
6. (Liu) Shifu, die „Personifikation“ des chinesischen Anarchismus

Der vor-anarchistische Revolutiondr

Liu Sifu §1] / Shifu gfjj (J| (1884-1915) war nicht auf direktem Wege zum Anarchis

mus gekommen.1 2 Liu Shaobin glj , so sein urspriinglicher Name, entstammte einer 

relativ wohlhabenden Gelehrtenfamilie in der Provinz Guangdong. Sein Vater gait als pro- 

gressiv und engagierte sich in der Region u.a. im Sinne der 1898er Reform fur Schulen 

sowie gegen das Fubebinden. Seine eigene vielkbpfige Familie fiihrte er in einer verhaltnis- 

mabig liberalen Weise, so dab (Liu) Shifus Attacken gegen das Familiensystem eher in der 

Tradition seiner Familie griindeten, als in einer Abwehrreaktion auf eigene Negativ-Erfah- 

2 
rungen.

Zunachst ging Liu den traditionellen Priifungsweg, wandte sich aber - offensichtlich 

traumatisiert von den Examina - frith davon ab.3 Statt dessen versuchte er sich in verschie- 

denen Reformaktivitaten, u.a. einer Madchenschule. Ahnlich seinem spateren Rivalen 

Jiang Kanghu erschien Liu die „Frauenfrage“ besonders dringlich.4

1 Zu Liu Sifu bzw. Shifu siehe die unveroffentlichten Dissertationen von Edward S. Krebs: Liu Ssu-fu and

Chinese Anarchism, 1905-1915, Univ, of Washington 1977, sowie von Pik-chong Agnes Wong Chan: Liu 

Shifu (1884-1915): A Chinese Anarchist and the Radicalization of Chinese Thought, Univ, of California, 

Berkeley, 1979. Krebs hat seine Dissertation in griindlich revidierter Form inzwischen als Edward S. 

Krebs: Shifu, Soul of Chinese Anarchism, publiziert. Diese Studie ist die bislang ausfiihrlichste und beste. 

Von chinesischer und japanischer Seite wurde Liu nur in ktirzerer Form behandelt. Am eingehendsten 

geschah dies wieder durch den japanischen Anarchismus-Forscher Saga Takashi, dessen Artikel - da bei 

Krebs nicht erwahnt - kurz aufgefuhrt seien: „Shinmatsu kakumei undo to Ryu Shifiiku: Minzokushugisha 

kara anakisuto e“ i'TT op ISM E SJ Sfi® I h T A X f 'X (Die revolutionare

Bewegung am Ende der Qing-[Zeit] und Liu Shifu: Vom Nationalisten zum Anarchisten) in Nishimura 

Fumio SETT und Watanabe Keiko IS 14® (Hrsg.): Gendai no nashonarizumu FJK fk Z) f~ 3 

"F 9 X' A (Modemer Nationalismus), Tokyo 1992, S. 81-116; sowie „Ryu Shifuku to anakizumu: 

Shingai kakumei kara goshi e no kakyo“ f l| gflj (g L T A A X' A : cri Zp L h WW T' S

(Liu Shifu und der Anarchismus: die Briicke von der Xinhai-Revolution zum Vierten Mai) in Hogaku 

kenkyuyf^tyfjf (Rechtswissenschaftliche Studien), Bd. 66, Nr. 5, Mai 1993, S. 64-105.

Einen Uberblick zu den Quellen zu Liu Sifu gibt Krebs in Shifu ... in der Amerkung zu Kapitel 1. - 

Liu Sifu nannte sich als Anarchist Shifu und lehnte eine weitere Verwendung des Familiennamens ab. 

Dem trug Krebs in seiner Buchfassung Rechnung. Da Shifu allerdings iiberwiegend als „Liu Shifu“ be- 

kannt ist (vgl. z.B. die Titel der oben aufgelisteten Sekundarliteratur zu ihm), habe ich mich fur einen 

Mittelweg entschieden. In allgemeiner Form setzte ich „Liu“ in Klammem. Ansonsten nenne ich ihn in der 

Skizze seines Lebensweges vor dem Anarchismus mit Familiennamen, danach „Shifu“.

2 Vgl. Krebs: Shifu ... S. 2.

3 Siehe die Erinnerungen seines jtingeren Bruders Liu Shixin ^l| : „Guanyu wuzhengfuzhuyi huodong

de diandi huiyi“ HU JA SkTf T ft ® St) M SJi EhJ ® (Einige Erinnerungen an anarchistische Aktivi-

taten) in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 926-939, dort S. 927.

4 Dabei mag man anmerken, daB das abstrakte Problem der „Frauenbildung“ nicht zwangslaufig zu einer 

besonderen Wertschatzung konkreter Frauen im personlichen Leben fiihrte, doch gait dies schlieBlich
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Liu bekam zunehmend Kontakt zu revolutionaren Kreisen. 1904 oder 1905 ging er nach 

Japan, wo er u.a. die Herstellung von Bomben erlernte, da er seinen persbnlichen Beitrag 

zur Revolution in der Ausfiihrung von Attentaten sah. Liu, der sich inzwischen den pro- 

grammatischen Namen Sifu Jg (an die Restauration [der Han] denkend) beigelegt hatte, 

wurde Mitglied der Tongmenghui und freundete sich besonders mit Wang Jingwei an, der 

spater ebenfalls den Weg des Attentats beschritt. Inwieweit er damals schon mit anarchisti- 

schem Gedankengut in Bertihrung kam, ist ungewib.

Dah er sich fiir die Attentatstaktik entschied, lag zum einen an seinem Umfeld, zum 

anderen aber auch in seiner persbnlichen Neigung begriindet. Wie erinnerlich, wurde insbe- 

sondere unter den chinesischen Reformern und Revolutionaren in Japan das russische 

Beispiel der „Nihilisten“ eifrig diskutiert? Landesweiten Eindruck machte dann in China 

der Attentatsversuch von Wu Yue (A® 1905.

Liu wiederum war offensichtlich angetan von der moralischen Unbedingtheit, die der 

Attentater durch den Einsatz seines eigenen Lebens fur „die Sache“ unter Beweis stellte. 

Dies verband sich nicht nur mit den russischen Terroristen, sondern auch mit „Helden‘' aus 

der chinesischen und jungeren japanischen Tradition.* * * * * 6

1906 nach China zuruckgekehrt, engagierte sich Liu zunachst als Lehrer und Herausge- 

ber von revolutionaren Zeitschriften, bis schlieBlich die Gelegenheit kam, seine Attentats- 

Bereitschaft unter Beweis zu stellen.

Nach einem kleineren Unfall wahrend der Vorbereitungen7 unternahm Liu 1907 seinen 

ersten Attentatsversuch, als dessen Opfer der Marinekommandeur in Kanton, Li Zhun

, ausersehen war. Durch die vorzeitige Explosion der Bombe verfehlte Liu allerdings 

nicht nur sein Ziel, sondern wurde selbst schwer verletzt. Obwohl er umgehend ins Kran- 

kenhaus gebracht wurde. war das Ergebnis die Amputation des linken Unterarms. An- 

schlieBend kam er fiir uber zwei Jahre ins Gefangnis.8

nicht nur fur Jiang oder Liu. Die „Frauenfrage“ war fur sie - wie fiir viele - eher ein soziopolitischer 

Problemfall.

' Allerdings begann die Reihe der Anti-Mandschu-Attentate bereits 1900, offensichtlich ohne jeden auslan-

dischen EinfluB. (Siehe Krebs: Liu Ssu-fu ... S. 41, bzw. Krebs: „Assassination in the Republican 

Revolutionary Movement" in Ch'ing-shih wen-t'i Bd. 4, Nr. 6, Dez. 1981, S. 45-80, dort S. 49-51).

Eine Zusammenfassung der Attentatsdiskussion, nach der Rezeption durch verschiedene politische 

Richtungen gegliedert, gibt Saga Takashi: „Chugoku anakizumu zenshi: ansatsu to hakai no jidai". (Der

sehr allgemeine Beitrag von Daniel Tretiak: „Political Assassination in China, 1600-1968“ in Kirkham et 

al.. S. 503-529, geht hingegen nicht weiter auf die Hintergriinde ein).

6 Siehe hierzu die Ausftihrungen bei Chan: Liu Shifu .... bes. S. 36—41. Chan hebt hier - neben den Atten- 

tatern des alten China, die Sima Qian bekanntlich gewllrdigt hatte - auch die tragischen „Helden“ der 

Meiji-Restauration. Saigo Takamori und den buddhistischen Mbnch Gesshb H hervor.

Wie James R. Soukup herausstellt. war und blieb das Attentatertum in Japan jedoch weitgehend dem Ideal 

der ..Loyalitat" verbunden, die sich ab der Meiji-Restauration dann als ,,Kaisertreue“ auBerte. Das Attentat 

als politisches Mittel wurde daher bevorzugt von der politischen „Rechten“ eingesetzt! (Soukup: Assassi

nation in Japan" in Kirkham et al. S. 531-536).

Siehe Feng Ziyou: ..Xinshe chuangzaoren Liu Sifu“ T’ li f LI A UliIM (Der Griinder der Herzgesell-

schaft Liu Sifu) in Gemingyishi Bd. 2, S. 203-207, dort S. 204.

8 Die Details der Episode schildern Feng Ziyou (Gemingyishi Bd. 2, S. 204-206) und Mo Jipeng

Huiyi Shifu (Erinnerungen an Shifu), unverbff. Manuskript, ca. 1970, S. 1 la—12b. - Ich danke

Edward Krebs fur die Uberlassung des Manuskriptes und seiner unveroffentlichten englischen Uberset- 

zung desselben. Vgl. auch Krebs: Shifu ... S. 44^15.
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Von Liu sind zu diesem Zeitpunkt keine AuBerungen anarchistischer Ideen uberliefert, 

vielmehr verstand er sich als Mitglied der Tongmenghui. Sein Attentat war urspriinglich als 

Unterstiitzung eines Aufstandes geplant, den diese organisierte, auch wenn Liu seine Tat 

als heroische Einzeltat verstanden wissen wollte.9

Wahrend seiner Inhaftierung kam Liu erwiesenermaBen in Kontakt mit der Zeitschrift 

Xin shiji, womit sich in anderer Weise bestatigte, was der japanische Anarchist Osugi 

Sakae gem mit „das Gefangnis ist die Schule der Gesellschaft“ bezeichnete. Liu Shixin §1] 

5 'L? , ein elf Jahre jiingerer Bruder (Liu) Shifus, schmuggelte regelmaBig die Zeitschrift 

hinein, die er via Hongkong bezog.10

Fiir (Liu) Shifu war somit der Weg zum Anarchismus geebnet, doch entschied er sich 

erst 1912 endgiiltig dafiir. Wie seine erhaltenen Gefangnisschriften zeigen,11 bewegte ihn 

damals das guocui-Denken ebenso wie der Buddhismus, wobei im Hintergrund besonders 

der EinfluB Zhang Binglins spurbar wird.12 13

Ahnlich den Advokaten des guocui pladierte Liu fiir eine Neubewertung der chine

sischen Tradition und ihrer Elemente. Er sah sich zum einen in der Tradition der Qing- 

zeitlichen „Han-Gelehrten“ und demonstrierte Vertrautheit mit philologischen Methoden, 

wie sie in der AzzozAeng-Tradition eingesetzt wurden. So versuchte er z.B. philologisch 

nachzuweisen, daB weder die Abwertung der Frau noch die anderer Volker sich aus den 

Termini ergebe, sondern vielmehr eine spatere Pervertierung gewesen seien.lj Haupt- 

schuldige an dieser Pervertierung der Tradition waren die Konfuzianer, die das gemein- 

chinesische Erbe ihrer Interpretation unterwarfen und es somit monopolisierten, was sich 

z.B. in der Vereinnahmung alter Schriften als „Klassiker“ niederschlug.14 Entsprechend 

neigte Liu dazu, ganz im Sinne der guocui-Denker die „urspriinglichen“ chinesischen Sit-

9 Krebs (Shifu ... S. 38) hebt hervor, dab in den Jahren 1903-1907 in China die Attentatstatigkeit weitge- 

hend von Einzelnen ausgetibt wurde (Ausnahme: das Attentatskorps unter Leitung Yang Dushengs

T , zu dem ja auch Cai Yuanpei gehorte).

10 Siehe Liu Shixins Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 929.

11 Seine ebenfalls im Gefangnis verfaBte Studie liber das Kantonesische und eine weitere uber die Reform 

des Gefangniswesens sind nicht mehr auffmdbar.

12 Die Gefangnisschriften erschienen unter Pseudonym in einer Lokalzeitschrift des Liu-Freundes Zheng

Bi’an ^5® . Spater besorgte Zheng einen Nachdruck („Shifu yuzhong zhaji sizhong“ gtbT3 fLsB

[Vier Gefangnisschriften Shifus]) in Zhongshan wenxian cf 111 (Zhongshan-Dokumente) Nr.

