt war der in den USA lebende Japaner Kaneko Kiichi 

F1--, dessen amerikanische Frau Josephine K. Henry eine Aktivistin der Frauenbewegung war. (Siehe 

Tianyi Nr. 6, im Nachdruck S. 160). In Tianyi wurde im Iibrigen auch tiber Emma Goldmans gefahrdete 

Riickkehr in die USA nach dem AnarchistenkongreB berichtet. (Tianyi Nr. 8-10, im Nachdruck S. 262).
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fuhrenden Frauenrechtlerinnen hatten engen Kontakt mit den Sozialisten.108 Am einfluB- 

reichsten war Fukuda Hideko 03 (sie lebte damals mit dem Sozialisten und 

Kotoku-Mitarbeiter Ishikawa SanshirojE3 J11 - 33 S3 zusammen, der spater weiter Kontakt 

zur chinesischen anarchistischen Bewegung halten sollte) mit ihrer Zeitschrift Sekai fujin 

1 Af A (Frauen der Welt). Dort wurde immerhin He Zhens „Frauengesellschaft“ vor- 

gestellt.109 Auch die allgemeine sozialistische japanische Presse wies auf die Existenz von 

Tianyi hin und empfahl sie zur Lektiire fur „alle des Chinesischen MachtigenA110 DaB He 

Zhen selbst den Kontakt zu den japanischen Frauen nicht suchte bzw. sie schweigend uber- 

ging, mag auch daran gelegen haben, daB sie von anderen Frauenbewegungen, die in ihren 

Positionen moderater waren, wenig hielt.111 Inwieweit sie dabei auch von Emma Goldman 

beeinfluBt war, ist schwer abzuschatzen, doch behielt He Zhen ein eigenes Profil. Eine 

anarchistische Frauenbewegung, wie He Zhen sie wollte, gab es damals in Japan jedenfalls 

nicht. Vielmehr war die japanische Frauenbewegung, insbesondere mit der neuen Zeit

schrift Fukuda Hidekos, Sekai fujin, der auch Kotoku Artikel schickte, vomehmlich damit 

befaBt, gegen das Polizeigesetz zu agitieren, weil es den Frauen politische Betatigung 

verbot. Diesem Kreis gehbrte u.a. auch Kotokus Frau sowie seine spatere Lebensgefahrtin 

Kanno Suga an, die ja beim „Sozialistischen Studienzirkel“ beteiligt gewesen sein soil.112 

Es ist immerhin bemerkenswert, daB trotz der Verbindung zwischen japanischer Frauen

bewegung und den Sozialisten um Kotoku damals noch keine japanische anarchistische 

Frauenbewegung entstand. Explizit anarcho-feministisch war daher nur He Zhen. Die 

mannlichen japanischen Genossen wiederum, von denen sich einige ausfiihrlich mit 

Frauenfragen beschaftigt hatten (vor allem Sakai), galten He Zhen als im Grunde fur die 

Sache untauglich, obwohl auf ihre Publikationen in Tianyi hingewiesen wurde. Nach He 

Zhen waren Manner auch in Frauenfragen immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Sie 

lehnte es daher rundum ab, Manner als Emanzipationsfbrderer gelten zu lassen, ja bezich- 

tigte diese, sich bestenfalls damit brtisten zu wollen.113

Obwohl He in ihren Artikeln die chinesischen Frauen aufrief, sich fur die eigene Be- 

freiung einzusetzen, ist fraglich, ob sie iiberhaupt ein Interesse daran hatte, Frauen konkret

108 Vgl. dazu Suzuki Yoko A A W(komp.): Heiminsha no onnatachi AfAiZ) A A A (Die Frauen der 

Heiminsha), Tokyo 1986.

109 Laut Ono (S. 65) geschah dies in Sekaifujin Nr. 13, 1.7. 1907, S. 2.

110 Siehe z.B. Osaka heimin shinbun 15. 7. 1907, S. 14 (Nachdruck).

111 Siehe ihre steten Attacken gegen die etablierte westliche Frauenbewegung und in deren Gefolge die japa

nische in ihrem Artikel „Niizi jiefang wenti“ A AW/A fAS (Das Problem der Befreiung der Frau) in 

Tianyi Nr. 7 und 8—10. (Da Nr. 7 nicht im Nachdruck enthalten ist, siehe die komplette Version des 

Artikels in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 98-107).

Die japanische Frauenbewegung vertrat gradualistische Ziele. Siehe dazu Sievers: Flowers in Salt...

112 Siehe das Nachwort zum Tiany/-Nachdruck von Hirano Gitard A A A A A S. 4-5. Siehe auch Hiranos

Artikel ,,‘Tengi’ oyobi ‘Shin seiki’ ni tsuite" AA A At/ “ $ftAS “ (Uber Tianyi

und Xin Shiji) in Ajia keizai junpof IF T A) ^3 (10-tagliche Zeitung zur Wirtschaft Asiens) Nr. 

637, Feb. 1966, S. 1-20. Dort S. 3.

Zu japanischen Frauenzeitschriften der Zeit siehe auch Wolfgang Schamoni (Hrsg.): Buch und 

Literatur. Japan 1905-1931, Heidelberg 1990. (Sekaifujin dort Katalognummer 154).

"J Siehe wiederum den genannten Artikel „Niizi jiefang wenti“ in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 101-103. Damit 

diirfte sie nicht wenige engagierte Genossen vor den Kopf gestoBen haben. Im Grunde griff sie damit 

jedoch nur Argumente auf, die bereits Chen Xiefen A Ki A >n der ersten chinesischen Frauenzeitschrift 

1902 vertreten hatte (Nilbao A A [Frauenzeitschrift]). (Vgl. Ono S. 56-57).
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zu organisieren.114 Zumindest scheint aus der geplanten Frauenvereinigung nie etwas ge- 

worden zu sein.115

Wie Kotoku schon angemerkt hatte, waren viele von He Zhens Forderungen wenig im 

Sinne etwa einer „freien Liebe“,116 wie sie besonders Emma Goldman verfocht und deren 

Thesen auch in Japan einzudringen begannen. He Zhen wollte einen ganz unabhangigen 

Weg. Abgesehen von ihren z.T. ausgesprochen mannerfeindlichen Tbnen kehrte sie dabei - 

trotz aller Traditionskritik - einen dem Westen gegeniiber prinzipiell kritischen Zug 

hervor,117 wie er auch Liu Shipei eigen war. Auf keinen Fall solle man die westliche 

Frauenbewegung zum Vorbild nehmen. die sie mit der Sozialdemokratie verglich. In einem 

alles oder nichts diirfe man sich nicht auf einen gradualistischen Weg einlassen, der letzt- 

lich nur neue Differenzen (etwa zwischen wenigen an der Macht partizipierenden Frauen 

und der Mehrheit der weiter unterdriickten) hervorbringen werde. He verband somit klar 

die Befreiung der Frau mit dem Anarchismus.118 Ihre positiven Ziele bzw. Methoden zur 

Erreichung derselben blieben jedoch vage. Sie erhoffte sich von der Praktizierung des 

Kommunismus die Befreiung, da dann alle gleich sein wurden. Damit war offenbar ein 

Anarcho-Kommunismus im Sinne Kropotkins gemeint, der in Tianyi auch vorgestellt 

wurde. Fiir He bedeutete Kommunismus vor allem Abschaffung des Geldes und freie Be- 

friedigung der Bediirfnisse, da geniigend Giiter vorhanden sein wurden, wenn jeder mit- 

arbeite.119 Tianyi iibersetzte auch in der ersten englischen Version der Ziele der Zeitschrift 

(in Nr. 8-10) „Kommunismus“’ mit „Anarchist Communism“.120 He forderte, dab die 

Frauen, statt selbst an die Macht zu wollen, die Manner zwingen sollten, ihre Privilegien 

aufzugeben.121 Im iibrigen setzte sich He auch jenseits politischer Fragestellungen mit dem 

gerade in der chinesischen Oberschicht besonders verbreiteten Problem der Herrschaft von

114 Man kann dies auch im Zusammenhang einer eventuell schon bestehenden Taktik zur Spaltung der Revo- 

lutionare sehen.

115 Es fallt auch auf, daB in den spateren Tianyi-Nummern Frauen als Unterstiitzer verschwinden. (Siehe die 

jeweils letzte Seite einer Nummer).

116 Sie lehnte die „freie Liebe“ als Libertinage und somit unmoralisch ab. („Niizi jiefang wenti“ in Ge/Jiang/ 

Li Bd. 1, S. 104). Zarrow: Anarchism ... (S. 140) interpretiert, sie habe nur auf deren Gefahren aufmerk- 

sam machen wollen, sei aber an sich nicht dagegen gewesen. Feng Ziyou (Geming yishi Bd. 2) behauptete 

gar, sie habe offen „freie Liebe“ mit ihrem Verwandten Wang Gongquan und mit Su Manshu praktiziert, 

was angesichts ihrer drakonischen Vorschlage fiir Ehebruch bemerkenswert ware.

117 Zarrow: Anarchism ... (S. 147) hebt zurecht hervor, daB nattirlich auch die Informationen uber den 

Westen, da von anarchistischer Seite (via Japan vermittelt), ein negatives Bild desselben zeichneten.

118 Siehe dazu ausfiihrlicher Peter Zarrow: „He Zhen and Anarcho-Feminism in China'1 in Journal of Asian 

Studies 47, Nr. 4, Nov. 1988, S. 796-813. Siehe auch Susanne Weigelin-Schwiedrzik: „He Zhen und die 

Zeitschrift Tianyibao. Oder: Ein Versuch tiber Frauenforschung im Nontext der modemen chinesischen 

ldeengeschichte“ in Minima Sinica 1998/2, S. 45-65.

119 Siehe ihren Artikel „Lun ntizi dang zhi gongchanzhuyi“ IL A A A A A .it Js ft (Frauen sollten den 

Kommunismus kennen) in Tianyi Nr. 8-10, im Nachdruck S. 229-232, bes. S. 232.

DaB fiir Tianyi der wahre „Kommunismus“ der Anarcho-Kommunismus war, geht auch aus Liu 

Shipeis Vorwort zur Teiliibersetzung des Kommunistischen Manifestos hervor. (Siehe Nr. 16-19, im 

Nachdruck S. 509-510, bes. S. 510).

120 Im Nachdruck S. 174. Spater wurde die chinesische Fassung wortgetreu wiedergegeben. (Siehe die jeweils 

zweite Seite einer Nummer), allerdings mit der erstaunlichen Besonderheit, daB beim Punkt „Gleichheit 

der Geschlechter“ im Englischen einschrankend „asiatisch“ hinzugefugt wurde!

„Nuzi jiefang wenti“ (Ge/Jiang/Li, Bd. 1, S. 107), und „Lun ntizi dang zhi gongchanzhuyi" in Nr. 8-10. 

im Nachdruck S. 229-232.
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Frauen uber Frauen, z.B. liber Konkubinen oder Magde, auseinander und verurteilte diese 

entschieden.122

Tianyi zeigte sich beeindruckt von „heroischen Frauen“ wie den russischen Revolutio- 

narinnen123 und Chinas Qiu Jin Ff ,124 125 Qiu Jin hatte sich in Tokyo der Tongmenghui 

angeschlossen und fur die Organisation der chinesischen Studentinnen in Japan eingesetzt.

1906 war sie im Gefolge der Proteste gegen die neuen japanischen Regelungen zur Uber- 

wachung chinesischer Studenten, die die japanische Regierung auf Wunsch des Qing- 

Hofes erlassen hatte, nach China zuriickgekehrt. Dort beteiligte sie sich an revolutionarer 

Propaganda, wurde im Rahmen eines geplanten, aber verratenen Aufstandes verhaftet und

1907 32-jahrig exekutiert. Bei den Darstellungen in Tianyi schwang dabei stets der Atten- 

tatsgedanke mit, den He ja auch bei der ersten Sitzung des „Sozialistischen Studienzirkels“ 

thematisiert hatte (s.o.). Diese Verknupfung war ja nichts Neues und hatte schon lange die 

chinesischen und japanischen Gemuter bewegt, nur waren zu den beruhmten „Nihilistin- 

nen“ der 1880er noch neue Heldinnen insbesondere der 1905er Revolution in Rubland da- 

zugekommen.

Aufs ganze gesehen trat die Frauenthematik im Laufe der Tianyi jedoch allmahlich in 

den Hintergrund.122' In der folgenden Zeitschrift Hengbao spielte sie dann gar keine Rolle 

mehr.