1, 1947, S. 20-28, und Nr. 2, 1948, S. 29-32. 1984/85 veroffentlichte Zhang Lei 5g einen neuen 

Nachdruck („Shifu ji waiwen“ Bff (1M [Weitere Schriften Shifus]) in Zhongguo zhexue cp US S"-SS 

(Chinesische Philosophie) Bd. 12, 1984, S. 506-519, und Bd. 13, 1985, S. 339-353. Der Vergleich beider 

Nachdrucke ergibt, daB im neueren zwar erklartermaBen ein Artikel urn sprachbezogene Passagen gekurzt 

wurde, daftir aber noch mehr Artikel als im 1947/48er Nachdruck enthalten sind. Ich beziehe mich daher 

hier primar auf die neuere Ausgabe.

13 Siehe sein „Zaozi shidai zhi nannii pingdengguan“ (Die Auffassung von der

Gleichheit der Geschlechter zur Zeit der Schaffting der Schriftzeichen) in „Shifu ji waiwen“, Zhongguo 

zhexue Bd. 12, S. 507, zur Frage der Frau. Das Problem des Verhaltnisses zu anderen Vblkem taucht 

mehrfach auf, so in „Minzu yu guotu“ g ffi ]g| + (Volk und Staatsgebiet) in ibid. S. 515-519; „Minzu 

pingdeng guannian zhi fada“ lx 1A M M A iL (Die Entwicklung der Auffassung von der 

Gleichwertigkeit der Volker) in ibid. Bd. 13, S. 341-343; sowie in dem im neuen Nachdruck ausge- 

lassenen Teil des Artikels „Hanbaizhai shengyan“ (Uberflussige Worte aus dem Studio der

Winterzypresse) in „Shifu yuzhong zhaji sizhong“, Zhongshan wenxian Nr. 1, S. 25-28.

Siehe sein „Gai jing hao“ djj (A (Die Bezeichnung der Klassiker verandem) in „Shifu ji waiwen“, 

Zhongguo zhexue Bd. 12, S. 511-513.
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ten und Gebrauche zu verteidigen. So habe es in China beispielsweise urspriinglich keine 

Skiaven gegeben, vielmehr sei die Versklavung eine Form gesetzlicher Strafe gewesen.1'

Auch in anderen Bereichen zeigte sich Liu als kulturell konservativ. Besonders deutlich 

wird dies in seinen Kommentaren zu Literatur und Stil. Hauptangriffsziel war Liang 

Qichao, der sich um eine literarische Popularisierung durch einen journalistischen Stil und 

die Verbreitung „neuer Romane4’ bemiihte. Liu sah darin das Ende des Chinesischen und 

pure Oberflachlichkeit.13 * * 16 Uberhaupt war ihm die sogenannte „moderne Gelehrsamkeit“ 

suspekt.1 Diese vordergriindig anti-modernistische Einstellung18 war in vielerlei Hinsicht 

kontrar zu seiner spateren anarchistischen Uberzeugung. So kontrastierte sein literarischer 

Konservatismus mit seiner spateren Begeisterung fur das Esperanto (im Gegensatz zu 

Zhang Binglins erklarter Ablehnung desselben), auch wenn sich bei naherem Hinsehen 

ergibt, dab Liu selbst dann noch im Chinesischen einen literarischen Stil bevorzugte und 

jeder Anwandlung einer umgangssprachlichen Bewegung fernstand. Ferner war die Form 

des Anarchismus, wie er sie im Wesentlichen durch Xin shiji kennenlernte, explizit gegen 

guocui und die Suche nach einem ,,reinen“ chinesischen Erbe gerichtet.

Am eklatantesten ist - im Hinblick auf seinen spateren Werdegang - Lius Verteidigung 

der Ausbreitung der Han im chinesischen Siedlungsraum. Die damals besonders unter in 

Japan publizierenden Chinesen schwelende Debatte, ob die Han selbst „Imperialisten“ ge

wesen seien, indem sie die vorher auf dem nun chinesischen Territorium siedelnden Volker 

vertrieben bzw. unterjocht hatten (und damit zusammenhangend die Frage nach der Her- 

kunft „der Chinesen’1),14 hielt Liu fur falsch. Nicht das Vorher oder Nachher sei die Frage, 

sondern wer ein Staatswesen aufgebaut habe. Selbst wenn bereits andere auf dem Territo

rium gesiedelt haben sollten, hatten die Chinesen ein Recht darauf, da sie darauf ein Staats

wesen gegriindet hatten (!)20 - so der spatere Anarchist.

So sehr er sich in einzelnen Positionen - wenn auch nicht in seinem Stil - in den folgen- 

den Jahren andern sollte. in einem blieb Liu sich gleich: in der kompromiblosen Forderung 

nach moralischen Grundsatzen. Auch hier bezog er sich auf Vorbilder aus der chinesischen 

Tradition, die er allerdings recht eigenwillig auswahlte und interpretierte. Neben Gu Yan-

13 Siehe sein „Minzu pingdeng guannian zhi fada“ S. 342.

16 Siehe besonders sein „Quan wenxing“ (Anmerkungen zum Wesen des Literarischen) in „Shifu ji

waiwen“, Zhongguo zhexue Bd. 12, S. 513-514; sowie „Jiongan lanyu" □□ (Bose Worte aus der

Schutzhiltte) in ibid. Bd. 13, S. 343-353. Er griff dabei auch die „Mode“ japanischer Termini an.

1 Dies ist auch Thema in „Hanbaizhai shengyan" (in der gektirzten Fassung in „Shifu ji waiwen“, Zhongguo 

zhexue Bd. 13, S. 339-341).

18 Liu, der sich ja an verschiedenen Reformvorhaben beteiligt hatte, war es darum zu tun, einer oberflach- 

lichen Verwestlichung entgegenzuwirken. (Vgl. seine Attacke gegen u.a. die „neue Jugend", die z.B. west- 

liche Kleidung oder westlichen Haarschnitt schon fur die Losung hielten, in „Hanbaizhai shengyan", 

gekilrzte Fassung S. 340).

19 S.o. die kurz angesprochene Debatte mit Beteiligung von u.a. Liang Qichao, Zhang Binglin und Liu 

Shipei. Dazu gehorte nicht nur die Frage nach den „Besitzanspriichen“ der Miao in Sudchina, sondern 

auch die, ob die Mandschus als eigenstandiges Volk anzusehen seien oder eben als Untertanen des chine

sischen Kaisers.

20 Siehe Lius „Minzu yu guotu", bes. S. 519. Saga Takashi geht daher wohl nicht zu weit, bei Liu - trotz 

alter pzngr/ezzg-Formulierungen - ein kulturelles Uberlegenheitsgefuhl zu konstatieren. („Shinmatsu 

kakumei ..." S. 93).



(Liu) Shifu, die „Personifikation“ des chinesischen Anarchismus 285

wu || , Wang Fuzhi ~E Ev Al und Huang Zongxi ft zE aus der frtihen Qing-Zeit21

wurde er auch im Buddhismus fundig, zumal er nach Parallelen zu Gessho &S , dem 

beriihmten japanischen buddhistischen Mbnch und „tragischen Helden11 der Meiji-Restau- 

ration suchte: So ftihrte er den Shaolin-Mbnch Yuekong EE aus der Ming-Zeit22 und 

Zhenbao iB vom Wutaishan aus der Song-Zeit an, die mit Waffengewalt gegen die 

Feinde Chinas ins Feld zogen, wobei sie heroisch ihr Leben lieben.23 Damit bewiesen sie, 

dab auch der Buddhismus ein moralisches Fundament fur die „Rettung der Nation“ abge- 

ben konnte.

Entsprechend war es auch der Buddhismus, der Liu - wie andere gnocui-Verfechter - 

faszinierte, auch wenn er ihn dabei in eigener Weise auslegte. Wie an den genannten Bei- 

spielen schon deutlich wird, betonte Liu die Mbglichkeit, von buddhistischen Grundsatzen 

zum Handeln zu kommen. Zwar widmete er sich auch der theoretischen Seite, aber sein 

Ziel war auf das Handeln gerichtet.

Grundsatztlich war Liu, der sich in seinen Pseudonymen, unter denen seine Gefangnis- 

schriften erschienen, gem buddhistisch gab, der Meinung, dab der Buddhismus durchaus 

ein fur Revolutionare dienliches Weltbild liefern konnte.24 Eines der zentralen Elemente 

war dabei - ahnlich wie bei Tianyi - der /tzhgt/eng-Gedanke. Diese „Gleichheit“ trans- 

zendiere Differenzierungen wie Mann und Frau25 ebenso wie die zwischen Tod und Leben. 

Daher verwarf er auch die in China gegen den Buddhismus vorgebrachte Kritik, fur die 

„Rettung der Nation1' untauglich zu sein. Der „wahre“ Buddhismus sei vielmehr in der chi

nesischen Geschichte in vierfacher Weise verdreht worden: 1. Die Neokonfuzianer der 

Song-Zeit hatten Kritik am Buddhismus verbreitet, doch ohne wirkliche Kenntnis der 

buddhistischen Schriften; 2. die Anhanger des „verriickten Chan “ (Zen) wiederum 

brachten Ende der Ming-Zeit den Buddhismus durch Undiszipliniertheit (und Subjek- 

tivismus) in Verruf; 3. Gong Zizhen 1| § und seine Anhanger bedienten sich in der 

Qing-Zeit nur eklektisch aus buddhistischen Schriften, um ihren eigenen Werken ein 

buddhistisches Kolorit zu verleihen, und verzerrten den Buddhismus dadurch; 4. die Schule 

der Neutextler um Kang Youwei und Tan Sitong suchte schlieblich den Buddhismus an 

westliche Lehren anzupassen. Damit hatten besonders die letzten drei Gruppen den Fehler

21 Siehe sein „Diao san lao“ H3 21 Es (Trauer um die drei Ehrwiirdigen) in ,,Shifu ji waiwen", Zhongguo 

zhexue Bd. 12, S. 514.

Ironischerweise soil dieser seinen „Patriotismus“ gerade gegen angreifende Japaner bewiesen haben.

23 „Jiongan lanyu“ S. 348-349. In letzterem Fall waren die Feinde die Jin .

24 Damit stand er nicht allein. Schon Tan Sitong, der „Martyrer“ der 1898er Reform, hatte starke Anleihen 

beim Buddhismus gemacht, und seither hatte es - insbesondere durch Yang Wenhuis (WZe? Aktivitaten 

als „Vater der buddhistischen Renaissance*1 in China - eine enge Verbindung zwischen Revolutionaren 

und Buddhisten gegeben. Liu ahnelte Zhang Binglin insofern, als auch er sich besonders im Gefangnis 

dem Buddhismus zuwandte.

25 Damit billigte Liu dem Buddhismus die Fahigkeit zu, der Diskriminierung von Frauen abzuhelfen. Die in

buddhistischen Schriften auftauchende Lehre von den „funf Hindemissen11 speziell fur Frauen erklarte er 

mit dem haufig gebrauchten Argument, daB dies keine Frauenfeindlichkeit darstelle, sondem unter der 

Perspektive der Sorge um die Einhaltung der Gebote (Zolibat) durch die Monche zu sehen sei. (Siehe Lius 

„Fojiao zhi nannii pingdengguan11 [Die Auffassung der Gleichheit zwischen den

Geschlechtern im Buddhismus] in „Shifu-ji waiwen11, Zhongguo zhexue Bd. 12, S. 508). (Zu der Lehre der 

„funf Hindernisse11 siehe z.B. Kajiyama, Yuichi: „Women in Buddhism" in The Eastern Buddhist 4/2, 

1982, S. 53-70).
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begangen, eigene Meinungen als Buddhas Lehre auszugeben. Das aber habe nicht nur zur 

Verzerrung des Buddhismus gefiihrt, sondern ihm auch sein eigentliches Anliegen genom- 

men: praktiziert zu werden.26

Die Praxis erforderte eine klare moralische Leitlinie. Ausgehend von Zhang Binglins 

Traktat „Geming zhi daode“ M (Die Moral der Revolution),27 der Gu Yanwus

Tugenden von „Schamgefiihl“ (zhi chi Ifo ), „Ernsthaftigkeit“ (hou zhong 1g ) und 

„Geradlinigkeit“ (geng jie ) mit „Glaubwurdigkeit“ (xin xin g' fl ) erganzt hatte, 

fiigte Liu noch zwei weitere Tugenden an: „Unbestechlichkeit“ (gui lian * O ) und 

„Opferbereitschaft“ (ku xing f j ).28 Damit unterstrich er, daft er nicht nur einen an sich 

„reinen" Charakter anvisierte, sondern vor allem den Verzicht auf Macht und Geld (Unbe- 

stechlichkeit) und kompromihlose Befolgung des als richtig erkannten Weges auch unter 

Entbehrungen (Opferbereitschaft) erwartete. Diesen Mut, dafur bis zum Auhersten zu ge- 

hen, bzw. den „Mut zum Sterben"4 (gan si ), ermbglichte die buddhistische Weltsicht, 

der Leben und Tod gleichviel bedeuteten und die deswegen zur Rettung der Nation, aller 

Lebewesen. der Welt und des Kosmos geeignet war.29 Lius Ideal war somit der in der Welt 

engagierte Bodhisattva, wobei die moralische Pflicht zum Dienst am Gemeinwohl noch 

konfuzianische Obertbne mitschwingen lieB.30

Gerade seine Erganzungen zur „revolutionaren Moral“ Zhang Binglins wiesen in die 

Richtung, in der Lius spaterer Lebensweg verlief: die Absage an jede Form von Autoritat 

(Macht) und die Bekampfung des bestehenden Wirtschaftssystems (Geld) durch eine 

moralisch disziplinierte Personlichkeit mit asketischer Lebenshaltung (Opferbereitschaft).