122 Siehe ihren Artikel in Tianyi Nr. 15: „Lun zhongguo niizi suo shou zhi candu“

(Uber die Brutalitat, die chinesischen Frauen angetan wird). Im Nachdruck S. 443-450.

I2j Siehe z.B. Tianyi Nr. 8-10 (im Nachdruck S. 277-282) in Folge 1 des Artikels „Eguo niijie yishi huiyi“ 

ffi SI Tt W A W (Gesammelte Ubersetzungen zum Vermachtnis der russischen Heldinnen). 

(Weitere Folgen des Artikels liegen nicht vor. Er basierte iibrigens auf japanischem Material). In Tianyi 

Nr. 11-12 erschien ein Portrat der „russischen Heldin“ Ragozinnikova, die 1907 ein Attentat auf einen 

General vertibt hatte. (Siehe zu ihr und anderen russischen Revolutionarinnen Margaret Maxwell: Narod- 

niki Women. Russian Women who Sacrificed Themselves for the Dream of Freedom, New York et al. 

1990. Zu Ragozinnikova dort S. 151). Auch in der im Nachdruck nicht enthaltenen Nr. 13-14 soli ein 

Bild einer russischen Revolutionarin erschienen sein (laut Inhaltsverzeichnis in Zhongguo jindai qikan ...). 

In der im Nachdruck ebenfalls nicht enthaltenen Nr. 4 hatte Wang Gongquan femer eine Biographie der 

Breskovskaja ilbersetzt, und in Nr. 7 soil ein Bild Vera Figners erschienen sein.

124 Besonders in Nr. 5, der im Nachdruck nicht enthaltenen Nr. 7 und der Nr. 15 erschienen Beitrage zu ihr. 

Siehe auch den Leserbeitrag in Nr. 6.

Zu Qiu Jin siehe Catherine Gipoulon: Qiu Jin, Pierre de I’oiseau Jingwei. Femme et revolutionnaire 

en Chine au XIXe siecle, Paris 1976 (deutsche Ubersetzung Miinchen 1977: Qiu Jin. Die Steine des 

Vogels JingwePy, Mary Backus Rankin: „The Emergence of Women at the End of the Ch’ing: The Case of 

Ch’iu Chin“ in Wolf, Margery und Witke, Roxane (Hrsg.): Women in Chinese Society, Stanford 1975, S. 

39-66 und dortige Literaturangaben. Siehe auch die Passagen bei Ono Kazuko S. 59-65.

Es ist nicht ganz klar, inwieweit He Zhens „Frauengesellschaft“ in der Tradition von Qiu Jins Akti- 

vitaten in Japan stand. Immerhin waren einige Frauen, die in Tianyi als Spenderinnen genannt werden, wie 

Qiu Jin an der Bombenfabrikation der Tongmenghui in Yokohama beteiligt gewesen. (Siehe Ono S. 78 

und S. 218, Anm. 14). Gekannt haben sich He und Qiu persbnlich offenbar nicht. Bei Hes Ankunft in 

Japan war Qiu wieder in China, doch hatten sie Kontakt mit ahnlichen Kreisen und hatten sich theoretisch 

vor Hes Japan-Aufenthalt in China gekannt haben konnen. (Mary Backus Rankins Aussage in ihrem 

genannten Qiu Jin-Artikel [S. 51], daB Qiu und He gleichzeitig in Tokyo gewesen seien, ist unzutreffend).

125 Eine detailliertere Beschreibung zum Anarcho-Feminismus gibt Zarrow in seinem Buch (Kap. 6) und 

seinem erwahnten gesonderten Aufsatz. Ono Kazuko widmet diesem Phanomen nur wenige Seiten.
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„Gleichheit und Revolution44: Tianyi diskutierte vielmehr den Anarchismus in breiterer 

Form, wobei Liu Shipei der pragende Autor war. Er legte den Schwerpunkt - wie He Zhen, 

mit der er auch einige Artikel gemeinsam verfabte - auf die Gleichheit, erbrterte sie aber 

vor allem anhand der Themen Arbeit, Rasse und nationale Revolution. Aufgrund seiner 

Auffassung des Anarchismus als Verwirklichung absoluter Gleichheit war er ihm auch 

nichts Westliches, sondern eine ubiquitare Grundtendenz, wie er schon bei der ersten 

Sitzung des „Sozialistischen Studienzirkels'4 klargestellt hatte. Von daher bemiihte er sich 

besonders darum, in der chinesischen Tradition Vorbilder zu finden, ja den Anarchismus 

als eigentlich chinesisch zu vereinnahmen.

In einem langeren Artikel verband Liu diese Themen zur Darlegung seiner Vorstel- 

lungen einer idealen Gesellschaft.126 Ausgehend von der Tatsache, dab alle Menschen 

prinzipiell zwar gleich sind, es aber Unterschiede in Wissen und Starke gebe,127 erklarte er 

das Entstehen von Ungleichheit mit der Abhangigkeit des einen vom anderen, womit die 

Unterschiede in Ungleichheit umgemunzt werden. 1st durch die Abhangigkeit die Freiheit 

verloren, dann auch die Gleichheit. Wenn man daher nur die Rahmenbedingungen veran- 

derte, beseitigte man noch nicht die natiirlichen Unterschiede. Nur die Autonomie eines 

jeden garantiere die wahre Gleichheit. Um diese zu fbrdem, sollte jeder in seinem Leben 

verschiedene Phasen und Arbeiten durchlaufen, die Liu im Detail ausfuhrte.128

Solche Gedanken waren ja nicht ganz neu. Kang Youwei hatte ahnliche Vorstellungen 

1902 in seinem Datongshu niedergelegt, doch ist schwer abzuschatzen, inwieweit Liu - 

angesichts der erst sehr spat erfolgten Publikation des Datongshu (s.o.) und seiner poli- 

tischen und akademischen Gegnerschaft zu Kang und Liang Qichao,129 der am meisten 

dariiber wubte - dies bekannt war. Eine ungefahre Vorstellung diirfte er aber gehabt haben, 

da er schon 1904 Kangs Utopismus negativ erwahnt hatte.130 Ein ziemlich wahrschein- 

licher EinfluB war William Morris’ News from Nowhere, das ebenfalls in Tianyi Nr. 3 als 

Ubersetzung von Sakai ins Japanische angezeigt und als wertvolle Lekttire gepriesen 

wurde.131 News from Nowhere entwarf eine stark agrarisch eingefarbte Utopie eines post- 

industriellen Zeitalters und stand an der Schwelle zum Fortschrittspessimismus.

So wollte Liu Hand- und Kopfarbeit verbunden wissen und die Ausbildung durch die 

Arbeitserfahrung konkreter und somit besser gestalten, womit nicht nur der klassische 

Unterschied zwischen Arbeitenden und Gelehrten aufgehoben, sondern auch der mensch- 

lichen Natur entgegengekommen wurde, die sich nach Abwechslung in der Arbeit sehne. 

Von Bildungsfeindlichkeit oder Zwangsarbeit konne da keine Rede sein. Auch waren die 

unterschiedlichen Schweregrade der Arbeit gerecht verteilt, zumal sich die kbrperliche Ar-

126 Siehe Tianyi Nr. 3: „Renlei junli shuo“ A A a# (Uber den Ausgleich der Fahigkeiten unter den 

Menschen), im Nachdruck S. 24 -36. (Meine Ubersetzung dieses Titels orientiert sich nach dem Inhalt).

127 Dies impliziert im Grunde, dab es natiirliche - und unbeseitigbare - Unterschiede unter den Menschen 

gebe. Wie Liu aber im folgenden deutlich macht, halt er sie fur beseitigbar.

128 Ibid. bes. S. 27-29.

129 Liang war ja im Lager der Reformer und setzte sich ftir eine konstitutionelle Monarchic ein. Von seiner 

akademischen Pragung war er Neutextler, Liu Alttextler.

130 Siehe Bernal: „Liu Shi-p’ei ...“ S. 93-94. Kang hatte schlieblich auch Teile seiner utopistischen 

Vorstellungen in andere Werke einflieben lassen (s.o.).

131 Im Nachdruck von Tianyi S. 56. Morris selbst war zwar kein Anarchist, hatte aber enge Verbindungen zu 

Kropotkin, den er hoch schatzte.
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beit auf zwei Stunden am Tag beschranken kbnne und so dem Bewegungsdrang gerecht 

wurde. Bei gleicher Ausbildung waren auch alle zu allem fahig. Das Argument der ver- 

schiedenen Fahigkeiten gelte nur fur eine Klassengesellschaft mit Bildungsmonopolen. - 

All dies waren Motive, die Kropotkin vorgegeben hatte.132 Wie dieser stellte Liu nicht 

infrage, dab unter optimalen Bedingungen jeder zum Arzt oder Ingenieur taugte oder dab 

mit diesem visionaren System wirklich die vorhandenen Bediirfnisse befriedigt werden 

kbnnten, lieb aber die ausfuhrlichen bkonomischen Berechnungen Kropotkins in seinem 

Entwurf beiseite.

Liu erwahnte Kropotkin hier nicht namentlich, sondern zog lieber Vorbilder aus den 

chinesischen Klassikern heran, etwa Xu Xing (s.o.) mit seiner Theorie, dab alle gleicher- 

maben ihr Feld bestellen sollten. Zwar monierte er an ihm, dab er die Notwendigkeit der 

Kooperation bei bestimmten Arbeiten ubersehen habe, doch habe er als erster in China die 

Trennung zwischen Arbeitenden und Gelehrten angegriffen.133

Liu wollte mit seinem System hingegen diesen Mangein abhelfen und, wie He Zhen 

anfiigt, auch der Stellung der Frauen fbrderlich sein, da diese nicht mehr aufgrund ge- 

schlechtsspezifischer Arbeiten diskriminiert werden kbnnten.134

Der Entwurf blieb nattirlich ein theoretischer ohne praktische Konsequenzen. Liu mach- 

te nie den Versuch, z.B. eine Kommune zu griinden. Zhang Ji hingegen als mehr praktisch 

orientierter Mensch sollte in Frankreich eine solche Erfahrung zumindest einmal auspro- 

bieren (s.u.).

Lius Starke war die Feder. Nachdem er sein Fernziel vorgestellt hatte, begriindete er, 

warum er gerade den Anarchismus fur den richtigen Weg dazu hielt. Wie bereits in seinem 

Gesellschaftsentwurf angeklungen, war das Hauptmotiv fur ihn die Erzielung der absoluten 

Gleichheit. Da diese urspriinglich dem Menschen qua Mensch eigen sei, ist ihre Erlangung 

letztlich eine Ruckkehr zum Ursprung, was auch Lius stark riickwartsgewandte Ausrich- 

tung erklart. Um seine These zu untermauern, bediente er sich freilich auch westlicher Au- 

toritaten.135 In Bakuninscher Manier lag fur ihn der Anfang der Ungleichheit in der Reli

gion, die ein ,.Oben und Unten“ vorgab und mit deren Hilfe sich religiose Spezialisten eine 

die Einfaltigen manipulierende Macht erwarben. Hinzu kam die Arbeitsteilung, die ange- 

sichts wachsender Bevblkerung dadurch entstanden sei, dab die im Kampf um die knappen 

Ressourcen Starkeren die Schwacheren zwangen, fur sie zu arbeiten. Ein dritter Grund der 

Ungleichheit war die Diskriminierung der Frau, welche ebenfalls aus diesen Kampfen re- 

sultierte, indem die Sieger sich die Frauen der Besiegten als ihr Eigentum aneigneten. Da

durch sei das patrilineare Familiensystem entstanden - ein Argument, das wohl He Zhen 

beigesteuert hatte.

132 Kropotkin stand selbst damit - wie oben dargestellt - im Erbe frtlhsozialistischer Ansatze sowie auch 

Bakunins, doch folgte Liu der spezifischen Auslegung Kropotkins, ohne sich hier schon explizit auf ihn zu 

beziehen.

I3j „Renlei junli shuo“, im Nachdruck S. 34-35. Liu hatte schon frtiher uber Xu Xing als „chinesischen 

Anarchisten“ geschrieben, ihn aber in seinem Buch uber den ,,chinesischen Gesellschaftsvertrag“ noch 

generell kritisch gesehen. (Siehe „Zhongguo minyue jingyi“ in Liu Shenshu xiansheng yishu, tao 2, Fasz. 

16, S. 23b—25b). (Vgl. auch Onogawa S. 80). Dieses Buch war - wie erinnerlich - 1903 verfaBt.