1909 konnte Liu, der immerhin nie rechtskraftig verurteilt worden war, weil Beweise 

fehlten. das Gefangnis verlassen/1 Obgleich er gerade erst die Freiheit wiedererlangt hatte, 

engagierte sich Liu bald wieder fur die Organisation von Attentaten. Wang Jingwei, mit 

dem er sich in Japan angefreundet hatte, baute im Herbst 1909 in Hongkong ein Attentats- 

korps auf. Sein Anschlag auf den Mandschu-Regenten Zaifeng Anfang 1910 schei- 

terte zwar, doch wurde Wang mit seiner Verhaftung zu einem Volkshelden, zumal er sich

’6 Siehe ..Fojiao zhi si e" 1 ES (Vier Hindernisse fur den Buddhismus) in „Shifu ji waiwen“, 

Zhongguo zhexue Bd. 12, S.508-509.

Liu identifiziert den Autor nicht und gibt den Titel nur mit „Daodelun“ wieder. Es handelte sich aber ein- 

deutig um Zhangs Artikel in Minbao Nr. 8. (Siehe Krebs: Shifu ... S. 55 bzw. Anm. 33 auf S. 217).

!8 In der Ubersetzung dieser Begriffe folge ich Krebs (Shifu . . S. 55) nicht. Liu gibt kurze Erlauterungen zu 

jedem Begriff, denen ich mit meiner Ubersetzung Rechnung zu tragen versuche. Er las allerdings Gu 

Yanwu in seinem eigenen Sinne (vgl. Chan: Liu Shifu . S. 55-56) und bezog selbstandige Positionen. 

Somit tat er aber auch genau das, was er Gong Zizhen, dem Vorbild der Neutextier um Kang Youwei, 

vorgeworfen hatte: eigene Meinungen in andere hineinzulegen.

’■ Siehe ..Hanbaizhai shengyan“ S. 340-341.

Vgl Krebs: Shifu ... S. 59 und Chan: Liu Shifu ... S. 74 ff.

!l Seine Freilassung kam offensichtlich unter mehreren Faktoren zustande: zum einen hatte Lius Vater ein 

Vermogen ausgegeben (Lius Bruder behauptete, dies habe die Familie ruiniert und den Vater gezwungen, 

in einer Firma in Jilin zu arbeiten), zum anderen gab es eine Amnestie zum Regierungsantritt des letzten 

Kaisers Puyi. Auch wird behauptet, daB Liu durch seine Schrift liber eine Reform des Gefangniswesens 

bei den damit befaBten Beamten Eindruck gemacht habe. (Siehe Liu Shixins Erinnerungen in Ge/Jiang/Li 

Bd. 2, S. 929: sowie die Erinnerungen von Lius spaterem engstem Mitarbeiter und Bruder Zheng Bi’ans, 

Zheng Peigang ® |S|!]: ,. Wuzhengfuzhuyi zai zhongguo de ruogan shishi"

A ,‘L W [Einige historische Fakten zum Anarchismus in China] in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 939-971, dort S. 

941).
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freimutig zu seiner Tat bekannte. Liu fiihlte sich verpflichtet, Wangs Werk fortzufiihren, 

und griindete daraufhin ein eigenes Attentatskorps, an dem u.a. auch der spatere „anar- 

chistische Warlord44 Kantons, Chen Jiongming Hf], Lius alter Freund Zheng Bi’an und 

Lius Verlobte Ding Xiangtian J" fff EH teilnahmen.* * * * * * * * * 32 1911 wiederum stellte der Tong

menghui-Fuhrer Huang Xing S. ein weiteres Attentatskorps auf,33 nachdem ein Auf- 

stand gescheitert war, der die von der GMD noch heute verehrten „72 Martyrer44 hervor- 

gebracht hatte.

Diese Popularitat der Attentatskorps stand in Kontrast zu der zuvor vorherrschenden 

Form der Einzeltater. Bis auf Yang Dusheng, der 1904/05 mehrere Attentatskorps aufge- 

stellt hatte, zu denen u.a. auch Chen Duxiu und Cai Yuanpei gehbrten, war die Gruppen- 

taktik in den Jahren 1903-1907 eher unublich.34 Dies hing u.a. mit dem Bild vom Atten

tater als Heroen zusammen, der China wachrutteln wollte. Das Ziel war daher nicht primar 

die Beseitigung eines konkreten Gegners, sondern der moralische Appell, und grenzte 

somit an den Protestselbstmord.35

In den letzten Jahren der Qing hingegen (1910-1912) ging es um die gezielte Beseiti

gung von Personen, weshalb die Attentater auch mehr Wert auf Taktik legten. Lius Korps 

untemahm einen weiteren Anschlag auf Li Zhun, auf den es Liu ja schon 1907 abgesehen 

hatte, der jedoch wiederum fehlschlug. Liu selbst war dabei allerdings kaum involviert, da 

er sich fur einen Anschlag in Peking als Vollender der Tat Wang Jingweis vorbereitete. Der 

nachste Anschlag, den Lius Korps zusammen mit Huang Xings Korps ausfuhrte, war 

allerdings erfolgreich: der Oberkommandierende der Truppen in Guangdong, Fengshan JB, 

111 , wurde getdtet, und die Attentater entkamen allesamt. Da inzwischen die Wuchang- 

Revolte ausgebrochen war, schlossen sich die Korps den Aufstandischen an und machten 

Druck in Guangdong, um die Provinz fur die Revolution zu erobern. Dies war Lius einzige 

Teilnahme an einer militarischen Aktion fiir die Errichtung der Republik.36

Der Norden Chinas war allerdings voriibergehend noch in den Handen der Qing. Wang 

Jingwei, der Ende 1911 freigelassen wurde, organisierte wiederum ein Attentatskorps 

gegen die konservativen Stutzen des Regimes. Dabei spielte auch der gerade aus Frank - 

reich zuriickgekehrte Li Shizeng (s.o.) eine Rolle. Das Anfang 1912 verubte Attentat auf 

Liangbi , den Anfuhrer der Konservativen, brach schlieblich den Rest des Wider-

12 Liu hatte Ding kurz nach seiner Rtickkehr aus Japan kennengelernt und sich aus eigenen Stricken mit ihr

verlobt. Offiziell heirateten sie nie, zumal Liu bald explizit das Heiratssystem ablehnen wurde. - Die

Teilnahme von Frauen an Attentatsaktivitaten gait auch als gewisser Schutzfaktor, da sie „weniger Ver-

dacht erregten“. (Man erinnere sich an Cai Yuanpeis Aussage liber die „besondere Eignung“ von Frauen

fur Attentate [s.o.]). Zheng Bi’an beschrieb spater He Bo [nJ fW die Aktivitaten genauer. Siehe den mit

beiderNamen gezeichneten Beitrag „Anshatuan zai Guangdong guangfu qianxi de huodong“ Hb

M M 7c (M BU d7 'iS (Die Aktivitaten des Attentatskorps am Vorabend der Riickeroberung Guang-

dongs) in Guangdong xinhai geming shiliao M Tl WA WTp M (Historische Materialien zur Xinhai-

Revolution in Guangdong), Kanton 1981, S. 81-84.

Zu Huang Xing siehe Chtin-tu Hsiieh (Schwiegersohn Huangs): Huang Hsing and the Chinese Revolution,

Stanford 1961.

34 Zu Yang Dusheng und der Korpstaktik in diesen Jahren siehe Krebs: Shifu ... S. 37-43, bzw. Krebs: 

„Assassination ...“ S. 52-54.

35 Diese Tradition laBt sich auf Qu Yuan fg zuruckverfolgen, wenn nicht gar auf die Shang-Loyalisten Bo 

Yi und Shu Ji, die lieber verhungerten, als das Brot der Zhou zu essen (s.o.).

36 Siehe Krebs: Shifu ... S. 71-72.
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standes der Qing, und sie dankten ab. Damit lieB auch Liu seine weiteren Attentatsplane 

fallen.37 Mit der Etablierung der Republik war der Zweck des Attentatskorps, die Man- 

dschus zu beseitigen. erfullt, weswegen es sich auflbste.

Diese letzte Phase Lius vor seiner erklarten Hinwendung zum Anarchismus stand in 

mancherlei Hinsicht im Gegensatz zu demselben. Zwar auBerte Liu spater, daB er bereits 

das Attentatskorps als primar „gegen Autoritaten gerichtet“ angesehen habe, und datierte 

seine Hinwendung zum Anarchismus letztlich auf seine Gefangniszeit zuriick, seit der er 

Xin shiji regelmaBig gelesen hatte. Dennoch scheint weder in seinen erhaltenen Gefangnis- 

schriften noch in der Organisation des Attentatskorps explizit Anarchistisches auf. Das 

Korps war effektiv organisiert,38 wenn auch nicht hierarchisch.39 Auch seine Beteiligung 

an den Revolutionstruppen in Guangdong stand in gewissem Kontrast zu spateren Posi

tioner!, doch teilte Liu offensichtlich - ahnlich den Vertretern der Xin shiji - die Annahme, 

daB die Beseitigung der Mandschus in jedem Fall ein erster Schritt in die richtige Richtung 

war. Nachdem das Ziel erreicht war, stellte sich natiirlich die Frage, was nun zu tun sei. 

Um sich dartiber klar zu werden, zog sich Liu mit seiner Verlobten Ding Xiangtian, seinem 

alten Freund Zheng Bi’an, der schon seine Gefangnisschriften veroffentlicht hatte, und dem 

in der Revolution in Guangdong neu gewonnenen Freund Mo Jipeng M S 3^ in ein 

Kloster am Westsee zuriick.

Zuvor war die Gruppe einige Wochen herumgereist und dabei auch Zeuge der Riva- 

litaten unter den neuen republikanischen Machthabern geworden. Nach den Erinnerungen 

von Lius Bruder Shixin war diese Desillusionierung beztiglich des neuen Systems ein 

wichtiger Grund fur Liu, sich ganz dem Anarchismus zu widmen.40 Dies bezog er nicht 

nur auf die Erfahrungen wahrend des Herumreisens im unteren Yangzi-Gebiet, sondern 

auch auf die in Kanton unmittelbar nach dem Sieg der Revolutionare zu beobachtenden 

Machenschaften, die sogar die Liu-Familie selbst beriihrten. Liu sei - so sein Bruder - 

immer zu Extremen geneigt gewesen, weshalb er sich radikal von der Politik abgewendet 

habe.41

Die ,,Herzgesellschaft“

Greifbares Ergebnis der Besinnungspause am Westsee war die sogenannte ,,Herzgesell- 

schaft“ („Xmshe“ If), die Liu mit seinen Freunden nach ihrer Riickkehr nach Kanton 

im Sommer 1912 propagierte, und die in vielerlei Hinsicht Parallelen zu den Moralforde- 

rungen der von der ehemaligen Xin shiji-Gruppe initiierten Gesellschaften „Jindehui“ und

37 Krebs (Shifu ... S. 74) hebt hervor, daB daher die generelle abschatzige Bewertung der Attentatstaktik und 

ihres Beitrages zur Xinhai-Revolution nicht ihrer tatsachlichen Bedeutung entspricht.

jS Siehe Krebs: Shifu ... S. 64-65.

j9 Mir scheint, daB man die Art der Organisation allerdings nicht zu sehr als dem Anarchismus entgegen- 

gesetzt sehen sollte (so etwa Saga: „Shinmatsu kakumei ...“ S. 104); immerhin war Bakunin mit seinen 

„Geheimgesellschaften“ nicht viel anders verfahren.

40 Ahnlich sieht es auch Huang Zunsheng 1 S 4. in seinen Erinnerungen: Huiyi Shifu 0 ® IM ,

unveroff. Mauskript, S. 24. Huang stellte heraus, daB es zwei Reaktionen auf diese Situation gab: sich 

enttauscht zuriickzuziehen oder eine Alternative zu entwickeln. Shifu tat letzteres.