134 „Renlei junli shuo“, im Nachdruck S. 35-36.

135 U.a. erwahnt er lobend Rousseau, mit dem er sich ja fruher schon beschaftigt und mit seinem „Chine- 

sischen Gesellschaftsvertrag" seine Reverenz erwiesen hatte.
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Ziel war es also, diese „Verformung“ der natiirlichen Gleichheit wieder zu beseitigen. 

Nach Liu ergibt die Analyse der Formen aktueller Ungleichheiten drei Kategorien: die 

Ungleichheit zwischen Regierung und Volk (hier zitiert er vor allem polizeiliche Unter- 

druckungsmaBnahmen, die auch durch den Parlamentarismus nicht behoben wiirden), 

zwischen Kapitalisten und Arbeitern als Privilegierten und Ausgebeuteten, und zwischen 

starken und schwachen Rassen, also das Imperialismusproblem. Dabei machte Liu deut- 

lich, daB der Anarchismus fur ihn eine Praventivfunktion gegen die drohende Verwest- 

lichung und damit Industrialisierung und Kapitalisierung Chinas hatte.1’6

Als Hinfiihrung zur urspriinglichen Gleichheit ist fur Liu der Anarchismus am geeig- 

netsten, weil er gegen die Regierung als Sttitze der Kapitalisten und Representation des 

Staates agitiert. Der Staatssozialismus dagegen beseitigt die Macht nicht und raubt somit 

dem Einzelnen die Freiheit. Der Anarchismus hingegen verwirkliche sie. Da er aber kein 

Anhanger des individualistischen Anarchismus sei, betone er neben der Freiheit besonders 

die Gleichheit, die nur fur alle gemeinsam verwirklicht werden kann.

Vorzeichen einer neuen Gesellschaft gebe es schon, sowohl in positiven Ansatzen, z.B. 

freiwilligen Vereinigungen,136 137 als auch in destruktiven, namlich Attentaten zur Besei- 

tigung der Regierung. Konkrete Schritte zur Verwirklichung des Anarchismus sind fiir Liu 

die Propaganda, die Organisierung von Arbeitern fur konkrete Aktionen, z.B. Streiks - ein 

fur China noch neues Phanomen -, sowie Attentate, woraufhin durch eine Revolution die 

Regierung gesturzt werden kdnne.138

Diese anarchistische Auffassung der notwendigen Revolution provozierte naturlich die 

Verfechter einer nationalen (Anti-Mandschu-)Revolution, wie sie die Tongmenghui vertrat. 

Entsprechend muBte sich Liu mit kritischen Leserbriefen auseinandersetzen. Die Rassen- 

frage spielte dabei - wegen der Mandschus - eine groBe Rolle.139 In der Tongmenghui- 

Zeitschrift Minbao hatte Liu sich zwar gegen Liang Qichaos These von der rassischen 

Zusammengehdrigkeit von Mandschus und Chinesen gewandt140 - womit Liang die 

Akzeptanz der Dynastie festigen wollte -, doch war Liu von der Position der Anti- 

Mandschu-Revolution abgeruckt.

Zuvor hatte ja auch er diese vertreten, insbesondere unter dem EinfluB Zhang Binglins 

in Shanghai 1903. Allerdings scheint dieser Wandel nicht, wie weithin unterstellt, abrupt 

mit seiner „anarchistischen Phase“ stattgefunden zu haben. Vielmehr zeigt m.E. z.B. seine 

1905 verfaBte Schrift Zhongguo minzuzhi 41 HI E K (Annalen des chinesischen 

Volkes)141 einen Ubergang. Diese Schrift war auch nicht mehr mit seinem Anti-Mandschu- 

Kampfnamen „Guanghan“ yt gezeichnet, sondern bereits mit „Shenshu“ wie

136 „Wuzhengfuzhuyi zhi pingdengguan" tffi jgr fg ip (Die Gleichheitsauffassung des

Anarchismus) in Tianyi Nr. 4,5,7. Da zwei Folgen davon im Nachdruck nicht enthalten sind, siehe die 

Version in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 72-86, bes. S. 82.

1,7 Er greift hier auf Beispiele von Kropotkin zurilck, ohne diesen allerdings als Quelle zu offenbaren. (Ibid. 

S. 85).

138 Ibid. S. 86.

139 Zur Rassenfrage in China allgemein siehe Frank Dikotter: The Discourse of Race in Modern China, 

London 1992.

140 Siehe z.B. Lius „Bian manzhou fei zhongguo zhi chenmin“ SZTE (Die Mandschus

waren keine chinesischen Untertanen) in Minbao Nummem 14, 15 und 18. Siehe zu diesem Disput die 

Zusammenfassung bei Onogawa S. 84-87.

Enthalten in Liu Shenshu xianshengyishu, tao 2, Fasz. 17.
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seine spateren anarchistischen Artikel. Liu pladierte darin fur die Anerkenntis, daB „die 

Chinesen“ ein aus rassischen Vermischungen entstandenes Volk seien - und somit gegen 

einen falschen Han-Chauvinismus. Andererseits wies er den Vorwurf zuriick, China habe 

friiher andere Volker kolonialisiert und sei somit selbst des Imperialismus schuldig, den es 

nun so bejammere. Sein erklartes Ziel war, China angesichts der Bedrohung durch den 

Westen ein fundiertes Selbstwertgefuhl zu vermitteln. Die Tatsache, daB sich hier eine 

allmahliche Verschiebung im Denken Lius abzeichnet, ist im tibrigen ein weiteres Indiz 

dafiir, daB seine „anarchistische Phase“ nicht vorschnell als bloBe Makulatur im Sinne 

einer von Duanfang finanzierten Spaltpilz-Funktion abgetan werden kann. Vielmehr lag 

seine Hinwendung zu den Mandschus - wenn nicht direkt auf der Verlangerungslinie 

seines Anarchismus - so doch zumindest nicht im Gegensatz dazu!

In einem mit He Zhen zusammen verfaBten langeren Artikel widmete sich Liu in Tianyi 

dieser fur das revolutionare Lager zentralen Problematik der Rassenfrage.142 Grundtenor 

ist seine Auffassung vom urspriinglich in China schon weitgehend verwirklichten Anar

chismus in Form einer traditionellen Staatsferne des Volkes, wie er auch auf der ersten 

Sitzung des „Sozialistischen Studienzirkels“ dargelegt hatte (s.o.). Macht sei nur nominell 

ausgeiibt worden. Man habe somit nur den letzten Schritt zu tun und diese auch faktisch zu 

beseitigen. Dabei gehe es nicht um die Mandschus als solche, sondern nur um ihre Privi- 

legien.14'’ Der Anarchismus, der - nach Kropotkin - der Erkenntnis der Naturwissenschaft 

entspricht, daB es im Universum kein Zentrum gibt, transzendiert nicht nur Staats- sondern 

auch Rassengrenzen. Nur die Han statt der Mandschus an der Regierung zu haben, wechsle 

ja lediglich die Spieler aus.

Von hier aus kritisierte er explizit die revolutionaren Vorstellungen der Tongmenghui: 

es fehle ein Konzept fur die Zeit nach der Beseitigung der Mandschus. Vielmehr habe man 

nur das Ziel, selbst an die Macht zu kommen. Bislang werde die revolutionare Bewegung 

von Intellektuellen und Geheimgesellschaften getragen, die nach einer Revolution auch 

davon profitieren wiirden. Er aber wolle eine grundsatzliche Revolution, die vor allem auch 

Arbeiter und Bauern einbeziehe.144 - Dies waren im Revolutionsdiskurs neue Tone.

Auch die These von einer Revolution in Stufen wiesen Liu und He zuriick. Der 

sogenannte Fortschritt bringe in Wirklichkeit nur noch weniger Freiheit, womit sie sug- 

gerierten, daB es sich unter den Mandschus so schlecht gar nicht lebte!145 In einem anderen 

Artikel liber die „Schadlichkeit einer neuen Regierung“ ging Liu sogar so weit zu behaup- 

ten, daB „Konservativismus besser als Reformismus, Despotic besser als Konstitutio- 

nalismus“ sei.146 Den Westen oder Japan nachzuahmen sei der falsche Weg.147 Alle seien

142 „Lun zhongzu geming yu wuzhengfu geming zhi deshi“ WlStVOTJ G (Uber die

Vor- und Nachteile von rassischer Revolution und anarchistischer Revolution) in Tianyi Nr. 6 und 7. Da 

Nr. 7 nicht im Nachdruck vorliegt, siehe die Version in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 86-98.

I4j Diese Argumentation griff er spater in Hengbao (Nr. 3, S. 1-2) wieder auf, wo er sich liber die soziale 

Revolution und die Anti-Mandschu-Revolution auBerte.

144 „Lun zhongzu geming ...“ in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 86-92.

145 Ibid. S. 92.

145 In Tianyi Nr. 8-10, im Nachdruck S. 193-203: „Lun xinzheng wei bing min zhi gen“ It $T Bl M JR K Z 

tg, dort S. 193.

14 In „Lun xinzheng wei bing min zhi gen“ laBt Liu eine iibersetzte Zusammenfassung von Nachrichten liber 

die Armut in Europa folgen, wovon China doch verschont bleiben moge! (Die Ubersetzung aus dem 

Japanischen stammte von Jing Meijiu). (Siehe TianyiNr. 8-10, S. 201-203).
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nur auf Macht fixiert. Berufe wie Polizist oder Anwalt seien heute hoch angesehen - einem 

klassisch gebildeten Gelehrten nach Abschaffung der traditionellen Staatsexamina wohl ein 

Dorn im Auge, zumal solche Berufe wie auch der des Soldaten u.a. traditionell gering 

geschatzt warden. Wenn nun zunachst eine nationale Revolution stattfinde, wiirde der 

Anarchismus erst recht in ungreifbare Feme entschwinden, weil eine neue Regierung sich 

entschiedener an die Macht klammem wiirde als die jetzige und eine zweite Revolution zu 

ihrer Beseitigung noch schwieriger wiirde.148

Ware es da nicht einfacher, an die chinesische Tradition anzukniipfen, die so viele 

faktisch individualistische Anarchisten wie Einsiedler, Mbnche usw. hervorgebracht ha- 

be?149

„Tradition und Anarchismus“: Auf diesem Hintergrund ist es wenig erstaunlich, dab Liu 

den Ahn des Anarchismus in China zu entdecken glaubte: Laozi.150 151 Noch hbher aber 

schatzte er Bao Jingyan (s.o.), der als erster aus den Lehren Laozis und Zhuangzis den 

Anarchismus begriindet habe und dessen Meinung er (Ge Hongs Baopuzi zitierend) aus- 

fiihrlich wiedergab.I?1 Bao habe nicht nur die Herrschaft des Fiirsten abgelehnt, sondern 

auch Gesetze verworfen und Militar und Geld geringgeschatzt. Damit habe er schon die 

Ziele der Gleichheit und Freiheit fur alle formuliert.13’2

Tianyi bezog sich haufig auf Chinas Tradition,153 wozu nicht zuletzt auch der Bud- 

dhismus seinen Beitrag geleistet hatte. Obwohl er nicht so direkt wie der Daoismus als Ahn 

angesprochen wurde, spielte er im Denkmuster eine groBe Rolle. Die Grundidee der 

Gleichheit (pingdeng ) war ein stark mit buddhistischen Konnotationen versehener 

Begriff. Mbglicherweise hatte Liu auch hier vieles Zhang Binglin zu verdanken, der sich 

besonders seit 1903 intensiv mit dem Buddhismus befaBt hatte. AuBerdem lebten Liu, He 

Zhen, Zhang Binglin und der haufig als „chinesischer Byron“ apostrophierte revolutionare 

buddhistische Mbnch und Kiinstler Su Manshu in Tokyo zeitweilig zusammen.124 Su 

Manshus Bilder und Gedichtiibertragungen sowie seine Sanskritstudien fanden Platz in

148 In gewisser Weise bestatigte nur wenige Jahre spater die Geschichte diese Vermutung.

149 „Lun zhongzu geming ...“ in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 92-98. Diese eher diirftige anti-revolutionare 

Argumentation kann man als Hinweis werten, dafi Liu zu diesem Zeitpunkt (September 1907) bereits die 

Mandschus untersttitzte.

150 Sein Idealportrat zierte die Nr. 5 von Tianyi (im Nachdruck S. 61).

151 „Bao sheng xueshu fawei“ (Die Tiefgrtindigkeit der Lehre Meister Baos) Tianyi Nr. 8-

10 (im Nachdruck S. 233-236).