41 Liu Shixins Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 930-931.
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„Shehui gailianghui“ (s.o.) aufwies, die wenige Monate zuvor entstanden waren. Die Maxi

men der „Herzgesellschaft“ lauteten: 1. Kein Fleisch essen; 2. keinen Alkohol trinken; 3. 

nicht rauchen; 4. keine Dienstboten beschaftigen; 5. keine Rikschas benutzen; 6. nicht 

heiraten; 7. keinen Familiennamen benutzen; 8. nicht als Beamter dienen; 9. nicht Abge- 

ordneter werden; 10. keiner politischen Partei beitreten; 11. nicht in Heer oder Marine 

dienen; 12. keiner Religion anhangen.

Wie die beigegebenen Erklarungen in der definitiven Form zeigen,42 * sollten die ersten 

drei als fundamentalste und grbbste Gentisse von einer Persbnlichkeit mit moralischem An- 

spruch gemieden werden, wobei auffallt, dab Prostitution und Konkubinage nicht erwahnt 

werden. Auch die Spielleidenschaft wurde nicht in den Katalog aufgenommen. Vermutlich 

gait dies den Initiatoren der „Herzgesellschaft“ als ohnehin selbstverstandlich, wie die 

Erklarung zu Punkt 5 (s.u.) illustriert. Weiter ist zu vermerken, dab fur diese ersten drei 

Verpflichtungen explizit Ausnahmen im Krankheitsfall zugestanden wurden.4j Der Vege- 

tarismus beschrankte sich auf „sich bewegen konnende Lebewesen mit Bewubtsein“, d.h. 

Milch und Eier waren davon nicht erfabt.44

Die vierte Verpflichtung griindete prinzipiell im Gedanken der Gleichheit aller Men- 

schen, weshalb die Ungleichbehandlung einen Verstob gegen die Menschlichkeit des Die- 

nenden wie des Befehlenden darstelle.45

Die fiinfte, fur die wiederum Ausnahmen fur Kranke, Alte und Kinder eingeraumt wur- 

den, begriindete man allerdings etwas anders. Rikschas und Sanften seien ein klares Zei- 

chen kultureller Riickstandigkeit Chinas. Im Westen gebe es solche Befbrderung durch 

menschliche Muskelkraft schon lange nicht mehr. Das Argument, dab die Trager bzw. Rik- 

schafahrer damit ihre Arbeit verldren, wurde zuriickgewiesen, derm dann kbnne man auch 

fur die offensichtlich unmoralische Tatigkeit von Spielhdllenbetreibern und Prostituierten 

eintreten. Wenn niemand diese Dienste in Anspruch nehme, kdnnten sich die Betreffenden 

endlich einem menschenwiirdigen Beruf zuwenden.46

42 Ich beziehe mich auf„Shequ yishu“ SiSt W (Was unsere Gesellschaft will), urspriinglich abgedruckt 

in Shehui shijie, der Zeitschrift, die vom anarchistischen Flugel von Jiang Kanghus „Sozialistischer Partei 

Chinas“ dominiert wurde, November 1912, wiedergegeben in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 235-239.

41 Insofem war (Liu) Shifus spatere Weigerung, auf Anraten des Arztes Fleisch zu essen, um bessere 

Heilungschancen zu haben, eine Ubererfiillung der ersten Verpflichtung. Man kann daraus aber auch 

schlieBen, daB die Ausnahmen von anderen Mitgliedem der „Herzgesellschaft“ durchgesetzt wurden. 

Konzessionen an die Umstande zu machen, lag Shifus Charakter wohl eher fem. Dies bestatigt auch 

Shifus eigene Erklarung der Verpflichtungen vom Mai 1912, die in Shifu wencun BTISTCW (Schriften 

Shifus), Kanton 1927, enthalten ist (dort S. 93-100). Hier ist von keinen Ausnahmen die Rede, und Shifu 

argumentiert ganz im Sinne Li Shizengs.

44 Dies erorterte Shifu spater auf Anfrage in seiner Zeitschrift Minsheng O (Stimme des Volkes) Nr. 10, 

S. 10-11, erklarte aber, daB er personlich der Meinung sei, daB man auch diese nicht verzehren sollte.

45 In Shifus eigener Erklarung der Verpflichtungen vom Mai 1912 (in Shifu wencun S. 101-105) drtickt er 

Punkt 4 und 5 expliziter als Problem der Klassengesellschaft aus und bezieht sich namentlich auf Bakunin.

46 Auch bezilglich dieses Punktes wurde von Shifus Anhangern dessen KompromiBlosigkeit gertihmt, der bei 

Wind und Wetter die weitesten Strecken konsequent zu FuB zurtickgelegt habe, wahrend sie selbst oft 

Rikschas benutzten, aber kurz vor der Ankunft bei Shifu ausstiegen, um den Schein zu wahren. (Siehe 

Huang Zunsheng: Huiyi Shifu S. 46).

In Shifus eigener Erklarung vom Mai 1912 (in Shifu wencun S. 101-105) halt er noch fest, daB er 

keineswegs die Notwendigkeit von Arbeitsteilung leugnen wolle, aber alle Arbeit miisse menschenwurdig 

sein.
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Die Verpflichtung, nicht zu heiraten bzw. bestehende Ehen im Einvernehmen zu Ibsen, 

sollte jedem seine voile Persbnlichkeit zuriickgeben. De facto sei die Ehe eine die Frau de- 

gradierende hierarchische Angelegenheit, die durch die Zeugung von Kindern noch zusatz- 

liche Generationshierarchien schaffe. Die Ehe als Basis der Familienstruktur, die wiederum 

die materielle Ungleichheit durch das Erbsystem produziere, gehbre daher abgeschafft. 

AuBerdem vergewaltige die auf Dauer angelegte Ehe die Unbestandigkeit menschlicher 

Gefuhle, weswegen das Prinzip der „freien Liebe“ befolgt werden solle. Fiir die gezeugten 

Kinder kbnne man eine bffentliche Betreuungsanstalt einrichten - eine Idee, die Kang You- 

wei in seinem Datongshu ebenso vertrat wie die ersten chinesischen Anarchisten oder 

Jiang Kanghu. „Freie Liebe“ bedeutete aber auch fur die „Herzgesellschaft“ mitnichten Li- 

bertinage.* * * 47 Shifu selbst sollte bei der Probe aufs Exempel in seiner Beziehung zu Ding 

Xiangtian und der daraus hervorgehenden Tochter mit der Problematik dieser Einstellung 

in der Realitat konfrontiert werden.48

Eng verkniipft mit der Ablehnung der Ehe war das Ablegen des Familiennamens. Die 

Begriindung fuhrte aus, daB die Menschheit urspriinglich keine solche Unterteilungen ge- 

kannt habe. Fiihre nicht allein schon die Annahme der Chinesen, allesamt vom Gelben 

Kaiser abzustammen, zum SchluB, daB es dann keine verschiedenen chinesischen Fami- 

liennamen geben durfe? Seit Darwin wisse man nun, daB der Mensch vom Affen ab- 

stammt. Wozu also dann solch egoistisch motivierte Grenzziehungen zwischen familien- 

intern und familienextern? Hierin liege der Grund fiir alle Trennungen: im Kleinen zwi

schen Familien, im GroBen zwischen Staaten und Rassen. Um das aufzufangen, was die 

Familie an Positivem leistete, schlug die ..Herzgescllschaft" die bffentliche Betreuung von 

Alten und Kindern vor sowie spezielle Madchenschulen, die den Frauen handwerkliche 

Fahigkeiten beibringen sollten, womit sie ihren Lebensunterhalt wiirden bestreiten kbnnen. 

Damit sollten die noch traditionell erzogenen Frauen in die bkonomische Selbstandigkeit 

geftihrt werden. - DaB hier die Frauen in wiederum geschlechtsspezifische Tatigkeiten ge- 

drangt warden, realisierte man offenbar nicht,49 entsprach es doch dem Muster dessen, was 

allgemein in China unter „fortschrittlicher Frauenbildung“ verstanden wurde, auch wenn

4 Diesen Punkt fuhrte Shifu in seinen eigenen Erklarungen vom Mai 1912 (in Shifu wencun S. 107-114)

aus. Er wies dort auch explizit die Monogamie als Alternative zuriick. Sein prinzipielles Argument war

dort - auf Xin shijiAAxne daB Sexualitat ein Grundbedurfhis wie Essen und Trinken sei, und - auf

Tianyi- bzw. guocui-Linie daB sie im alten China ohnehin viel freier gewesen sei.

48 Ob Ding Shifus Ansichten diesbezuglich teilte, ist nicht sicher. Immerhin firmierte sie als einzige der 

Vierer-Gruppe vom Westsee nicht als Initiatorin der Herzgesellschaft. Ding war damals schwanger. Als 

die Tochter Ende 1912 geboren wurde, kiimmerte sich Shifu offensichtlich kaum um Mutter und Kind.

49 Auch unter Shifus Mitarbeitem gab es offensichtlich eine klare geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

(siehe Krebs: Shifu . S. 114). Die Betonung der bkonomischen Selbstandigkeit konnte auf einen gewissen 

EinfluB durch Jiang Kanghu hindeuten. Er war zwar nicht der einzige, der diese von den Frauen forderte, 

aber tat dies mehrfach mit Nachdruck. Die ublichen „handwerklichen Fahigkeiten" fur Frauen bestanden 

i.d.R. in Sticken, Nahen und Weben.

Zu diesem Punkt 7 auBerte sich Shifu ubrigens im Mai 1912 (Shifu wencun S. 115-125) etwas anders. 

Hier war es nicht der Familienn/rame, sondern das Familien.sys7e/n, das beseitigt werden sollte. Die 

Argumente bezog er wieder aus Xin shiji. Die Umanderung in die Ablehnung des Famiiierww?em' war 

somit eine eigenstandige Neuerung der „Herzgesellschaft“. - Im ubrigen war offensichtlich das Ablegen 

des Familiennamens der in der Offentlichkeit am meisten umstrittene Punkt. (Siehe [Huang] Lingshuang 

[w] ,-Shifu zhuyi“ §[5 ZEfl [Shifuismus] in Jinhua Nr. 3, Marz 1919, S. 3).
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man an He Zhen erinnern mag, die immerhin eine identische Ausbildung beider Geschlech- 

ter verlangt hatte.

Die Verpflichtungen 8-10 waren nun spezifisch anarchistisch. Regieren bedeute Macht- 

ausiibung, und politische Betatigung sei Partizipation an derselben. Jede Beriihrung mit der 

Politik sei daher verunreinigend: „Einmal auf dem politischen Weg, wird man mit Sicher- 

heit alles an Gewissen, das man hatte, verlieren. Erst dann kann man in der politischen 

Gesellschaft existieren. Selbst ein Weiser kann dem nicht entgehen.“ Damit war die Ab- 

sage an die Politik kategorisch formuliert. Shifu sollte in diesem Bestreben nach „Reinheit“ 

jeden hart kritisieren, der hier Kompromisse einging.

Auch die 11. Verpflichtung stand in anarchistischer Tradition. Offensichtlich mit Bezug 

auf Am shiji wurde der franzdsische Antimilitarist Gustave Herve (selbst ja kein Anarchist) 

(s.o.) als Kronzeuge berufen. Soldaten tbten, kosten Steuern und nutzen nur den Siegern, 

der Regierung und den Reichen.

Die letzte Verpflichtung stellte klar, dab Religion - trotz aller quasi-religibsen Anklange 

in manchen der vorhergehenden Verpflichtungen - keinen Platz in der „Herzgesellschaft“ 

haben durfe. In Manier Bakunins wurden die „Gbtter“ als ubernatiirliche Autoritaten ent- 

schieden abgelehnt, da freiheitsberaubend, erganzt mit dem evolutionistischen Argument 

der Religion als „iiberholt“. Auch hier schien Xin shiji durch, zumal explizit Buddha wie 

Ahnen als Teil der Kategorie „Gbtter“ verstanden wurden. „Religion“ bedeute nicht nur die 

als solche identifizierbaren organisierten Gebilde, sondern auch die chinesischen Uberlie- 

ferungen, die gemeinhin nur als „Morallehren“ verstanden wurden.

All diese Verpflichtungen sollten freiwillig ubernommen werden. Die Mitgliedschaft bei 

der „Herzgesellschaft“ sei fur jeden offen, egal welcher Nationalitat oder welchen Ge- 

schlechtes. Wer sie anstrebe, brauche lediglich Namen, Alter, Geschlecht, ursprunglichen 

Familienstand, eventuelle Kinder, urspriingliche Partei- oder Religionszugehbrigkeit und 

die Adresse anzugeben. Denen, die nicht alle Verpflichtungen ubernehmen wollten oder 

kbnnten, sttinde auch die Mbglichkeit offen, nur Fbrdermitglied zu werden.