152 Ibid. S. 236.

153 Vgl. auch Lius Untersuchung zur Geschichte des Sozialismus in China in Tianyi Nr. 5 (Folge 2 des 

Artikels) (im Nachdruck S. 91-94).

Eine Zusammenstellung von Tzazzyz-Artikeln zur chinesischen Tradition, aus der man nonkonfor- 

mistische Figuren herausgriff, findet sich in Yang Tianshi: „Shehuizhuyi jiangxihui ziliao“, S. 434-450. 

Im (ibrigen war bereits in Nr. 1 und Nr. 2 der Ming-Nonkonformist Li Zhi mit Bakunin verglichen 

worden, weil er fur die Freiheit von Leib und Geist eingetreten sei, wofiir er Klassenunterschiede ebenso 

niederreiBen wollte wie Schranken zwischen Familienverbanden und Geschlechtem. („Bugongchou“ Tf A 

(A [Rache fur Ungerechtigkeiten = He Zhen?]: „Li Zhuowu xiansheng xueshuo“ pl H* yt Tf fPi [Die 

Lehre Li Zhuowus = Li Zhis]).

So Feng Ziyou: Gemingyishi Bd. 1, S. 241 und Bd. 2, S. 228. Wie oben schon angemerkt, hatten Liu und 

Su bereits in China zusammen mit Chen Duxiu Al die Zhongguo baihuabao rp A E=l If Sz 

(Chinesische Zeitschrift in Umgangssprache) herausgebracht.
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Tianyi, ja He Zhen - der zuweilen eine Affare mit ihm nachgesagt wird - stellte diesen als 

„seine Schulerin“ respektvoll vor.155 Su war ein politisch radikal gesinnter Monch und 

hatte ja auch zum ersten Mai Emma Goldman in China vorgestellt (s.o).156 Das Bud- 

dhismus-Interesse Zhang Binglins forderte auBerdem Kontakte der Gruppe mit anderen 

chinesischen Buddhisten.17’7

Mdglicherweise ist auch auf diesem Hintergrund die Tatsache besser zu verstehen, daB 

He Zhen nach Lius Tod buddhistische Nonne wurde. Jedenfalls bot die mahayanistische 

Relativierung der Gegensatze den Ausgangspunkt fur die Gleichheitsvorstellung in Tianyi. 

So gesehen zielte auch He Zhens Feminismus weniger auf eine Befreiung der Frau als 

solcher als auf die Transzendierung geschlechtsspezifischer Merkmale und verband sich so 

in ihrem Denken mit der allgemeinen Forderung nach grundsatzlicher Revolution in alien 

Bereichen. Wenn aber alles nur vordergriindig wirklich ist, da Emanation des BewuBtseins, 

ist auch die konkrete revolutionare organisatorische Tatigkeit nicht mehr unbedingt pri- 

mares Anliegen. DaB dennoch der Attentatsgedanke eine gewisse Rolle spielte - der ja auf 

den ersten Blick dem buddhistischen Tbtungsverbot diametral entgegensteht laBt sich 

nicht nur im Zusammenhang mit den chinesischen klassischen Vorbildem der Tyrannen- 

morder, sondem auch mit dem Bodhisattva-Ideal sehen: einer opfert sich fur alle nach dem 

bertihmten Ausspruch: „Wenn ich nicht in die Hoile gehe, wer dann?“ Dem Attentater 

haftete etwas Heroisches an, ein Stuck Selbstverwirklichung durch die Tat. So kann man in 

gewisser Weise dieses Motiv, das ja ebenso von Zhang Binglin in der Minbao betont 

wurde, als Gegenstiick zur organisierten revolutionaren Erhebung verstehen, wie sie Sun 

Yatsen und seine Leute unermiidlich zu initiieren versuchten. Sich letztlich als Gelehrte 

fiihlende und zum guten Teil auch exzentrische Persdnlichkeiten, wie Zhang Binglin, Liu 

Shipei und He Zhen es waren, taugten wohl wenig zu irgendeiner Parteidisziplin.158

155 Sus Bilder zierten Tianyi Nr. 3, 4, 5, 16-19. Zhang Binglin verfafite ein Vorwort zu den von He Zhen

zusammengestellten Bildem Sus in Nr. 5 (im Nachdruck S. 110-111). Dort erorterte er das Problem, daB

Mbnche nach den Ordensregeln eigentlich nicht malen sollten. In Nr. 6 warb He Zhen fur Sus

angekiindigtes Werk „Sanskritstudien“, zu denen Zhang Binglin und Liu gesonderte Vorworte verfaBten. 

(Diese sind dort zusammen mit Sus eigenem Vorwort abgedruckt. Im Nachdruck S. 163-170). Die

geplanten Inhalte der „Sanskritstudien“ wurden in Nr. 6 (im Nachdruck S. 161) und Nr. 8-10 (im

Nachdruck S. 327) bekanntgegeben. In Nr. 15 (im Nachdruck S. 489) wiederum wurde fur Sus literarische 

Ubersetzungen geworben.

156 Zu Su Manshu siehe Liu Wu-chi: Su Man-shu, New York 1972; McAleavy, Henry: Su Man-shu 1884-

1918. A Sino-Japanese Genius, London 1960; Tang Rundian Iff'fl : Geming shiseng: Su Manshu 

zhuan § 7T W (Revolutionarer Dichtermonch: Biographie Su Manshus), Taipei 1980;

Liu Xinhuang T' M '■ Su Manshu dashi xinzhuan 5 % A ® $T W (Neue Biographie Meister Su 

Manshus), Taipei, 3. Aufl. 1992 (1. Aufl. 1984).

157 U.a. Ouyang Jingwu , der 1907 vier Monate in Japan esoterischen Buddhismus studierte und

eine zentrale Figur im chinesischen Buddhismus der Republikzeit werden sollte, hatte zu ihnen Kontakt. 

(Vgl. mein Buddhismus und Moderne. Ouyang Jingwu, Taixu und das Ringen um ein zeitgemafies 

Selbstverstandnis im chinesischen Buddhismus des frilhen 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1993, S. 28).

158 Ober Zhang Binglin beispielsweise wird anekdotenhaft berichtet, er habe oft sogar seine rechten und 

linken Schuhe verwechselt. (Vgl. Tamagawa: Chugoku anakizumu no kage S. 60—61). Obwohl er eine 

wichtige Figur in der Tongmenghui war, wurde er spater keine GMD-GroBe wie viele seiner damaligen 

Mitstreiter, sondem behielt seine Unabhangigkeit. Liu wiederum gait, nach Zhou Zuorens Ansicht, spater 

an der Peking-Universitat als „Kauz“. (Vgl. Zarrow: Anarchism ... S. 36).
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Tianyi bekam zwar insbesondere durch Liu einen nostalgischen Zug, doch hinderte ihn 

seine oft verbliiffende Beschbnigung des alten China und seine prinzipielle Skepsis dem 

modernen Westen gegeniiber nicht daran, sich intensiv mit den westlichen Theorien und 

gesellschaftlichen Entwicklungen, soweit er sie vor allem durch japanische Vermittlung 

kennenlernen konnte, zu beschaftigen.139 Liu und andere Autoren stellten neuere Ent

wicklungen und fur bedeutsam gehaltene westliche Denker vor. Doch kam es nicht von 

ungefahr, daB Liu besonders Tolstoj und Kropotkin am meisten abgewinnen konnte, kamen 

sie doch seiner Denkweise am starksten entgegen.159 160 Tolstoj hatte ja vor allem den 

Pazifismus und die moralische Perfektionierung des Einzelnen auf seine Fahnen geschrie- 

ben. Er war dem bauerlichen Leben und Erziehungsfragen zugewandt, nicht der Welt der 

Stadte und Industrien. In Tianyi Nr. 5 wurde ein Abschnitt uber China aus Tolstojs Brief an 

eine japanische Zeitung iibersetzt, der der klassischen chinesischen Kultur seine Reverenz 

erwies,161 ja die Chinesen davor warnte, dem falschen, namlich europaischen Weg zu 

folgen, wie es leider schon Japan tue. Vielmehr solle es sein kulturelles friedliches Erbe 

kultivieren, seine Acker bestellen und die Freiheit des Daoismus, die Goldene Regel des 

Konfuzianismus sowie die umfassende Liebe des Buddhismus praktizieren.162

In Tianyi Nr. 11-12 wurde dazu ein Teil aus Tolstojs „Brief an einen Chinesen“163 

vorgestellt, der dann in Nr. 16-18 komplett iibersetzt wurde. Hierin vertrat Tolstoj ahnliche 

Auffassungen und rief die Chinesen zum passiven Widerstand gegen die Staatsgewalt auf. 

Damit werde man nicht nur die eigene Regierung, sondern auch die imperialistische Be- 

drohung loswerden. China kbnne dann wieder zu seiner ursprtinglichen friedlichen Lebens- 

weise zuriickkehren.164 165 DaB eine solche Beurteilung Chinas und des Westens aus dem 

Munde eines prominenten Europaers kam, beeindruckte Liu sehr und wurde fur ihn um- 

gehend zur Stiitzung der eigenen Position genutzt.

Tianyi sah den Wert Tolstojs besonders in seiner Betonung des Agrarischen und seinem 

Antimilitarismus und verstand ihn als „negativen Anarchisten“.16’ Liu hob an ihm 

besonders das Engagement fur die Armen und seine Ablehnung der „falschen Zivilisation“

159 Hier ist allerdings anzumerken, daB es spatestens seit Tianyi Nr. 5 Kontakte mit der Pariser Anarchisten- 

gruppe gab und man daher auch von dieser Seite viele Informationen uber den Westen bekam.

160 Interessanterweise war dagegen in der ersten Nummer, die stark von He Zhen dominiert wurde, Bakunin 

presenter! Es fand sich auch eine Ubersetzung zu Proudhon (in der im Nachdruck nicht enthaltenen Nr. 4) 

und eine Vorstellung Stirners (in Nr. 8-10).

161 Siehe auch Derk Bodde: Tolstoy and China, S. 8. Tolstoj hatte sich seit 1884 mit Laozi und Konfuzius 

beschaftigt, schatzte aber vor allem Laozi.

162 Die Ubersetzung des Tolstoj-Briefes fmdet sich in Tianyi Nr. 5 (im Nachdruck S. 99-102).

163 Dieser Chinese war Gu Hongming , ein durch Herkunft und Bildungsweg auBerst untypischer

Chinese (geboren in Stidost-Asien, erzogen in Schottland und England), der auf Englisch dem Westen 

gegeniiber kritische Schriften verfaBte und sich als 150%iger kultureller Chinese prasentierte. Seine 

Schriften hatte Tolstoj in die Hand bekommen.

Im ilbrigen sollte auch Gu Hongming - wie Liu - spater ein „Kauz“ an der Peking-Universitat 

werden. Beide unterstiitzten im iibrigen in den ersten Jahren der Republik Yuan Shikais Thronbestre- 

bungen.

164 Siehe Tianyi Nr. 11-12 (im Nachdruck S. 395-399) und Nr. 16-19 (im Nachdruck S. 583-588).

165 Siehe die Vorbemerkung zur Ubersetzungs des „Briefes an einen Chinesen“ und die Anmerkungen zur 

Zusammenfassung desselben (im Nachdruck S. 583 bzw. S. 398). Siehe auch „Kulubatejin xueshu shuliie"

-Hr E ® Jilt (Uberblick liber Kropotkins Lehre) in Yang Tianshi: „Shehuizhuyi jiangxihui 

ziliao", S. 420-^427. dort S. 427. (Dieser Artikel erschien urspriinglich in Tianyi Nr. 11-12, 13-14 [s.u.]).
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des Westens hervor. Seine wichtigste Lehre sei die Forderung, daft jeder (korperlich) 

arbeiten solle.166 Solcherlei Forderungen hatte Liu ja ebenfalls gestellt. Auch den Mili- 

tarismus hatten er und He Zhen mehrfach abgelehnt.167 Damit sprachen sich die beiden 

explizit gegen die dominierende politische Strbmung in China, die das Land reich und stark 

machen wollte, aus.168 Wie Liu in einem eigenen Artikel ausgefuhrt hatte, waren Wohl- 

stand und Militar nur fur die obere Schicht niitzlich. Das Gros der Bevblkerung erlebte 

geradewegs die Kehrseite. Mit seinen Steuern finanzierte es die Oberen bzw. den Reichtum 

des Staates und die Militarausgaben, wurde aber wiederum durch die so finanzierte 

Staatsgewalt gezwungen, weitere Steuern zu entrichten. M.a.W.: das Volk finanzierte sich 

seine eigene Unterdriickung. Diese Argumentation deckte sich mit der Tolstojs, der 

konsequenterweise fur Steuerverweigerung pladierte.169

Den Einwand, dab mit der Schwachung der Regierung dem Imperialismus die Tur zu 

China noch weiter gebffnet wurde, sah Liu auch bei Tolstoj zuriickgewiesen. China kbnne 

ruhig Vorreiter in der Verwirklichung des Anarchismus spielen. Hatte die chinesische 

Regierung nicht ausfuhrlichst demonstriert, dab sie unfahig war, China gegen die Impe- 

rialisten zu verteidigen? Eine neue Regierung im Sinne der Tongmenghui ware noch 

schlimmer, schlieblich wollte diese sich auslandischen Kapitals bedienen, womit China 

endgiiltig in die Abhangigkeit geriete.170 171 Allerdings habe der Anarchismus in China mehr 

Chancen, wenn man versuchte, sich mit anderen unterdriickten Landern sowie den 

sozialistischen und anarchistischen Gruppen in den imperialistischen Landern zusammen- 

zuschlieben.1 1 Damit waren die imperialistischen Regierungen in einer doppelten Klem

me. Anzeichen fur eine solche Solidarisierung sah Liu u.a. in der Sozialistischen Interna

tionale und dem Anarchistenkongreb 1907 in Amsterdam.