Die Gesellschaft hatte - in anarchistischer Manier - keine Funktionstrager, Statuten 

oder Strafen bei Nichtbefolgung. Vielmehr setzte man auf das persbnliche Gewissen. Un- 

terzeichnet wurde die Absichtserklarung von (Liu) Shifu, (Zheng) Bi’an und (Mo) Jipeng, 

natiirlich stets ohne Familiennamen. Liu Sifu nannte sich hier nun explizit „Shifu“ fjf, 

womit er seine belehrende Intention (shi zu erkennen gab?0

Vergleicht man die Verpflichtungen der „Herzgesellschaft“ mit denen der „Jindehui“ 

bzw. denen der noch zuriickhaltenderen „Shehui gailianghui“, so fallt zwar einerseits eine 

teilweise Ubereinstimmung auf, doch ging die „Herzgesellschaft“ nicht nur in der Zahl der 

Verpflichtungen uber diese hinaus?* 1 Sie formulierte vielmehr eine grundsatzliche Absage 

an die bestehende Gesellschaft, obwohl sie dabei viele Punkte aufgriff, die bereits Xin shiji 

vorgegeben hatte, auch wenn die Xin shiji-V ertreter selbst sie nicht in dieser Form in die 

„Jindehui“ eingebracht hatten. In manchen Punkten war allerdings auch buddhistischer

50 Die Maximen der „HerzgeseIlschaft“ erschienen in mehreren Zeitschriften und Zeitungen. Ich habe, wie 

erwahnt, die Version mit beigegebenen Erklarungen aus Shehui shijie zugrunde gelegt (Ge/Jiang/Li Bd. 1, 

S. 235-239). - Krebs {Shifu ... S. 8) deutet den Namen „Shifu“ auch als „Erneuerung der Massen“, was 

mich allerdings nicht tiberzeugt.

1 Wie erinnerlich, hatte die „Jindehui“ maximal acht Verpflichtungen, die „Shehui gailianghui“ grundlegend 

sechs (dann 36 Einzelforderungen).
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EinfluB spurbar - trotz aller Absagen an „Religionen“. Im Vergleich zur „Jindehui“, deren 

moralischer Erziehungsansatz iiberwiegend pragmatischer Art war, zeigte sich die „Herz- 

gesellschafC grundsatzlicher und damit quasi-religids.* * * * * 52 Fast alle der Verpflichtungen 

hatte man auch buddhistisch begriinden kbnnen, von der Ablehnung der GenuBgifte und 

des Fleischgenusses angefangen iiber das Loslbsen vom Familienverband (chu jia (B : in 

die Hauslosigkeit gehen) zur Abstinenz von weltlichen Aktivitaten und natiirlich dem 

Militar. Diese buddhistischen Assoziationen beschworen aber auch teilweise die Namen 

der Mitglieder herauf: (Zheng) Bi’an (jenseitiges Ufer)53 und natiirlich Shifu, der 

Name, den Liu sich wahrend der Einkehr am Westsee im „Tempel zur weiBen Wolke“ 

zulegte. Er war wohl nicht zufallig homophon mit „Shifu“ , der iiblichen Respekt- 

bezeichnung fur buddhistische Mbnche?4 Es ist daher wohl zutreffend, von „sakularisier- 

tem Buddhismus'1 bei Shifu zu sprechen?5

In jedem Faile war die „Herzgesellschaft“ im Vergleich zum europaischen Anarchismus 

eine sehr chinesische Erfindung56 und exemplifizierte die in Chinas Anarchismus typische 

Betonung des moralischen Aspektes. Damit verband sich Kropotkins Anarcho-Kommunis- 

mus mit seiner biologistischen Begriindung durch die „gegenseitige Hilfe“ bestens, doch 

hatte Kropotkin nie so weitreichende und detaillierte Moralforderungen gestellt wie Shifu 

in China. Insofern war dies ein „sinisierter“ Anarchismus.57

Die Propagierung der „Herzgesellschaft“ fand ein erstaunlich groBes Echo wohl gerade 

wegen ihrer weitreichenden Forderungen. Eine Lokalzeitung richtete eine Extrakolumne 

ein, in der Shifu zu Fragen Stellung nahm. Wie popular und attraktiv die „Herzgesell- 

schafts“-Intentionen waren, zeigt nicht nur die Tatsache, daB die von Sha Gan und dem an- 

archistischen Flugel von Jiang Kanghus Partei dominierte Zeitschrift Shehui shijie sie im

72 Mo Jipeng, einer der Initiatoren, zog selbst den Vergleich zum Buddhismus. (Siehe sein Huiyi Shifu S.

37a-37b).

5j Sein urspriinglicher Name war Zheng Anfu (laut Chen Yutang A A [Hrsg.]: Zhongguo

jinxiandai renwu minghao da cidian A ® IJH R A W A A A [GroBes Lexikon der Namen und

Beinamen von Personlichkeiten der neueren und modemen Zeit Chinas], Hangzhou 1993, S. 618). Mir ist

nicht bekannt, ab wann er „Bi’an“ benutzte, aber er blieb in jedem Faile auch spater bei diesem ganz

buddhistischen Namen.

54 Auch die Radikalitat, mit der Shifu sich gegen einen weiteren Gebrauch seines Familiennamens wehrte 

(vgl. seine Beschwerde an Wu Zhihui, der einen Brief an ihn als „Liu Shifu“ adressiert hatte [Huiminglu

Nr. 2, S. 9]), erweckt den Eindruck einer fast religios verstandenen {Conversion.

Shifu gab dann auch seinen Geschwistem, die mit ihm in Kanton eine anarchistische Zelle bildeten, 

buddhistische oder daoistisch gefarbte Namen, etwa Wudeng te A (unvergleichlich), Wuwei See g 

(Nicht-Handeln), Baozhen (die Wahrheit umarmen), Shixin 5 A' (Steinherz). (So Chan: Liu Shifu 

... S. 25, die - ohne Beleg - angibt, daB Shifu diese „anarchistischen und buddhistischen Namen“ den 

Geschwistem verliehen habe. Allerdings sind diese Namen mehrheitlich mit daoistischen Assoziationen 

behaftet. Dies ist insofern interessant, als nirgends sonst bei Shifu eine Affmitat zum Daoismus greifbar 

ist). Wudeng und Wuwei waren Schwestem, Baozhen und Shixin Bruder. Ob Shifu auch andere Namen 

seiner Geschwister angeregt hat, ist mir nicht bekannt.

55 Vgl. Krebs: Shifu... S. 8.

56 Alienfails Tolstoj bot eine Parallele, den Shifu offensichtlich ob seines moralischen Rigorismus sehr 

schatzte. (So auBerten sich z.B. Shifus Anhanger im Nachruf auf Shifu in Minsheng Nr. 23, S. 3, wo 

Tolstoj mit der „Herzgesellschaft“ zusammengebracht wird). Ansonsten wird nur den spanischen Anar- 

chisten ein Hang zum Puritanismus nachgesagt.

57 Auch die japanischen Anarchisten zeigten sich immer wieder uberrascht von dieser asketisch-rigiden Seite 

im chinesischen Anarchismus.
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November 1912 veroffentlichte; die Popularitat zeigte sich auch darin, dab Teile der Re- 

geln von der neuen „Sozialistischen Partei“ iibernommen warden (s.o.), wie sie insbeson- 

dere der buddhistische Monch Taixu formuliert hatte, was wiederum die Verbindung zum 

Buddhismus unterstreicht.

Weitere Aktivitdten der Gruppe um Shifu

Neben der „Herzgesellschaft“ grtindete Shifu mit Freunden und Geschwistern das „Hah- 

nenschrei-Studienzentrum“ („Huiming xueshe“ ^) in Kanton, das schlieblich

auch die einflubreiche anarchistische Zeitschrift Minsheng g (Stimme des Volkes) her- 

vorbringen sollte. Shifu, der insgesamt zwolf Geschwister hatte, zog vier jiingere Schwe- 

stern (Wudeng & , Baoshu Wuwei te und Tianfang ) und spater noch

drei jiingere Bruder (Shixin 5 'll' , Shiyuan j# 7C und Baozhen M)58 in seinen Kreis, 

sowie Zheng Bi’an und dessen Bruder Zheng Peigang fjijjj |^l] , Mo Jipeng und andere 

Freunde. Einerseits versuchten sie, als Gruppe den neuen anvisierten Lebensstil umzuset- 

zen, andererseits begannen sie mit Propagandatatigkeit.

Diese kniipfte an Xin shiji, woraus Shifu im Wesentlichen sein Verstandnis des Anar

chismus schdpfte, an/9 Die ersten greifbaren Ergebnisse waren Wiederauflagen von Aus- 

ziigen aus Xin shiji,60 die sowohl Texte von Li Shizeng und Wu Zhihui als auch Uber- 

setzungen von westlichen anarchistischen Werken aus Xin shiji beriicksichtigten und somit 

innerhalb Chinas weiteren Kreisen zuganglich machten.61 Allerdings scheint es, dab weder 

Li noch Wu dabei involviert waren. Flinzu kam eine Postkartenkollektion mit Kropotkin, 

Bakunin, Tolstoj und ihren wichtigsten Maximen sowie die Fotos von der Kommune in 

Aiglemont und dem Pariser „anarchistischen Garten“ (St.-Germain), die ja ebenfalls in Xin 

shiji erschienen waren.62 Dies unterstreicht einmal mehr, dab Shifu neben der Theorie auch 

stets nach „Praxisbeziigen“ suchte.

Eine weitere Unternehmung der Gruppe um Shifu war das Engagement fur das Espe

ranto. Auch dieses Thema hatte man aus Xin shiji aufgegriffen, doch typischerweise setzte 

man dies nun um. Zuerst lernten Shifu und seine Freunde es selbst in einem Sommerkurs 

in Kanton 1912, den Xu Lunbo M , ein Frankreich-Riickkehrer, hielt.63 Dann orga-

58 Shifu war, nach Aussagen seines Bruders Shixin, der Viertgeborene. Die Schwestem folgten in der ange- 

gebenen Reihenfolge, Shixin selbst als Neunter und dann die beiden anderen Bruder.

59 Ob Shifu Tianyi und Hengbao gelesen hatte, ist nicht sicher. Kotokus Rede, die Krebs {Shifu ... S. 110) in 

diesem Zusammenhang anfuhrt, war ja in Xin shiji erschienen.

60 Vgl. Krebs {Shifu ... S. 109-110). Die genauen Inhalte sind nicht ganz klar. Hinweise geben Krebs (ibid. 

S. 109-110) und Huang Zunsheng {Huiyi Shifu S. 30-32), sowie Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1072.

61 So Mo Jipeng: Huiyi Shifu S. 35b-36b. Mir lag lediglich eine Anthologie vor: Wuzhengfuzhuyi mingzhu

congkan (Sammlung bertihmter Schriften zum Anarchismus), Kanton 1913.

Darin finden sich lauter Ubersetzungen aus Xin shiji bzw. Xin shiji congshu. Wie die Herausgeber in ihrer 

Vorbemerkung festhalten, waren dies die „wichtigsten Beitrage“ aus zwei vorangegangenen Anthologien.

62 Angaben zu dieser Postkartenkollektion machen Mo Jipeng {Huiyi Shifu S. 36b), Huang Zunsheng {Huiyi 

Shifu S. 33) und Minsheng Nr. 30, englischer Teil, S. 4.

61 Xu hatte moglicherweise in Frankreich Kontakt mit Esperantisten gehabt. Nach Hou Zhiping {Shijieyu 

yundong zai zhongguo S. 21) war Xu 1908 nach China zuriickgekehrt, wo er das Esperanto von einem 

Westler erlernte. Huang Zunsheng {Huiyi Shifu S. 52) legt nahe, daB Xu es schon in Frankreich gelemt
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nisierten sie weitere Kurse mit. Damit begann die nachhaltige Verbindung zwischen Anar

chismus und Esperanto in China.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 64

Durch die Esperanto-Kurse stieBen einige spater im chinesischen Anarchismus einfluB- 

reiche Personen dazu, u.a. Huang Zunsheng , Ou Shengbai HQ sowie Liang

Bingxian , der die Schule, an der die Kurse abgehalten wurden, leitete.65 Shifu und 

Xu Lunbo waren federfuhrend bei der Griindung einer Esperanto-Gesellschaft in Kanton, 

womit Kanton neben Shanghai zum zweiten Esperanto-Zentrum in China wurde, und asso- 

ziierten sich dem Esperanto-Weltverband?6 Wahrend die Shanghaier Esperantisten engen 

Kontakt zu Jiang Kanghus „Sozialistischer Partei Chinas“ hielten,67 hatte sich also in Kan

ton eine ahnliche Verbindung zwischen Esperanto und Anarchismus herausgebildet.

Anfang 1913 spielte Shifus Gruppe mit dem Gedanken, selbst eine Kommune zu griin- 

den. Zhang Ji. der ja als einziger chinesischer Anarchist selbst Kommune-Erfahrung besaB, 

hatte bereits kurz nach der Xinhai-Revolution das Thema aufgegriffen68 und schlieBlich in 

Kooperation mit Jiang Kanghus „Sozialistischer Partei Chinas" eine Realisierung an- 

gestrebt. Hinzu kam, daB in die Xin sAz/z-Anthologien auch die Beschreibungen zur Kom

mune in Aiglemont, in der Zhang Ji drei Monate verbracht hatte, sowie ein Foto davon 

aufgenommen wurden. was - so Huang Zunsheng in seinen Erinnerungen - Shifu und

hatte. Nach Huangs AbriB der Biographie Xu Lunbos aus dem Jahre 1932 war Xu 1905 nach Frankreich

gegangen und hatte in Lyon Kontakt zu franzosischen Esperantisten. 1910 habe er in China angefangen,

Esperanto zu unterrichten. (Huang Zunsheng: „Xu Lunbo xiansheng“ ff Irh tW-Tt JE [Herr Xu Lunbo] in

1932 shijieyu niankan —■/l H JZ tE f ll [Esperanto-Jahresheft 1932], Kanton 1932, S. 26). (Ein

Jahr zuvor hatte das Organ des Esperanto-Instituts Kanton in einem historischen Uberblick zur

chinesischen Esperanto-Bewegung den ersten Kurs von Xu Lunbo bereits mit 1908 angegeben, aber of-

fensichtlich einige Daten vor der Xinhai-Revolution um zwei Jahre zu frith angesetzt [wegen der Um-

rechnung auf den westlichen Kalender?], z.B. den meist auf 1908 datierten behaupteten Esperanto-Kurs

von Liu Shipei - der sich nirgends verifizieren laBt und mir unwahrscheinlich erscheint - oder das

Erscheinen der Zeitschrift La Mondo [Die Welt], Siehe „Kroniko de Esperanta movado en Hinujo“ in

Kantona Esperantisto [Kanton-Esperantist] Nr. 3-4, Marz-April 1931, S. 13-16, dort S. 13, bzw. als

chinesische ausfiihrlichere Version in derselben Zeitschrift, Nr. 1, Januar 1931: „Xianjue“ tLVV „Guonei

shijieyu yundong gaishuo" ® pkj fh |§ jgf[AbriB der Esperanto-Bewegung in unserem Land],

S. 4-6, dort S. 4. Daher ist wohl die Datierung des ersten Kurses auf 1910 korrekt).

Die gelegentlich aufgestellte Behauptung, Shifu habe bereits in seiner Zeit in Japan von Osugi Espe

ranto gelernt. ist aufgrund seiner friihen Riickkehr nach China kaum mbglich. Zudem war er damals ja

noch - wie die Gefangnisschriften zeigten - stark von Zhang Binglin beeinfluBt.

Spater soil Shifu sein Esperanto noch durch Teilnahme an Fernkursen, die Sheng Guocheng

in Shanghai veranstaltete, verbessert haben. (Huang Zunsheng: Huiyi Shifu S. 64). Sheng wurde dann

Shifus Mitarbeiter (s.u.).

64 Vgl. Huang: Huiyi Shifu S. 47.

63 Siehe Krebs: Shifu ... S. Ill und Hou Zhiping: Shijieyu ... S. 23.

66 Siehe Huang: Huiyi Shifu S. 59.

67 Die federfiihrenden Esperantisten in Shanghai, Lu Shikai P^l und Sheng Guocheng waren

Mitglieder der Partei. (Siehe Huang: Huiyi Shifu S. 68).

68 Nach Saga erschien Zhangs Plan spatestens im Januar 1912 in der einfluBreichen Zeitung Minlibao S V

. (Vgl. Saga Takashi: „Minkoku shonen ni okeru anakizumu: Daiichi sedai o chushin ni“ S. 39 bzw. 

Anm. 17). - Es ist immerhin interessant, daB Zhang Ji, der ja die Kommune in Aiglemont mit etwas 

gemischten Gefuhlen verlassen hatte, doch weiter an der Idee festhielt. Moglicherweise war ihm zuvor der 

Sturz der Mandschus lediglich dringlicher erschienen.
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seine Freunde fasziniert habe.69 Zwar lebte die Gruppe in Kanton schon gewissermaben 

kommunitar, doch plante man - ahnlich Zhang Jis Projekt - aufs Land zu ziehen und ein 

„Datong“-Dorf zu errichten.70 Wie der Name zeigt, sah Shifu damals offensichtlich keine 

Probleme darin, westlichen Anarchismus und traditionelle tfatong-Ideen zu verbinden. 

Hinter dem Kommuneprojekt stand wohl die Sehnsucht nach einem „reinen“ Leben, doch 

sollte gerade die Tatsache, dab Zhang Jis wie Shifus Projekt durch die politische Atmo- 

sphare unter Yuan Shikai unmoglich wurden, zeigen, dab eine Abgrenzung von der Gesell

schaft, wie sie die „Herzgesellschaft“ als Ideal durchscheinen lieb,71 weder moglich noch 

gewinnbringend sein wtirde. Dies war gewissermaben ein Vorspiel der Erfahrungen mit 

Kommunegriindungen und „altemativen Lebensstilen“ der Vierten-Mai-Zeit. Das Scheitern 

der Kommunegriindung Shifus war somit ein wichtiger Faktor auf dem Weg hin zur 

ausschlieblichen Propagandatatigkeit und letztlich zur Zuwendung zu urbanen Arbeiter- 

fragen.72

Die Zeitschrift Minsheng

Die Zeit vor dem Umzug nach Shanghai: Eine Folge des Ansinnens, einen anarchisti- 

schen Lebensstil konkret umzusetzen, war, dab die bisherige Publikationstatigkeit, bei der 

sich die Gruppe noch anderer Drucker und somit der Arbeit Fremder bedient hatte, nun in 

eigene Regie genommmen wurde.73 Nachdem man eine Druckpresse erworben hatte, lan- 

cierte die Gruppe eine neue Zeitschrift, die komplett aus eigener Produktion stammte: die 

„Hahnenschrei-Aufzeichnungen“ („Huiminglu“ 0§ ), mit Untertitel Pingmin zhi

sheng JU zl St (Stimme des gemeinen Volkes) und dem Esperanto-Titel La Voco de 

I’Popolo, ab Nr. 3 abgeandert in La Voco de la Popolo. Spater wurde die Zeitschrift im 

Chinesischen umbenannt in Minsheng g § (Stimme des Volkes), worunter sie i.d.R. 

bekannt ist.74 Mit dieser Zeitschrift wollte man - so Mo Jipeng in seinen Erinnerungen - 

die physische Arbeit mit der des Herzens verbinden.75

Die erste Nummer erschien Mitte August 1913, also zu einer Zeit, da die „Zweite Revo- 

lution“ schon in die Defensive geraten war. Als Ziele wurden definiert: die soziale Revo-

69 Huang: Huiyi Shifu Teil 2, S. 2.

70 Zhang Ji hatte Chongmingdao 0ft M bei Shanghai anvisiert, Shifus Gruppe ein Areal am Ostufer des 

PerlfluBdeltas.

71 Mo Jipeng betont in seinen Erinnerungen allerdings, dab es nicht um einen Riickzug gegangen sei, son- 

dem der Wunsch ausschlaggebend gewesen war, einen sicheren Ort als Operationsbasis zu finden. (Mo: 

Huiyi Shifu S. 50a-51a).

72 Vgl. Krebs: Shifu ... S. 117. Die Kommune in Aiglemont hatte zwar auch Propagandaarbeit gemacht, aber 

ebenso Landwirtschaft betrieben.

73 Siehe Mo: Huiyi Shifu S. 39a-39b.

74 Die Zeitschrift wurde spater mehrfach nachgedruckt: 1921 die bis dahin erschienenen Nummem 1-29; 

1967 die Nummem 1—33; 1992 dann komplett Nr. 1-34, besorgt von Hazama Naoki [K W, Kyoto 

1992. Ich beziehe mich auf den letztgenannten Nachdruck. - Moglicherweise lehnte sich der Name der 

Zeitschrift an das Organ der franzosischen Anarcho-Syndikalisten an: La voix du peuple, doch war letztere 

auch an der volkstiimlichen Ausdrucksweise orientiert (vgl. Sonn S. 114), im Gegensatz zu Shifus 

schriftsprachlicher Zeitschrift!

75 Mo: Huiyi Shifu S. 39b.
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lution durch den Anarchismus zu fbrdern und das Esperanto zu propagieren. Ganz im 

Sinne der Shifuschen Einheit von Denken und Tun enthielt die Zeitschrift von Anfang an 

einen Esperantoteil, der die Gesinnungsgenossen in anderen Teilen der Welt informieren 

sollte. Insofern war Shifu - noch starker als die Zeitschriften He Zhens und Liu Shipeis 

bzw. wesentlich mehr als Xin shiji - an einem wirklichen Austausch interessiert.76

Als Grundpositionen wurden acht Maximen festgeschrieben: Kommunismus, Antimili- 

tarismus, Syndikalismus, Ablehnung von Religion, Ablehnung des Familiensystems, Vege- 

tarismus, Sprachkonvergenz und weltweites datong. Zwar waren einige dieser Maximen 

der „Herzgesellschaft“ vergleichbar, doch ist bemerkenswert, daB bereits hier - neben dem 

(Anarcho-)Kommunismus - der Syndikalismus auftaucht. Dies zeigt zum einen, daft Shifus 

Wahrnehmung der Arbeiterfrage nicht erst in Shanghai, wohin die Gruppe spater fluchtete, 

einsetzte,77 zum anderen, daft Shifu Anarcho-Kommunismus und Syndikalismus nicht als 

konkurrierende Strbmungen begriff.78

Durch die Zweisprachigkeit der Zeitschrift hoffte er, daB das chinesische einfache Volk 

{pingmin ^||) sich mit dem der ganzen Welt verbtinden kbnne, um gemeinsam das „hei- 

lige Werk“ der sozialen Revolution in Gang zu setzen.79

AnschlieBend legte Shifu in einem spater vielfach nachgedruckten Artikel, „Wuzhengfu 

qianshuo“ (Simple Erklarung der Anarchie), sein grundlegendes Bekenntnis

zum Anarchismus ab, das ganz an Kropotkins Positionen ausgerichtet war.80 In noch indi- 

rekter Weise kritisierte er dabei auch Meinungen, die von anderen chinesischen Sozialisten 

oder Anarchisten vertreten wurden. So stellte er klar, daB der Privatbesitz ein Grundtibel 

sei, das beseitigt gehbre (gegen Sun Yatsen und Jiang Kanghu), und daB der Anarchismus 

nicht erst durch Erziehungsprogramme vorbereitet werden mtisse (gegen besonders Wu 

Zhihui). Obwohl Shifu mit der „Herzgesellschaft“ einen moralischen Weg fur China vorge- 

schlagen hatte, fuhrte ihn Kropotkins Lehre der „gegenseitigen Hilfe“ zu dem SchluB, daB

76 Wie erinnerlich. hatte Liu Shipei gegen Ende der Tianyi das Esperanto aufgegriffen und in Hengbao 

immerhin eine fremdsprachige Kolumne eingerichtet, wie es auch japanische Publikationen oft taten. Xin 

shiji erorterte zwar das Esperanto, bot aber in der Zeitschrift nichts fur nicht-chinesische Leser, was eben 

zeigt, daB die Xin s/zzj'z'-Gruppe ein weitgehendes „EinbahnstraBen“-Verhaltnis zu fremden „Genossen“ 

pflegte.

Krebs: Shifu ... erweckt diesen Eindruck, obwohl er die acht Maximen auffuhrt. Bei Deng Zhongxia Y1 

W : Zhongguo zhigong yundong jianshi 1919-1926 cpSWXlSitjffiPJ ( 1919-1926 ) (Kurze 

Geschichte der Arbeiterbewegung 1919-1926), Peking 1953, S. 5, wird sogar erwahnt, daB Shifu in 

Kanton unmittelbar nach der Xinhai-Revolution aktiv die Grundung von Gewerkschaften fur Barbiere und 

Teehausbesitzer betrieben habe. Vgl. dazu auch Chan, Ming Kou: Labor and Empire: The Chinese Labor 

Movement in the Canton Delta 1895—1927, Diss. Stanford 1975, S. 39 und S. 42, der allerdings die de- 

facto-Grlindungen auf 1918 und 1919 datiert, wozu dann noch die anarchistisch dominierte Mechaniker- 

Gewerkschaft kam.

78 Bei alter Verehrung fur Kropotkin (s.u.) sah er keine Diskrepanz von dessen Lehren und dem Syndika

lismus. In der Tat war ja auch Kropotkin am Syndikalismus nicht uninteressiert - ein Punkt, der oft auf- 

grund etwas schematischer Darstellungen im Sinne von Anarcho-Syndikalismus als „post-Kropotkinscher“ 

Stromung iibersehen wird. — Auch Osugi band ja in Japan Kropotkin und Syndikalismus zusammen.

79 Huiminglu Nr. 1, 20. 8. 1913, S. 1-2: „Bianji xuyan“ jg$t^^(Einleitende Worte der Redaktion). Eine 

etwas veranderte Fassung erschien auch im Esperantoteil der Nr. 1, S. 1—2. (Die Esperantoteile waren 

gesondert paginiert).