Auf diesem Hintergrund war er auch ein aktiver Unterstiitzer der „Asiatischen Freund- 

schaftsgesellschafC (s.o.). Seine Argumentation war wesentlich internationaler als Zhang 

Binglins offizieller Entwurf. Er griff dabei auf die Berichte der asiatischen Revolutionare 

zuriick, die er in Tokyo kennengelernt hatte. Indien lag den chinesischen Teilnehmern der 

Gesellschaft besonders am Herzen, da es eine grobe Nation mit alter Kulturtradition war 

und als Ursprungsland des Buddhismus in China Respekt genob. Dab eine solche Nation 

zur Kolonie degradiert werden konnte, war den Chinesen ein Symbol fur die Gefahr ihres 

eigenen Landes. Als Gelehrter mit Stolz auf die chinesische Tradition sah Liu als Haupt- 

tibel die von den britischen Kolonialherren aufgezwungenen Entfremdung der Inder von 

ihrem eigenen Kulturgut durch Aufoktroyierung von Bildungsinhalten und die Einfiihrung

166 ,,Dushu zaji''IS HSisE (Lesefnichte) in Lzany/Nr. 11-12 (im Nachdruck S. 416-417).

167 He Zhen verband dies mit dem Feminismus in ihrem Artikel „N(izi fei junbeizhuyi lun“ -f-M "(W 31

Ira (Frauen sind gegen Militarismus) in Tianyi Nr. 11-12 (im Nachdruck S. 369-376). Dies hinderte 

sie aber, wie gesagt, nicht daran, fur eine militarische Ausbildung von Frauen zu pladieren. Sie 

prasentierte sich somit martialischer als ihr Mann!

168 Dies war Grundanliegen aller Reformkrafte. Japan war dafur das groBe Vorbild.

169 Siehe Lius „Fei bing fei cai lun“ ITIra (Uber die Abschaffung von Militar und Kapital) in Tianyi 

Nr. 2, S. 14-22 (auch abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 88-93).

170 Davor hatte ja auch Liang Qichao gewarnt und sich u.a. deswegen in seiner Zeitschrift Xinmin congbao 

g (Neuer Burger) mit der Minbao lange herumgestritten. (Eine Zusammenfassung der Argumente 

gibt Bernal: Socialism ... S. 144-148).

171 Siehe Lius „Zhongguo xianshi lun“ (Uber die gegenwartige Situation Chinas) in Tianyi Nr.

11-12 (im Nachdruck S. 364-368).
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der Sprache der Kolonialherren. Diese Angst vor bildungsmabiger Entfremdung erklart, 

warum Liu immer wieder auf den Punkt Bildung zuriickkam, waren doch in China die 

Staatsexamina abgeschafft und westliche Schulen Mode geworden.

Sein besonderer Zorn gait jedoch den Japanern, da sie als asiatisches Land sich in die 

Reihe der Imperialisten eingereiht und somit die asiatische Gemeinschaft zerstbrt hatten.172

Gemeinsamkeiten gebe es aber in Asien durchaus. Liu hob historische wie religiose 

Verbindungen hervor, die einen Zusammenschlub Asiens als mbglich begriinden sollten. 

Zwar gebe es auch viel Nationalismus (nicht zuletzt in China), doch der Sozialismus und 

mit ihm der Internationalismus breiteten sich immer weiter aus.173 Gerade angesichts des 

Nationalismus in revolutionaren Kreisen betonte er, dab schlieblich der Imperialismus auch 

Nachteile fur das Volk in den Aggressoren-Landern bringe und das jeweilige „Volk“ daher 

prinzipieller Verbiindeter der Kolonialisierten sei. Schlieblich miisse die Bevblkerung der 

imperialistischen Lander durch hohe Steuern die Armeeausgaben finanzieren, leide unter 

steigenden Preisen und Konkurrenz um Arbeitsplatze. Daher habe sich im Westen schon 

ein grobes organisiertes kritisches Potential herausgebildet. Auch die japanischen Ge- 

nossen arbeiteten auf eine gemeinsame Strategic gegen den Militarismus hin und enga- 

gierten sich fur das von Japan dominierte Korea.174 Osugi z.B. sitze ja wegen seines Anti- 

militarismus im Gefangnis. Es gebe also Grund genug zur Annahme, dab eine Solidari- 

sierung uber Staatsgrenzen hinweg mbglich sei. Auch wenn Liu der Sozialistischen Inter- 

nationalen seinen Respekt nicht verwehrte, machte er doch deutlich, dab fur ihn die grobte 

Hoffnung in einer anarchistischen weltweiten Federation lag, um den kommunistischen 

Anarchismus im Sinne Kropotkins zu verwirklichen.172

Kropotkin war denn auch der eigentliche ideologische Leitstern in TianyiS16 Dies kam 

nicht von ungefahr, daja auch die japanischen Genossen, alien voran Kotoku, ihn als ihren 

„sensei“ A (Meister) verehrten.177 Tianyi Nr. 3 brachte zunachst eine Ubersetzung zu 

„den Besonderheiten Kropotkins44, aus Kutsumi Kessons Anarchismusbuch entnommen.1 8 

Darin wurde an Kropotkin besonders der wissenschaftliche Aspekt und sein Eintreten fur 

einen Anarcho-Kommunismus hervorgehoben. Nr. 8-10 brachte sein Konterfei179 und in 

Nr. 11-12 und begann Liu einen Artikel iiber Kropotkins Lehre,180 der von zwei weiteren 

Beitragen aus der Feder Zhou Zuorens (□] A flankiert wurde. Der eine thematisierte

172 Siehe Lius „Yazhou xianshi lun“ 55 'TH sm (Ober die aktueile Situation Asiens) in Tianyi Nr. 1112 

(im Nachdruck S. 345-364, bes. S. 347-348).

173 Ibid. S. 352-354.

174 Damit wollte Liu wohl auch zwischen den koreanischen Revolutionaren und den japanischen vermitteln. 

Die Koreaner hatten sich ja geweigert, bei der Gesellschaft mitzumachen, wenn Japaner dazugehoren 

sollten (s.o.).

175 Ibid. S. 362-364.

176 Dirlik, der Tianyi als reinen Tolstoj-Anarchismus charakterisiert {Anarchism ... S. 102), ubersieht dies. 

(Vgl. auch Zarrows Kritik in seinem Anarchism ... S. 95-96).

177 Kotoku gebrauchte mehrfach diesen Begriff fur Kropotkin.

178 Im Nachdruck von Tianyi S. 43-47. Die Ubersetzung hatte He Zhens Verwandter Wang Gongquan 

angefertigt. Diese Charakterisierung von „Kropotkins Besonderheiten" war bereits vor Erscheinen von 

Kutsumis Buchversion in Shakaishugi kenkyu'Nr. 2 erschienen.

179 Im Nachdruck S. 177.

180 Im Nachdruck S. 383-388. Die weitere Folge fehlt im Nachdruck, wird aber in Yang Tianshi: 

„Shehuizhuyi jiangxihui ziliao“ abgedruckt (S. 420—427).
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anhand von Kropotkins Schriften die Problematik des Gefangniswesens,181 der zweite 

jedoch brachte eine wichtige ideologische Klarung: ausgehend von der Lektiire der Me- 

moiren Kropotkins entzerrte Zhou endlich die in chinesischen Kbpfen noch vorherrschende 

Vermischung und Verwechslung von Nihilismus, russischer revolutionarer Bewegungen, 

Terrorismus und Anarchismus.182 In Nr. 13-14 iibersetzte Liu einen Abschnitt aus 

Kropotkins La conquete du pain iiber „angenehme Arbeit“ (Kap. 10), in Nr. 15 den uber 

die Produktionsmethoden in der kiinftigen Gesellschaft183 (aus Kap. 8) und in Nr. 16-19 

das Kapitel 1 desselben Buches iiber die Reichtumer, die der Menschheit zur Verfiigung 

stehen, sowie eine Vorbemerkung zum gesamten Buch. AuBerdem brachte Liu noch eine 

Ubersetzung aus Kropotkins L 'anarchic: sa philosophic, son ideal,184

Wie Liu in seinem AbriB iiber Kropotkins Lehre hervorhob, hatte er nur ein unvoll- 

standiges Wissen dariiber, weil nur einige von Kropotkins Schriften zuganglich waren,185 

was konkret hieB, daB nur wenige ins Japanische iibersetzt waren (s.u.). Fur Liu gab es - 

nach seiner Lektiire - zwei Schwerpunkte bei Kropotkin: die „gegenseitige Hilfe“, auf der 

die anarcho-kommunistische Gesellschaft griinden kbnne, und die „Zentrumslosigkeit“. 

Alles bestehe aus einzelnen Teilen, wie die Naturwissenschaft lehre, und somit sei Herr- 

schaft eines Teils iiber andere nicht begriindbar. Sobaid das Gleichgewicht gestort werde, 

entstiinden Konflikte - wie in der Natur, so in der Gesellschaft. In letzterem Faile fiihre 

dies zu revolutionarer Gewalt, um das gesellschaftliche Ungleichgewicht zu beseitigen.186 

Zementiert werde dieses Ungleichgewicht in der gegenwartigen Gesellschaft durch Gesetz 

und Besitz, die es daher zu beseitigen gelte.187

Tianyi stellte aber auch ein breiteres Spektrum an anarchistischen und sozialistischen 

Lehren vor, was zu der Zielsetzung des „Sozialistischen Studienzirkels“ gut paBte. Von 

daher war Tianyi keine nur propagandistische Zeitschrift, sondern bot durchaus auch 

Informationen. In einer Darstellung der Unterschiede und Ubereinstimmungen zwischen 

Anarchismus und Sozialismus in Europa hob Liu hervor, daB zwar Anarchismus und 

Sozialismus sich seit dem Streit zwischen Bakunin und Marx auseinanderentwickelt 

hatten, der Anarcho-Kommunismus Kropotkins aber durchaus als Sozialismus gelten

181 Im NachdruckS. 389-391.

182 Im Nachdruck S. 377-382. Zhou hatte bereits in Tianyi Nr. 8-10 einen Beitrag zu „progressiven“ osteuro- 

paischen Autoren bzw. Werken verbffentlicht (im Nachdruck S. 301-304), sowie in den nicht im Nach

druck enthaltenen Nummern 4 und 7 primar zu Fragen des Frauenwahlrechts einiges beigesteuert.

In Minbao Nr. 24 (10. 10. 1908) sollte Zhou schlieBlich noch eine Ubersetzung aus Kropotkins 

Memoiren zur Situation der Gefangenen in Sibirien publizieren. (Er benutzte jeweils Pseudonyme).

183 Im Nachdruck S. 475-480.

La conquete du pain war ja Kotokus Lieblingslekture, weswegen Liu es wohl auch aufgriff. Kdtoku 

selbst iibersetzte es nach und nach, z.T. unter Mithilfe von Osugi und Yamakawa, aus der englischen 

Version (s.u. zur jap. Kropotkin-Rezeption), so daB Liu darauf zuriickgreifen konnte.