80 Shifu war liber Kropotkin aus Xin shiji informiert. Inwieweit er selbst weitere Kropotkinwerke gelesen 

hatte, ist nicht festzustellen.
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es primar das herrschende Gesellschaftssystem sei, daB die Moral im Menschen verschiittet 

habe, weshalb der wichtigste Schritt die Beseitigung des Systems sei.81 Sei dies getan, 

dann kbnne das Prinzip „Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen BedurfnisserT, 

womit der Anarcho-Kommunismus gekennzeichnet wurde,82 sofort umgesetzt werden.83

Shifu ging mit diesem langeren Artikel nicht uber Kropotkins Lehren hinaus, aber er 

hatte die Theorie seines Meisters fur seine Leser gekonnt und stimmig zusammengefaBt, 

weshalb dieser Artikel wohl auch ein „Klassiker“ der chinesischen anarchistischen Bewe- 

gung wurde.84 85

Shifus zweiter Beitrag in der Erstlingsnummer griff nun die konkrete politische Situa

tion des drohenden Scheiterns der „Zweiten Revolution41 auf. Shifus Gruppe hatte sich 

nicht daran beteiligt, und der Beitrag erklarte warum. Zwar sei Yuan Shikais Absetzung 

wiinschenswert, aber die GMD, welche sich inzwischen aus der alten Tongmenghui gebil- 

det hatte, biete keine Alternative, da sie nur selbst an die Macht strebe. Daher wolle man 

sich auf die eigentliche Aufgabe der sozialen Revolution konzentrieren.83

AnschlieBend demonstrierte Shifu den Lesern, die er als Abonnenten gewinnen wollte, 

daB der Austausch mit auslandischen Genossen und damit Informationen iiber die Situation 

in anderen Landern ein wichtiger Teil der Huiminglu sein wiirden, indem er einen Brief aus 

Havanna iibersetzte, der die politisch-sozialen Verhaltnisse in Lateinamerika charakteri- 

sierte.86 AbschlieBend stellte Shifu internationale Esperanto-Vereinigungen87 und die 

Esperanto-Zeitschrift Universale. Unuigo (Universelle Vereinigung), was er mit datong 

iibersetzte (!), vor.

81 Chan: Liu Shifu ... S. 154-155 und S. 159 weist auf diese Ambivalenz hin und streicht heraus, daB Shifu 

offensichtlich die moralische Selbstverpflichtung als Legitimation des eigenen Fiihrungsanspruches sah. 

Der „Weise“ kann sich also offenbar von den verderblichen Einfliissen der Gesellschaft befreien. (Vgl. 

dagegen die Vemeinung dieser Mbglichkeit in den Erlauterungen zur politischen Abstinenz in der Ab- 

sichtserklarung der „Herzgesellschaft“ [s.o. ]!).

82 Im Chinesischen wird daher Kropotkins Lehre haufig kurz mit den Anfangsworten der Halbsatze als „die 

zwei jeder“ (er ge Zlf®) charakterisiert. Shifu klarte spater die Leser daruber auf, daB die Formulierung 

„Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bedurfnissen" aber nicht auf Kropotkin zuriickging, 

sondem bereits von Louis Blanc gepragt worden war. Im Kontrast dazu charakterisierte man Marx’ Posi

tion mit „Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Leistungen",

83 Auch hier war die Kritik indirekt gegen Jiang Kanghu gerichtet, der befurchtet hatte, daB nicht jeder „alles 

in seinen Fahigkeiten Stehende“ tun wurde. Shifu setzte Kropotkins Theorie vom natiirlichen Trieb des 

Menschen zu arbeiten, wenn die Umstande nur entsprechend seien, dagegen.

84 „Wuzhengfu qianshuo“ (Simple Erklarung der Anarchie) in Huiminglu Nr. 1, S. 2-8.

85 „Zhengzhi zhi zhandou11 ift tn icL (Der politische Kampf) in Huiminglu Nr. 1, S. 8-10. Dieses Thema 

wurde auch in den Esperantoteil aufgenommen, um die auslandischen Genossen iiber chinesische Ent- 

wicklungen zu informieren. - Shifu griff die Frage der Distanz zur „Zweiten Revolution11 nochmals in 

Minsheng Nr. 8 auf (S. 11-12): „Da Yingbo11 7777 S (Antwort auf [den Brief Xie ] Yingbos), wo er 

bekraftigt, daB es wenig Unterschied mache, ob Yuan oder Sun am Ruder sei.

86 Wie die Leser auch den folgenden Esperanto-bezogenen Artikeln entnehmen konnten, hatte Shifu Kon- 

takte in alle Welt, was die Attraktivitat der Zeitschrift sicherlich steigerte.

87 Dieser Artikel war der einzige, der den Lesern eine Fortsetzung in der Folgenummer versprach. Sie kam 

dann allerdings nicht.
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Wie aus den Hinweisen zum Vertrieb der Huiminglu hervorgeht, suchte man diesen 

nicht nur lokal zu streuen,88 sondern hatte offensichtlich auch Verbindungen besonders zu 

Lenten, die dem anarchistischen Flugel von Jiang Kanghus Partei zugehbrten.89

Der gesondert paginierte kiirzere Esperantoteil der Huiminglu9® wahlte die chinesischen 

Beitrage aus, die von Interesse fur auslandische Genossen zu sein versprachen bzw. enthielt 

eigens fur diese verfaBte kieine Beitrage. Interessant war bei dieser ersten Nummer, dab 

sogar Konfuzius gewissermaBen zum Kronzeugen des Anarchismus berufen wurde mit 

seinem Ausspruch: „Eine unmenschliche Regierung ist grausamer als ein Tiger“!91 Die 

Esperantoteile der spateren Nummern waren allerdings nicht mehr so ausschlieblich fur 

auslandische Genossen bestimmt, sondern auch fur Esperanto lernende Chinesen, indem 

verschiedende westliche Autoren in Esperanto iibersetzt bzw. eingesandte Esperanto-Bei- 

trage abgedruckt warden.92

Die zweite Nummer der Huiminglu erschien bereits eine Woche nach der ersten und 

sollte die letzte sein, die in Kanton erscheinen konnte. Obwohl der Druck durch Yuan Shi- 

kai auch auf Shifus Gruppe grbBer wurde, stellte Shifu dennoch demonstrativ eine distan- 

zierte Haltung zum politischen Geschehen zur Schau, die nicht wenige briiskiert haben 

diirfte. Angesichts des gerade erfolgten Verbots von Jiang Kanghus Partei und der Ermor- 

dung Chen Yilongs hieb Shifu noch weiter in die Kerbe. Zwar machte Shifu sich auch 

lacherlich uber Yuans Argumentation, der der „Sozialistischen Partei Chinas“ ausgerechnet 

Anarchismus vorgeworfen hatte. doch betonte er, daB es eigentlich nicht schade um die 

Partei gewesen sei, da sie ohnehin nicht wirklich sozialistisch war! Er warf Jiang Kanghu 

vor, im Grunde nichts von Sozialismus zu verstehen, und wies auf vielerlei Widerspriiche 

hin. So habe Jiang erklart, die Partei solle keine „politische“ sein, fordere aber konkrete 

MaBnahmen wie Gesetzesanderungen, „single tax“ und Abriistung. Womit sollten diese 

denn bewerkstelligt werden. wenn nicht auf politischem Wege? Ohnehin bedeute „Sozia- 

lismus“ vor ahem die Abschaffung des Privatbesitzes, was gar nicht Teil des Partei-

88 Hongkong, Shanghai, Xiangshan (Heimat Shifus), Tokyo, Jakarta, ,,Belambes“ (Frankreich) (sicher 

Colombes, vgl. Nr. 2 der Huiminglu - dort stand Li Shizengs Doufu-Fabrik).

89 In Shanghai wird die Rendao zhoubao als Vertriebsstelle angefuhrt, in Frankreich Hua Lin, der gerade mit 

dem ersten Studienprogramm der ehemaligen Xin shiji-Gruppe nach Frankreich gegangen war und zuvor 

zur Gruppe um Taixu gehbrt hatte.

90 Die Paginierung der Esperantoseiten wurde durch die Nummern weitergefuhrt, wahrend der chinesische 

Teil eine Einzel- und eine Gesamtpaginierung aufwies. Ich gebe hier jeweils die Einzelpaginierung an.

91 Huiminglu Nr. 1, Esperantoteil S. 4: W.H.: „Malhumana regado pli kruela ol tigro“.

' Die chinesischen Esperanto-Studenten konnten auch die China-bezogenen Artikel im Vergleich zur chine

sischen Version als Lernstoff benutzen.

Die Esperanto-Beitrage der ersten drei Nummern der Huiminglu bzw. Minsheng wurden meist nur mit 

Initialen unterzeichnet. Die in diesen drei Nummern erscheinenden Initialen (H.S., W.H. und I.K..) er

scheinen spater nicht mehr. da in der Shanghaier Zeit Sheng Guocheng den Esperantoteil dominierte. Wer 

sich hinter diesen Initialen verbirgt, ist nicht klar. Wie aus der Nr. 2 hervorgeht, iibersetzten auBer Shifu 

auch die das Esperanto am sichersten beherrschenden Huang Zunsheng (=Juansheng H ) und (Xu) 

Lunbo aus demselben. Ab Nr. 4 taucht dann Sheng Guocheng auf, was ein zusatzliches Indiz dafur ist, daB 

Nr. 4 bereits in Shanghai publiziert wurde (s.u.). (Dies hatte iibrigens schon Bernal in seinem Vorwort [S. 

2] zum I967er Nachdruck der Minsheng vermutet).
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programms gewesen sei. Selbst die abgespaltene „Sozialistische Partei“ betrachtete Shifu 

mit Skepsis, auch wenn er sie der „Sozialistischen Partei Chinas“ vorzog.93

Shifu sah es als seine Aufgabe an, den „reinen“ Charakter westlicher Ideologien zu be- 

wahren, weswegen er auch zahlreiche Ubersetzungen in seine Zeitschrift aufnahm. In 

seinem fast pedantischen Vorgehen wahrte er allerdings auch viel von seiner ehemaligen 

Vorliebe fur Philologie und Klassikerauslegung, wie er sie schon in den Gefangnisschriften 

demonstriert hatte.

Die zweite Attacke in dieser zweiten Nummer von Huiminglu gait den urspriinglichen 

geistigen Mentoren Shifus in Sachen Anarchismus: In einem bffentlichen Brief an Wu Zhi- 

hui warf er ihm und besonders Zhang Ji vor, den Anarchismus durch ihr jiingstes Verhalten 

zu diskreditieren.94 Ausldser war Zhang Jis Eintritt in die Politik als Abgeordneter. Hatte 

Zhang nicht fruher lauthals verkiindet, dab der Parlamentarismus ein Irrweg sei? Und war 

er nicht Mitbegriinder der „Jindehui“ mit der Selbstverpflichtung zu politischer Absti- 

nenz?95

Wu Zhihui hatte auf Shifus Kritik an Zhang nur ausweichend geantwortet, weswegen 

Shifu das Ganze publik machte,96 ging es ihm doch um den Ruf des Anarchismus in Chi

na. Nicht nur Zhang Ji habe wider seine erklarten Grundsatze gehandelt, auch Wu Zhihui 

zeige in seinem Verhalten und seinen Versuchen, Zhang vor Kritik zu schiitzen, Anzeichen 

zunehmender Distanz zum Anarchismus. Rede man von „zwingenden Umstanden“, die zu 

einem gewissermaben pragmatischen Handeln nbtigten, gebe man alle Prinzipien auf. 

Besonders entsetzt war Shifu fiber Zhang Jis Erklarung, dab der Anarchismus nicht fur das 

gegenwartige China geeignet sei. Einerseits werde damit die Relevanz des Anarchismus 

plotzlich auf den St. Nimmerleinstag verschoben, zum anderen stiinden diese Beurtei- 

lungen nach „nationalen Gegebenheiten“ im Widerspruch zum Anarchismus, der einen 

weltweiten Anspruch habe und daher keine Staatsgrenzen kenne. Wer so argumentiere, 

habe offensichtlich nichts vom Anarchismus begriffen. Die neue Generation aber erwarte 

kein Taktieren, sondern Prinzipien, womit klar wird, dab Shifu nun fur sich diese Ftihrer- 

rolle als „Verkiinder der Wahrheit“ beanspruchte.97

93 „Zhengfu yu shehuidang“ M fl W M (Die Regierung und die Sozialistische Partei) in Huiminglu 

Nr. 2, S. 1-4. Krebs {Shifu ...S. 121) interpretiert den Artikel als „iiberwiegend mit Sympathie“ ge- 

schrieben. Dem kann ich nicht ganz folgen, obwohl die Tatsache, dab der Artikel am Anfang der 2. Num

mer steht, nahelegt, dab Shifu die Ereignisse nicht kalt lieben. Bei allem Bemiihen um Profilierung der 

eigenen Position war die Terminierung der Attacken kein „Sympathiebeweis“. In der Tat bekam Shifu 

deswegen auch Leserbriefe. (Vgl. Shifus Antwort auf den Brief von „Daoyi“ fl—'in Minsheng Nr. 3, S. 