184 Im Nachdruck S. 547-572. (S. 547-548 Vorbemerkungen, S. 549-561 aus La conquete ... und S. 563- 

572 aus L ’anarchie ...).

185 Im Nachdruck S. 383. Er nennt die Ubersetzungstitel von Aux jeunes gens, L’anarchie: sa philosophic, 

son ideal. Mutual Aid und zwei Abschnitte aus La conquete du pain iiber freie Vereinigungen und das 

Lohnsystem. (Zu den betreffenden japanischen Ubersetzungen s.u. im Kapitel liber die japanische 

Kropotkin-Rezeption).

186 Ibid. S. 388.

187 Yang Tianshi (komp.) S. 424-426. Liu stiitzt sich hier durchgangig auf L’anarchie: sa philosophie, son 

ideal.
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kbnne. Er operiere nur mit anderen Mitteln, namlich ohne Zuhilfenahme des Staates. 

Kropotkins Lehre war somit der Kristallisationspunkt von Anarchismus und Sozialismus, 

doch konnte Liu auch anderen Auffassungen etwas abgewinnen. Seine Darstellung des 

Sozialismus folgte, mit Plato beginnend, letztlich den japanischen Uberblicken, die sich 

meist an Zenker orientierten. Auch Kbtoku verstand sich ja weiterhin als „Sozialist“ und 

der Studienzirkel nannte sich „sozialistisch“. Man sah im Anarcho-Kommunismus eben 

den „wahren“ Sozialismus.188

Entsprechend der breiteren Presentation von sozialistischen und anarchistischen Ideen 

wurde in Tianyi z.B. auch Stirner vorgestellt.189 Wie Liu am Ende seiner Darstellung der 

Kropotkinschen Lehre bereits festgestellt hatte, war Stirners geistiger Entwurf das eigent- 

liche Fernziel (vgl. Kutsumis Ansicht), doch die Zeit und Gesellschaft noch nicht reif 

dafiir. Tolstoj hingegen gehbre mit seinem „negativen“ Ansatz in die jetzige Zeit des Vor- 

handenseins von Herrschaft. Liu bezog sich dabei auf Tolstojs Zivilisationsskepsis, die, 

nach Liu, angesichts der Tatsache, daB die „Zivilisation“ nur den Reichen niitze, gerecht- 

fertigt war. Kropotkins Lehre passe fur die Zeit nach der Abschaffung von Herrschaft, da 

dann Zivilisation und Wissenschaft zum Wohle der Menschen wirken kbnnen.190 M.a.W.: 

Tolstoj, Kropotkin und Stirner reprasentierten eine Stufenfolge im Erreichen des Ideal- 

zustandes. Ferner wurde Proudhons Portrat abgedruckt191 und ein Malatesta-Text uber- 

setzt,192 wobei Malatesta - wie erwahnt - auch durch Zhang Jis Ubersetzung von dessen 

L 'anarchia 1908 in chinesischen Kreisen bekannt gemacht wurde. Auch der Anarchismus- 

kritische christliche Sozialist Bliss und der englische Marxist Hyndman kamen in Tianyi zu 

Wort.19'1 AuBerdem wurden hier die ersten Marx-Engels-Texte ins Chinesische iiber- 

setzt!194 195 An Marx und Engels wurde vor allem die Klassenkampftheorie als historisches 

Erklarungsmodell herausgehoben.l9? Die von den VR-chinesischen Historikern natiirlich 

besonders unterstrichene Tatsache, daB die ersten chinesischen Marx-Engels-Ubersetzun- 

gen in einer anarchistischen Zeitschrift erschienen, beruhte darauf, daB die japanischen 

Genossen diese ideologische Breite vorgaben, derm Kotoku und Sakai hatten eine japani- 

sche Teilubersetzung des Kommunistischen Manifestes erstellt, die man in Tianyi auf- 

griff.196 Die Marxismus-Rezeption zielte weiterhin vor allem auf bkonomische Frage-

188 Siehe Lius „Ouzhou shehuizhuyi yu wuzhengfuzhuyi yitong kao“ W H [B]

(Untersuchung der Unterschiede und Ubereinstimmungen zwischen Sozialismus und Anarchismus in 

Europa) in Tianyi Nr. 6 (im Nachdruck S. 145-148).

189 Tianyi Nr. 8-10 (im Nachdruck S. 239-244).

190 Yang Tianshi: „Shehuizhuyi jiangxihui ziliao“ S. 427.

191 TianyiNr. 11-12 (im Nachdruck S. 339).

192 Ibid. Nr. 16-19 (im Nachdruck S. 617-632). Es handelte sich um den beriihmten Text Fra contadini. 

Dieser Text lag zu diesem Zeitpunkt bereits auszugsweise in Ubersetzung der Pariser Xin shiji vor, doch 

hielt Liu, wie seine Vorbemerkungen verdeutlichen, eine Alternativ-Ubersetzung aus Verstandlichkeits- 

griinden fur angezeigt.

I9j Auch diese Texte fanden sich in Nr. 16-19.

194 Engels' Vorwort von 1888 zum Kommunistischen Manifest findet sich in Tianyi Nr. 15 (im Nachdruck S. 

461-468), und eine Teilubersetzung aus dem Manifest folgte in Nr. 16-19 (im Nachdruck S. 509-529).

195 Im Nachdruck S. 468.

196 Tianyi nennt nur Sakai als Ubersetzer ins Japanische. Es war aber auch Kotoku daran beteiligt (dessen 

Name man also wieder vorsichtigerweise iiberging wie beim Abdruck seiner Rede vor dem „Sozialisti- 

schen Studienzirkel11).
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stellungen, hatten ja auch die europaischen Anarchisten stets Marx in dieser Hinsicht 

Respekt gezollt. Die Publikation der Ubersetzung aus dem Manifest sollte auch der un- 

mittelbare Grund fur das Verbot von Tianyi durch die japanische Regierung werden.

„Sprache“: Gegen Ende der Tianyi und in der folgenden Hengbao griff insbesondere Liu 

aber noch ein weiteres Problem auf: das der Sprache. Es gelte, sich mbglichst einfach 

auszudriicken, wenn man die Menschen erreichen wolle.197 Besonders aber miisse man 

versuchen, ein geeignetes internationales Kommunikationsmittel zu finden. Bei den beiden 

groBen Kongressen 1907, dem der Internationalen in Stuttgart und dem der Anarchisten in 

Amsterdam, war in diesem Zusammenhang das Esperanto angesprochen worden.198 Die 

Internationale hatte den diesbeziiglichen Antrag der franzbsischen Genossen als nicht 

dringlich vertagt.199 Die Anarchisten waren hingegen iiberwiegend positiv dazu eingestellt. 

Entsprechend betonte auch die Pariser Xin shiji (s.u.) die neue Sprache.

In Japan wiederum war es Osugi Sakae, der Esperanto lernte und es weiterver- 

mittelte.200 Jing Meijiu, ein Mitglied des „Sozialistischen Studienzirkels“ und gelegent- 

licher Autor in Tianyi, suchte ihn z.B. deswegen auf201

In Tianyi tauchte das Esperanto - ohne weiteren Kommentar oder beigefugte Uber

setzung - zum ersten Mai in Nr. 11-12 in Gestalt einer Aufschrift auf, die ein dem 

franzbsischen Anarchisten Elisee Reclus gewidmeten Bild zierte.202 In Tianyi Nr. 16-19 

erschienen darm ein Bild Zamenhofs,203 der das Esperanto erfunden hatte, die Esperanto- 

hymne von Zamenhof (falschlich als „zwei Gedichte“ bezeichnet)204 und ein Artikel Lius 

liber das Esperanto. Darin erklarte Liu, daB nur eine kiinstliche Sprache wirklich interna

tional sein kbnne. Eine weltweite Vereinigung werde nur erfolgen, wenn einerseits die

197 Vgl. seine erwahnten Vorbemerkungen zur Malatesta-Ubersetzung (im Nachdruck S. 617). Er kritisierte 

hier u.a. auch Zhang Ji, der ja Malatestas L'anarchia und Arnold Rollers Schrift uber den Generalstreik 

ilbersetzt hatte, weil selbst seine Sprache bzw. die Fachtermini fur normale Leute noch zu schwierig seien. 

Auch sei nochmals an Lius friihes Engagement bei der Zhongguo baihuabao erinnert.

198 Zum Esperanto und der Esperanto-Bewegung allgemein siehe Peter Forster: The Esperanto-Movement,

The Hague 1982. Einen allgemeinen Uberblick zum Esperanto in China gibt Hou Zhiping Shi-

jieyuyundong zai zhongguo it iift 111 (Die Esperantobewegung in China), Peking 1985.

199 Eine Zusammenfassung des Kongresses erschien in Tianyi Nr. 6, S. 149-151. Siehe dort S. 150.

200 Dazu siehe Miyamoto Masao "g 2^ FF : Osugi Sakae to esuperanto undo Aif^^^xX^xX b 

iUfi (Osugi Sakaeund die Esperanto-Bewegung), Tokyo 1988.

Einen allgemeinen AbriB der japanischen Esperanto-Bewegung gibt Hatsushiba Takemi ft] £ M : 

Nihon esuperanto unddshi H 2p X X y > Ml St (Geschichte der japanischen Esperanto- 

Bewegung), Tokyo 1998. Speziell zur „subversiven“ Verwendung des Esperanto in Japan siehe Oshima 

Yoshio A M ft 7^ und Miyamoto Masao jg Hantaisei esuperanto unddshi [y ffjl] X X y

y MBfii (Geschichte der Anti-Establishment-Esperanto-Bewegung), Tokyo 1974.

201 Siehe seine Erinnerung: Zuian (Strafsache) (enthalten in Sakai/Saga: Genten ...), S. 73.

Osawa Masamichi erwahnt in seiner Osugi-Studie, daB mehrere Chinesen bei Osugis Esperantokursen 

gewesen seien. {Osugi Sakae kenkyuS. 42^43). Nach den Aussagen von Qian Xuantong ^[n], einem 

Schuler Zhang Binglins und spater bekannter Linguist und Sprachreformer, nahmen auch Liu Shipei und 

er selbst teil. Da es aber untereinander zu Differenzen gekommen sei, habe er seine Teilnahme eingestellt. 

(Siehe Qians Vorwort zu den „beriihmten Werken in Esperanto11, abgedruckt in Chenbao fujuan MtUM 

[Beilage zur Morgen-Zeitung] 12. 5. 1924, S. 1-2 [Nachdruck]).

202 Im Nachdruck S. 337.

2U? Im Nachdruck S. 499.

204 Im Nachdruck S. 651.



Die Bildung der ersten chinesischen anarchistischen Gruppe in Tokyo 199

Giiter alien gemeinsam seien und man andererseits eine Weltsprache zur Kommunikation 

habe; m.a.W.: der Kommunismus und das Esperanto seien dafur Voraussetzung.205 Die 

Forderung nach einem einheitlichen Kommunikationsmittel war ja in China auch von Kang 

Youwei in seiner Utopie erhoben worden. Liu, der sich fur eine chinesische Revolution im 

internationalen Rahmen eingesetzt hatte und selbst als Fremdsprache wohl nur das Japa- 

nische passiv beherrschte, mubte die neue Sprache faszinierend erscheinen. Konnte man 

nicht schon in China mit seinen dialektalen Unterschieden das Kommunikationsproblem 

mit Handen greifen? Wo Kommunikation fehlt, sind Mibverstandnisse und letztlich 

Kampfe vorprogrammiert. eine landertibergreifende Vereinigung daher kaum mdglich.206 

Letztlich sei das Esperanto ja gerade fur Chinesen geeignet, so Liu, weil es viele Gemein- 

samkeiten mit dem Chinesischen gebe (!) und es daher leicht zu erlernen sei. - Diese 

Argumentationsweise hatte er ja auch fur den Anarchismus gebraucht, um zu „beweisen“, 

dab damit keine kulturelle Entfremdung stattfmde, sondern man sogar die weltweite 

Vorhut bilden kdnne. Liu veranschlagte (im Gefolge japanischer Vorgaben) den zeitlichen 

Aufwand zum Erlernen des Esperanto auf drei Monate und argumentierte, dab, wenn man 

sich auf das Esperanto einigen wiirde, jeder direkt Zugang zur revolutionaren Literatur der 

ganzen Welt haben wiirde.

Allerdings ging Liu mit seinem Enthusiasmus fur das Esperanto nicht so weit wie die 

Pariser Xin shiji, die fur das Ersetzen des Chinesischen durch das Esperanto eintrat (s.u.). 

Fur ihn sollte es die einzige Fremdsprache sein. Die Abschaffung des Chinesischen hielt er 

gegenwartig fur schwierig,207 und man mag bezweifeln, ob er bei seiner Verbundenheit mit 

der chinesischen Tradition dies je hatte akzeptieren kbnnen. Schlieblich betonte er in einem 

ebenfalls 1908 verfabten Artikel fur die Zeitschrift Guocui xuebao (Nationale

Essenz),208 dab das Chinesische als einzigartiges Kulturdenkmal erhalten bleiben musse, 

da es in seiner „archaischen“ From der Wissenschaft Aufschliisse iiber das Werden der 

menschlichen Gesellschaft geben kdnne. Statt also dem japanischen Modell der romaji 

(Lateinschrift) zu folgen, sollte man das alte chinesische Wbrterbuch Shuowen jiezi |$ X 

ins Esperanto iibersetzen mit Aussprachehilfen in Esperanto, um das Chinesische 

aller Welt zuganglich zu machen! Damit schlob er sich zu einem gewissen Grade Zhang 

Binglins Position an, der jedoch das Esperanto iiberhaupt ablehnte.209

Immerhin bot Liu in der Tianyi seinen Lesern einen ersten Einstieg in die Struktur der 

neuen Sprache.210

205 „Esperanto cili tongshi zongxu“ Esperanto 3 W If (Vorwort zu den Esperanto-Regeln mit 

Erklarungen) in Tianyi Nr. 16-19, S. 655-664, dort S. 655.

206 Ibid. S. 656.

207 Ibid. S. 659-664.

208 „Lun zhongtu wenzi you yi yu shij ie“ (Die chinesische Schrift ist der Welt

nutzlich). (Siehe den Abdruck des Artikels in Liu Shenshu xiansheng yishu, tao 5, Fasz. 46, S. Ib—3a).

209 Siehe dessen „Bo zhongguo yong wanguo xinyu shuo“ (Gegen die Meinung,

dab China die Internationale neue Sprache [=Esperanto] benutzen solle) in Minbao Nr. 21, 10. 6. 1908, 

bzw. in Guocui xuebao Nr. 41 und 42, 20. 5. und 18. 6. 1908. Die Diskussion war von der Pariser Gruppe 

der chinesischen Anarchisten angestoBen worden. (Vgl. dazu auch mein „Esperanto - ‘Hoffhung’ fur 

China? Zu einer chinesischen Diskussion im frilhen 20. Jahrhundert“ in Anndherungen an das Fremde. 

XXVI. Deutscher Orientalistentag vom 25. bis 29. 9. 1995 in Leipzig, Stuttgart 1998, S. 556-565).

210 Siehe sein „Esperanto cili tongshi11 Espe ran toga] LlliS fi (Regeln des Esperanto) in Tianyi Fir. 16-19 (im 

Nachdruck S. 665—668). Es sei jedoch erganzt, daB bereits 1905 in China eine sehr kurze Zusam-
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Das Esperanto weckte somit groBe Hoffnungen, doch war Liu Realist genug um zuzuge- 

stehen, daB das Englische im intemationalen Verkehr noch die Hauptrolle spielte. So 

tauchte in den letzten Nummern der Tianyi ein kleiner englischer Anhang auf, der einen 

Beitrag zum Thema Antimilitarismus und Regierungskritik von chinesischer Seite dar- 

stellen sollte. Um den intemationalen Kontakt zu fordern, hatte Tianyi sich ab Nr. 6 ange- 

wohnt, wenigstens Titel und Herausgeber in Lateinschrift anzugeben. Nr. 8-10 gab eine 

erste unvollstandige englische Wiedergabe der Ziele der Zeitschrift, und ab Nr. 11-12 eine 

korrigierte Fassung derselben. SchlieBlich begann man die eigene Zeitschrift gegen andere 

zu tauschen und so ins internationale Netz revolutionarer Zeitschriften einzutreten.

Die Zeitschrift Hengbao

Nachdem Tianyi im Gefolge der Publikation der Ubersetzung aus dem Kommunistischen 

Manifest verboten worden war, gab Liu Shipei ab April 1908 eine Nachfolgezeitschrift, die 

Hengbao , heraus, die von Anfang an den englischen Untertitel „The Chinese Anar

chist News: Equity“ trug.211

Die Anliegen dieser im Zeitungsformat erschienenen Publikation wurden als „Anarcho- 

Kommunismus, Antimilitarismus und Generalstreik, Berichte uber die Leiden des Volkes 

und Verbindung mit den intemationalen revolutionaren Arbeitervereinigungen“ angegeben. 

Gerade der letzte Punkt wurde dadurch unterstrichen, daB Hengbao haufig Englisch und 

Esperanto einflieBen lieB. Die Zeitschrift wurde weitgehend von Liu selbst gestaltet und 

ftihrte die Themen in Tianyi fort. Allerdings wurde der Arbeiterbewegung mehr Raum 

gegeben und ausfuhrlich uber Streiks in China berichtet. Dies verdient besonders betont zu 

werden, da damals im allgemeinen chinesischen Revolutionsdiskurs die Rolle der Arbeiter 

kaum beachtet wurde. Die chinesischen Anarchisten waren somit diejenigen, die diesen 

Aspekt - auf dem Hintergrund des im Westen gerade popularen Syndikalismus - ins 

Blickfeld riickten und auch spater diesbeztiglich engagiert blieben.

Hengbao warb fur eine Teilnahme an Esperantokursen, die Osugi Sakae hielt, mit dem 

Argument, daB man damit der „einen Welt‘‘ naher komme und sich die Kultur aller Welt- 

gegenden so erschlieBen kbnne.21" Den westlichen Anarchisten stellte man sich auf 

Englisch vor, indem liber Tianyi als erste chinesische anarchistische Zeitschrift und liber 

den „Sozialistischen Studienzirkel“ mit dem Schwerpunkt Anarchismus berichtet wurde. 

Nun definierte man sich so: Das Ziel sei der Anarcho-Kommunismus, die Taktik die 

Verweigerung von Steuern und Militardienst sowie der Streik. Bei den Methoden pladiere 

man fur Propaganda. - Die Attentate, wie sie ja frtiher He Zhen hervorgehoben hatte, 

werden also nicht mehr genannt. Hengbao verstehe sich nun als Organ der chinesischen

menfassung der Grundregeln erschienen war: „Shijieyu“ j# (Esperanto) in Dalu ft (Festland) 

Bd. 3, Nr. 15, 1905, S. 63-64.

1 Mir lagen die Nummem 1-8, 10 sowie die Anhange zu den Nummem 4-8 vor. Ich danke hierftlr Prof. 

Hazama. In Sakai/Saga: Genten ... sind in Band 7 nur die Nummem 1-3, 6 und 10 enthalten. Hengbao 

soil bis Nr. 11 erschienen sein.

12 Siehe Hengbao Nr. 1, 2. Seite. (Die Seiten waren nicht paginiert. I.d.R. war Hengbao zweiseitig im 

Zeitungsformat). Auch in den weiteren Nummem wurde daftir geworben. In Nr. 5 (2. Seite) findet sich 

sogar eine Anzeige fur einen ganzen Sommerkurs.
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Anarchisten in Japan.213 (Diese Gruppe der „chinesischen Anarchisten in Japan“ war aller- 

dings inzwischen stark zusammengeschmolzen).

Der Esperantoabschnitt wiederum erklarte, dab die chinesischen Anarchisten in Japan 

besonders unter dem Sprachproblem litten, was auch fur andere in Japan lebende auslan- 

dische Revolutionare und schlieblich auch die japanischen Genossen selbst gelte, weil fast 

jeder nur die eigene Sprache beherrsche. Die Ubersetzerei koste zuviel Zeit, weswegen 

Osugi die Initiative ergriffen und mit zwblf Leuten einen Esperantokurs begonnen habe. 

Die japanischen Genossen hatten z.T. das Esperanto schon erlemt, daher kbnne man die 

verschiedenen Nationalitaten nun besser organisieren.214

Osugi war der eigentliche Motor hinter dem Esperantointeresse der chinesischen Anar

chisten, auch wenn das Esperanto damals in Europa ebenso popular war und entsprechend 

in Ostasien das Interesse stimulierte.215 Osugi versprach schnellen Erfolg und setzte das 

Erlemen der neuen Sprache selbst ohne jede sonstige Fremdsprachenkenntnis auf sechs 

Monate bis ein Jahr an.216 Auch versprach er, dab es viel zu lesen gebe, natiirlich beson

ders an sozialistisch-anarchistischer Literatur. Primares Ziel der Fremdsprachenaktivitat in 

Hengbao war allerdings der Wunsch, mit anderen anarchistischen Zeitschriften in Kontakt 

zu kommen und die eigene mit fremden Publikationen zu tauschen.217 Allerdings tat man 

sich offensichtlich etwas schwer mit dem Esperanto und fugte haufiger Englisch ein.218 

Die chinesischen Leser wiederum wurden uber die Geschichte der Esperantobewegung und 

deren inhaltliche Breite informiert.219 Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dab die 

immerhin in Paris erscheinende Xin shiji nicht-chinesischen Lesem auber einer Uber- 

setzung ihres Zeitschriftentitels iiberhaupt nichts bot, sollte Liu Shipeis Fremdsprachen- 

Einsatz jedoch besonders gewiirdigt werden.

Trotz dieser internationalistischen Bemiihungen konnten die auslandischen Leser Heng

bao allerdings letztlich nur wenig entnehmen. So wurde etwa uber Streiks in China oder 

die Leiden der Bauern berichtet und gelegentlich eine Ubersetzung der Artikeluberschriften 

geboten. Einmal fand sich ein englischer Bericht uber den „Rote-Fahne-Zwischenfall“, um 

die Inhaftierung japanischer Genossen publik zu machen.220 Dab man aber bemuht war, 

den auslandischen Kameraden, liber die man vor allem aus Zhang Jis inzwischen von 

Europa abgeschickten Briefen erfuhr, entgegenzukommen, zeigt etwa die Tatsache, dab 

Hengbao eine Liste chinesischer Geheimgesellschaften verbffentlichte,221 nachdem Zhang 

Ji in einem langen Brief liber seinen Besuch in London bei Rudolf Rocker berichtet hat- 

te.222 Rocker, der in London lange Jahre jtidische anarchistische Publikationen betreute, 

hatte Zhang Ji gegenliber sein Interesse an den chinesischen Geheimgesellschaften als

213 Hengbao Nr. 1,2. Seite.

214 Ibid.

215 Vgl. die Artikel zum Esperanto in Am shiji, die die europaische Entwicklung reflektieren (s.u.).

216 Sechs Monate fur die Lesefahigkeit, ein Jahr fur die aktive Beherrschung. (Siehe Hengbao Nr. 2, 2. Seite).

217 Ibid, in der Esperantokolumne.

218 Auch dieses beherrschte man nicht gerade gut.

219 Siehe Hengbao Nr. 6 (2. Seite) und Nr. 8, Anhang. Nr. 10 (2. Seite) brachte einen Bericht uber den 

Esperanto-WeltkongreB in Dresden.

220 Siehe Anhang zu Nummer 7.

221 In Nummer 6 (2. Seite).

222 In Nummer 4 (2. Seite).
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potentiell revolutionares Potential deutlich gemacht.223 DaB Liu umgehend darauf reagier- 

te, zeigt sein prinzipielles Interesse an Austausch.

Zhang Ji ubernahm in gewissem Sinne eine Korrektivfunktion, indem er liber den 

europaischen Anarchismus berichtete und so Unterschiede zu den in Tokyo hochgehaltenen 

Ideen aufzeigte. So bat er etwa um Korrektur von He Zhens in Tianyi vertretenen femi- 

nistischen Positionen weg vom Motiv der „Geschlechterrache“ und hin auf eine Propa- 

gierung der „freien Liebe“, da die „Geschlechterrache“ in Europa keinerlei Rolle spiele.224 

AuBerdem berichtete er von seinen Erfahrungen in der franzdsischen sich als „(anarcho)- 

kommunistisch“ verstehenden Kommune von Aiglemont in den Ardennen,225 womit er der 

erste chinesische Anarchist war, der nicht nur theoretisch liber eine neue Gesellschaftsform 

spekulierte, sondern die konkrete Erfahrung einer Umsetzung suchte.226

Hengbao brachte somit einerseits fur die chinesische Leserschaft viele Informationen 

liber die revolutionaren Aktivitaten in der Welt (inklusive Japans), andererseits wurden 

auch solche externen Einfllisse aufgegriffen. So prasentierte sich Liu Shipei in seinen 

Artikeln zu chinesischen Themen in der Hengbao internationaler und offener als noch zu 

Beginn der Tianyi. Ganz offensichtlich war die verstarkte Auseinandersetzung mit den 

internationalen Entwicklungen und insbesondere seine Kropotkin-Lekttire nicht spurlos an 

ihm vorbeigegangen. Dies reflektierte nicht nur seine verstarkte Beachtung der Arbei- 

terschaft - auch wenn das Bauernproblem ihn weiter beschaftigte227 sondern seine ganze 

Argumentation bezog viel von Kropotkins La conquete du pain. Dieses Buch war auch von 

den japanischen Genossen sehr enthusiastisch aufgenommen worden, was wiederum zeigt, 

wie stark die chinesischen Anarchisten in Tokyo von ihren japanischen Kameraden beein- 

fluBt wurden. Ganz offensichtlich gefiel Liu an Kropotkin besonders der Einbezug histo- 

rischer wie wissenschaftlicher Argumente fur den Anarcho-Kommunismus, konnte Liu 

doch so zeigen, daB er auch fur China der richtige Weg war, da schon im Altertum vertre- 

ten und fur die Zukunft passend.228

Kropotkin wurde auch weiter in Ubersetzung prasentiert229 bzw. sein einfluBreiches 

Buch La conquete du pain vorgestellt.2j0 Auch bezog sich Liu nun offers explizit auf ihn,

223 Zhang Ji sollte auch in der Pariser Xin shiji die Geheimgesellschaften thematisieren (s.u.).

224 Siehe Hengbao Nr. 4 (2. Seite).

225 Zu dieser Kommune siehe die (allerdings unvollstandigen) Ausfiihrungen bei Jean Maitron: Histoire du 

mouvement anarchiste en France S. 362-368, sowie unten.

226 In Tianyi war bereits ein Foto der Kommune erschienen (in Nummer 11-12, im Nachdruck S. 343). Zhang 

verteidigte in seinem Hengbao-XienciF die Tatsache, daB er das angepflanzte Gemuse in ,,kapitalistischer“ 

Weise nach drauBen verkaufte, mit der Notwendigkeit, die Kommune-Publikationen zu finanzieren. 

(Siehe Hengbao Nr. 10, 2. Seite). Wu Zhihui berichtete auBerdem in Xin shiji Nr. 53 uber Zhangs Kom- 

mune-Aufenthalt (s.u.).

227 So war etwa die Nummer 7 der Hengbao ganz den Bauem gewidmet. Dies war wohl ebenfalls eine 

Anregung von japanischer Seite, hatte doch die Nihon heimin shinbun gerade erst eine Bauem-Nummer 

verbffentlicht. (Siehe den Hinweis in Hengbao, Anhang zu Nr. 4).

228 Siehe z.B. Lius Artikel zur Leichtigkeit, mit der der Kommunismus in China durchzufuhren ware, in 

Hengbao Nr. 2, 1.-2. Seite.

229 Ab Nr. 3 brachte die Hengbao die Ubersetzung von Anarchist Communism: its Basis and Principles. 

Diese war unter Mithilfe von Yamakawa angefertigt. (Zur japanischen Ubersetzung von Morichika Unpei

Ifr jgp2, auf die man sich sttitzen konnte, s.u. das Kapitel zur japanischen Kropotkin-Rezeption). Die 

Fortsetzung erschien in Nr. 6. Da die Ubersetzung ins Chinesische Fehler enthielt, griff Osugi ein. (So
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wahrend er in der Tianyi noch oft ungenannt als Argumentationshilfe gedient hatte. Gerade 

die Auseinandersetzung mit der Bauernfrage, die Liu zuvor in der Tianyi als riickwarts- 

gewandt erscheinen lieb, bekam nun eine neue, progressive Note.* * 230 231

Lius anderes Steckenpferd, die klassische chinesische Gelehrsamkeit, erschien nun 

ebenso in einem neuen Licht, wie es sich schon gegen Ende der Tianyi angedeutet hatte. 

Die Erforschung von Chinas alter Kultur sollte ihren Beitrag zur Weltkultur leisten, um die 

allgemeinen Theorien zum Ursprung von menschlicher Gesellschaft zu verifizieren. 

Gerade die chinesische Schrift erschien Liu diesbezliglich als besonders interessant. Damit 

unterlegte er die Motivation fur die Erhaltung der „nationalen Essenz“ mit einem neuen 

Fundament.232

Hengbao stellte ihr Erscheinen jedoch recht unvermittelt im Herbst 1908 ein.233 Die 

chinesischen anarchistischen Aktivitaten in Japan kamen damit praktisch zum Erliegen.234

Uber die Langzeitwirkung kann man im Grunde nur spekulieren. Auffallig ist - wie 

bereits gesagt dab die an sich sehr bemerkenswerten Zeitschriften Tianyi und Hengbao 

von spateren chinesischen Anarchisten kaum erwahnt wurden. Dies kann z.T. mit der 

Problematik der Person Liu Shipeis und seinem „Umfallen“ zusammenhangen, doch war 

dies sicherlich nicht allein ausschlaggebend fur die weitgehende spatere „Exkommuni- 

kation" aus der anarchistischen Tradition. Vielmehr scheinen die Zeitschriften spater kaum 

mehr zuganglich gewesen zu sein.

Inwieweit diese Ideen Lius von anderen Japan-Studenten de facto ubernommen wurden 

und gewissermaben im Untergrund weiterwirkten, ist schwer konkret festzumachen. Per- 

sonell gab es im Grunde nur eine Kontinuitat zur spateren Entwicklung: Jing Meijiu, der in 

der Tat auch dann noch die eigentiimliche Mischung aus traditioneller Gelehrsamkeit und 

Anarchismus vertreten sollte (s.u.). Doch war Jing bei den stark von Liu Shipei (und He 

Zhen) dominierten Zeitschriften Tianyi und Hengbao nur eine Nebenfigur gewesen.

Betrachtet man zusammenfassend diese gesamte Tatigkeit der chinesischen Anarchisten 

in Japan, insbesondere 1907-1908, so fallt auf, wie sehr sie von ihrem japanischen Umfeld 

inspiriert war. Damit soli nicht geleugnet werden, dab die chinesischen Anarchisten auch 

eigene Beitrage geleistet haben, gerade wenn man etwa an He Zhens Feminismus oder Liu

Takeuchi: „Meiji makki ...“ S. 82-83). In Hengbao Nr. 11 sollte eine weitere Kropotkin-Ubersetzung

erscheinen. Die Nummer liegt mir - wie erwahnt - leider nicht vor.

230 Hengbao Nr. 5 (2. Seite).

231 Siehe besonders „Wuzhengfu geming yu nongmin geming“ (Anarchistische

Revolution und Bauernrevolution) in Hengbao Nr. 7 (der „Bauem-Nummer“), 1. Seite. Liu war 

offensichtlich beeindruckt von Kropotkins Verbesserungsvorschlagen fur den Agrarsektor. Daher stellte er 

auch Kropotkins Theorien hierzu ausfiihrlich nach dessen La conquete du pain vor. (So in Nr. 7, 2. Seite: 

‘Kulubajin-shi zhi nongyelun’ [Kropotkin uber die Landwirtschaft]). {Fields,

Factories and Workshops, wo dieses Thema noch ausfuhrlicher behandelt wird, war noch nicht ubersetzt). 

Siehe Hengbao Nr. 10, 1. Seite. Liu publizierte ja wahrend dieser ganzen Zeit auch in der Guocui xuebao. 

(Siehe auch Bernal: „National Essence ...“ S. 104).

Laut Takeuchi („Meiji makki ...“ S. 82) hatte Liu versucht, die Nummer 11 als „Nummer 1“ doch noch 

herauszugeben. Die japanische Politik war aber insbesondere nach dem „Rote-Fahne-Zwischenfall“ into- 

leranter geworden. Daher wurde Hengbao verboten. Ahnlich erging es der Minbao.

234 Takeuchi bringt in seinen Erinnerungen das Unverstandnis der japanischen Genossen liber die Schwache 

der chinesischen anarchistischen Bewegung zum Ausdruck, die ganz an einigen Personen zu hangen 

schien, die letztlich auch noch „umfielen“. (Takeuchi: „Meiji makki ..." S. 84 und S. 91-93).
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Shipeis Ansatz eines „ursprunglichen chinesischen Anarchismus“ denkt. Auch erklarten sie 

sich von vorneherein zu „Anarchisten“, was die japanischen Genossen ja zogerlicher taten. 

Kotoku und seine Freunde nannten sich weiterhin „Sozialisten“ mit dem Schwerpunkt auf 

anarchistischen Theorien wie der „direkten Aktion“. Nach der Kontaktaufnahme mit den 

chinesischen Anarchisten in Paris, die gewissermahen das japanische Informationsmonopol 

aufbrachen, blieben die chinesischen Anarchisten in Tokyo doch weiterhin sehr stark den 

Entwicklungen im japanischen Sozialismus und vor allem der Gruppe um Kotoku ver- 

bunden und rezipierten im Wesentlichen die Muster, die die Japaner vorgegeben hatten. 

Das Ende des chinesischen Anarchismus in Tokyo 1908 war zudem eng verflochten mit 

der japanischen Politik: Zhang Ji muBte fluchten, und Liu Shipei und He Zhen bekamen 

die Verscharfung der Uberwachung radikaler Aktivitaten in Japan zu spiiren, sofern sie 

nicht ohnehin ihre Aktivitaten hatten einstellen wollen. Ab Sommer 1908 blies den japa

nischen Sozialisten insgesamt der Wind ins Gesicht. Radikale Publikationen konnten nur 

im Untergrund hergestellt werden. Kotoku und einige seiner Genossen wurden bald im 

Rahmen des „Hochverratsprozesses“ wegen eines angeblich geplanten Attentats auf den 

Tenno verurteilt und Anfang 1911 exekutiert.23'3 Damit begann in Japan die sogenannte 

„Winterzeit“ fur den Sozialismus. Die chinesischen anarchistischen Aktivitaten in Japan 

waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits ganzlich erloschen.235 236

235 Der „HochverratsprozeB“ wurde immer wieder Objekt der wissenschaftlichen und auBerwissenschaft- 

lichen Aufrnerksamkeit. Es seien hier nur zwei neuere Arbeiten genannt, in denen auch die friiheren Stu- 

dien aufgefiihrt sind: Ira Plotkin: Anarchism in Japan. A Study of the Great Treason Affair 1910-1911, 

Lewiston et al. 1990; sowie die des Rechtsanwaltes Takeyasu Masamitsu it: Kotoku Shusui-ra 

no taigyaku jiken # zk Z) X W Pb (Die Hochverrats-Affare der Gruppe um Kotoku Shtisui), 

Tokyo 1993. Diese beiden Autoren sind - im Gegensatz zu vielen friiheren, die den „HochverratsprozeB“ 

als Japans groBten Justizskandal auffaBten - der Meinung, daB die Anklage und der ProzeB im groBen und 

ganzen entsprechend der damaligen Gesetzeslage korrekt waren.

Die „Affare Kotoku“ wurde international bekannt. Max Nettlau, der Historiker der anarchistischen 

Bewegung, bemerkte spater dazu zynisch: „So hatte das imitative Japan mit einem Schlag den Rekord in 

anarchistischen Massenhinrichtungen errungen11. (Nettlau: Geschichte der Anarchic Bd. 5, S. 497). - 

Trotz allem beschworenen Intemationalismus spricht hier der Anarchist mit westlich-imperialistischer 

Arroganz!

236 Jing Meijiu war bereits zu Zeiten der Hengbao zuriick in China und schickte gelegentlich Berichte. Er 

kam zwar 1910 nochmals nach Japan, fand die Situation jedoch bedruckend und kehrte bald wieder nach 

China zuriick, wo er Anfang 1911 seine lange iiberdauemde Zeitung Guofeng ribao |g ®  zfc (Landes- 

sitten) herausbrachte und sich offensichtlich als recht isoliert empfand, bis der Anarchismus in der 

Vierten-Mai-Zeit wieder grbBeren Zulauf bekam. (Vgl. die kurze Zusammenfassung seiner Biographie im 

Begleitbandchen zu Sakai/Saga: Genten ..., S. 77-80). (Auf Jing wird spater noch eingegangen werden).