11, worin er sich verteidigt, dab es ihm nur ums Prinzip gegangen sei).

94 Der Briefwechsel hatte privat begonnen, doch da Shifu keine bzw. ihn unbefriedigende Antworten erhielt, 

machte er ihn publik.

95 Shifu hatte auch Zhang Ji deswegen einen Brief geschrieben, der als Anhang dem Briefwechsel mit Wu 

Zhihui angefugt ist.

96 Shifu fugte an Wus Antwort auf seinen ersten Brief eine offentliche Erwiderung als Anhang bei.

97 Shifu: „Zai dao Wu Zhihui shu“ FfUJ § (Ein weiterer Brief an Wu Zhihui) in Huiminglu Nr. 2, 

S. 7-10.



300 China und der Anarchismus

Obwohl Shifu hier beteuert, dab die Verletzung von Prinzipien durch ihre Verfechter die 

Wahrheit derselben nicht schmalerten,98 99 war er doch zweifelsohne von der Inkonsistenz 

zwischen Reden und Handeln seiner urspriinglichen Vorbilder enttauscht."

Trotz Shifus Distanzierung vom tagespolitischen Geschehen erreichten ihn dessen Aus- 

wirkungen schnell. Im Zuge der Niederschlagung der „Zweiten Revolution14 wurde auch 

Huiminglu verboten. Shifu floh vortibergehend mit seiner Gruppe nach Macao, wo er die 

Zeitschrift unter dem abgeanderten Titel Minsheng fortfuhrte.100 Dort verlegte er sich vor- 

wiegend auf Ubersetzungen, die zum einen Informationen tiber die weltweite anarchisti- 

sche Bewegung lieferten, zum anderen seine Position innerhalb des Anarchismus, namlich 

die anarcho-kommunistische, stiitzen sollten. AuBerdem demonstrierte Shifu seinen Le- 

sern. daB er weitreichende Kontakte aufgebaut hatte, indem er immer wieder Briefe auslan- 

discher „Genossen41 ubersetzte und samtliche Zeitschriften und Korrespondenzen auflistete, 

die bei ihm eingegangen waren. Das wichtigste Medium fur den Kontakt mit dem Ausland 

war nattirlich das Esperanto, und tiber dieses konnte er z.B. den an den Maximen der 

„Herzgesellschaft‘1 Interessierten einen Zugang zu einer „Liga esperantistischer Abstinenz- 

ler“ erdffnen.101

Yuan Shikais Druck reichte jedoch auch bis nach Macao, so daB Shifus Gruppe sich 

wieder nach einem neuen Ort umsehen muBte.102 So zog man schlieBlich nach Shanghai. 

Shanghai hatte zum einen den Vorteil der internationalen Niederlassungen, zum anderen 

gab es ohnehin Kontakte nach Shanghai, da hier das Esperantozentrum Chinas war. Auch 

war hier die Hochburg von Jiang Kanghus Aktivitaten gewesen, so daB es viele am Sozia- 

lismus und Anarchismus Interessierte gab. Von Shifus Umzug nach Shanghai im Februar 

1914 bis zu seinem Tod im Marz 1915 dauerte es nur gut ein Jahr, und aufgrund seiner 

Krankheit erschien die letzte von ihm betreute Ausgabe der Minsheng im August 1914, 

doch dieses halbe Jahr war der Hbhepunkt seiner anarchistischen Propagandatatigkeit. Im 

Wesentlichen war die Gruppe in Shanghai wie in Kanton zusammengesetzt. Lediglich 

Zheng Bi'an war ausgeschieden und nach Kanada gegangen, Huang Zunsheng hielt sich 

zwischenzeitlich kurz in Japan auf, Xu Anzhen von der ehemaligen „Sozialistischen Partei 

Chinas41 und einst Herausgeber der Rendao zhoubcio war in Macao hinzugekommen,103 

und Sheng Guocheng, fuhrender Esperantist und ebenfalls vorher Mitglied in Jiang Kang

hus Partei, ubernahm nun den Esperantoteil. Wahrend des aktiven Halbjahres Fruhling bis

98 Interessanterweise greift er diesen Punkt in derselben Nummer nochmals bezuglich der eigenen „Herzge-

sellschaft" auf und erganzt (fast prophetisch), daB selbst die „Apostase“ eines Kropotkin den Anarchismus 

nicht widerlegen wtlrde. („Shifu qishi“ [Shifus Erklarungen in eigener Sache] Huiminglu Nr.

2, S. 11-12, dort S. 12). Ein gutes Jahr spater sollte er genau mit diesem Problem konfrontiert werden.

99 Dies hob Shifu explizit in seiner Antwort auf einen Leserbrief in Minsheng Nr. 3, S. 11-12, hervor. Da- 

raus wird auch deutlich, dab Shifu dem von ihm besonders verehrten Wu Zhihui noch immer zubilligte, im 

Innersten Anarchist zu sein, doch habe dieser friihe Exponent des chinesischen Anarchismus seit seiner 

Rtickkehr nach China nichts zur Verbreitung desselben beigetragen.

100 Die Angabe des Publikationsortes mit Tokyo war eine SchutzmaBnahme.

101 Siehe Minsheng Nr. 3, S. 5—6.

102 Dies kilndigte die Redaktion bereits im Esperantoteil der Nr. 3 (S. 9) an.

IOj Siehe Huang: Huiyi Shifu Teil 2, S. 6.
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Herbst 1914 stieB zeitweilig auch Yamaga Taiji 111 SB '?n , japanischer Esperantist und 

Vertrauter Osugis, als Aushilfe hinzu (s.u.).104

Shifu baute nun in Minsheng die Themen aus, die er bereits in den ersten Nummern 

angerissen hatte, erganzte aber die vorher vor allem in der Kritik an anderen herausgearbei- 

teten Uberzeugungen durch vertiefte positive Darstellungen der eigenen Position. AuBer- 

dem setzte er sich gegen Ende seines Wirkens auch verstarkt mit der Arbeiterfrage aus- 

einander.

Klarung der Begriffe: In seinem Bemiihen um Klarung ideologischer Unterschiede kam 

Shifu - durchaus in der Linie seiner vor-anarchistischen Schriften - auch auf Sprache und 

Begrifflichkeit zu sprechen. In einem eigenen Artikel, „Wuzhengfu gongchanzhuyi shi- 

ming“ (Begriffsklarung zum Anarcho-Kommunismus),105

definierte er zunachst „Anarchismus“ als „absolute Freiheit, die durch keine Fremdbe- 

stimmung eingeschrankt wird, in Ablehnung aller Fuhrer oder sonstiger Autoritatsor- 

gane“.106 Kropotkin habe den Begriff „Anarchie“ noch einfacher definiert als „Abwe- 

senheit von Autoritaten11-, da es vielerlei Autoritaten gebe, die die Freiheit bedrohen. Weil 

jedoch die Regierung die Sttitze aller Autoritaten sei, kdnne die Ubersetzung wuzhengfu als 

korrekt angesehen werden und beinhalte somit auch „Autoritatslosigkeit“ (yvuqiangquan & 

)•  Obwohl Shifu inhaltlich mit Kropotkin ubereinstimmte, ist es im Grunde 

erstaunlich, daB er trotzdem fur die (eingeburgerte) Ubersetzung wuzhengfu pladierte, 

schlieBlich hatte Kropotkin ja betont, daB es eben nicht nur um die Beseitigung der Regie

rung gehe, wie der Terminus wuzhengfu nahelegt. Der Begriff qiangquan wiederum, hier 

mit „Autoritat“ wiedergegeben, war im Grunde ein schillernder Begriff, meist mit „Macht“ 

oder „Gewalt“ (im institutionalisierten Sinne) iibersetzt. Gemeint war Machtausiibung 

(quari) in uneingeschrankter und aggressiver Form (qiang), die aber im anarchistischen 

Sinne z.B. auch die geistige „Entmundigung“ durch Religion oder kulturelle Gebrauche mit 

einschloB. Shifu gab iibrigens an anderer Stelle die Esperantoversion autoritato selbst als 

mit qiangquan iibersetztes Wort an.107 Ferner erklarte er in seiner Auseinandersetzung mit 

Jiang Kanghu (der das chinesische Wort im Sinne von Gewalttatigkeit auffaBte), daB dieser 

Begriff als Ubersetzung fur „Autoritat“ seit Xin ship eingebiirgert sei. AuBerdem habe auch 

Kotoku in seiner Ubersetzung von Kropotkins La conquete du pain diese Zeichenkombi- 

nation gewahlt.108 Hier zeigt sich deutlich, daB die chinesische Ubersetzungsterminologie

104 Mo Jipeng (Huiyi Shifu S. 48a) behauptet, daB Aleksandr Berkman die Gruppe besucht habe, doch scheint 

mir dies hochst unwahrscheinlich, da Berkman damals in den USA aktiv war und von einer Auslandsreise 

nirgends etwas erwahnt wird. (Vgl. die Berkman-Skizze bei Avrich: Anarchist Portraits S. 200-207, bzw. 

Jorg Auberg im Eintrag „Berkman“ in Degen: Lexikon der Anarchic).

105 Minsheng Nr. 5, S. 1-5.

106 Diese Definition hatte er - wie er andemorts erklarte - aus franzdsischen und Esperanto-Lexika tiber-

nommen. (Siehe sein „Xu da Duanren“ [Fortsetzung der Antwort auf „Duanrens“ {Brief}] in

MinshengiAr. 9, S. 11).

107 „Da Lewu“ (Antwort auf Lewus [=Taixu] [Brief]) in Minsheng Nr. 7, S. 10.

108 Siehe Jiang Kanghu zhi wuzhengfuzhuyi“ PL ifi. zf tffi SUIT T # (Der Anarchismus Jiang Kanghus) in 

Minsheng Nr. 17, S. 6 und Nr. 18, S. 6.
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bei chinesischen Lesern leicht MiBverstandnisse erzeugte, woraus auch Shifus Herumreiten 

auf Begriffen und Definitionen erklarlich wird.109

Die fur die Gesellschaft schlimmste Form der Autoritatsausubung war - nach Shifu - 

die wirtschaftliche in Form des kapitalistischen Systems, und deswegen sei der Anarchis

mus als Feind desselben zwingenderweise „sozialistisch“. Im Sozialismus gebe es nun drei 

Richtungen: 1. die kommunistische, die die Produktionsmittel und die Produkte in 

Gemeinbesitz uberfuhren wolle nach dem Prinzip: „Jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem 

nach seinen Bedurfnissen“; 2. die kollektivistische, die nur die Produktionsmittel in 

Gemeinbesitz halten bzw. verstaatlichen wolle; und 3. die individualistische, die sich um 

die Gesellschaft gar nicht weiter kummere. (Erstaunlicherweise sieht Shifu, der den 

Individualismus hier nicht naher ausfuhrt, sondern auf die friihere Berichterstattung in Min- 

sheng Liber die Diskussionen im franzbsischen Anarchismus verweist, 110 den Indivi

dualismus nun als Strbmung im Sozialismus. Der Individualismus gehe - so in der friiheren 

Berichterstattung - auf Proudhon zuriick! Gemeint waren die „individualistischen Anar- 

chisten“ a la Stirner, die dann auch als „nicht eigentlich anarchistisch“ bezeichnet wurden). 

Der Anarchismus nun bediene sich ausschlieBlich des Kommunismus, wahrend die Sozial- 

demokraten dem Kollektivismus folgten. Der Anarchismus sei daher prinzipiell ein 

Anarcho-Kommunismus, die Bezeichnung wuzhengfu somit eine Abkiirzung von wu- 

zhengfu gongchan & d± (Anarcho-Kommunismus).

Nun wurden aber - so Shifu - in China Anarchismus und Sozialismus standig ver- 

wechselt. wobei Shifu offensichtlich die Partei Jiang Kanghus und die abgespaltene „So- 

zialistische Partei” im Blick hatte. „Sozialismus“ sei als Begriff auf das Wirtschaftliche 

bezogen, „Anarchismus“ auf das Politische. Da, wie dargestellt, der Anarchismus nach 

Shifus Meinung automatisch sozialistisch (in kommunistischer Form) war, kbnne er auch 

den Sozialismus reprasentieren, nicht aber umgekehrt, da die meisten „Sozialisten;‘ nicht 

gleichzeitig Anarchisten seien. sondern vor allem dem Kollektivismus anhingen. Da der 

Anarchismus diesen ablehne, entsttinde der Eindruck, daB Anarchisten und Sozialisten 

Gegner seien. Dadurch, daB Jiang Kanghus Position ebenso wie die Sun Yatsens mit dem 

Etikett „Sozialismus“ versehen worden sei, muBte die begriffliche Konfusion entstehen.

Auch die Definition des anarchistischen Fltigels in Jiangs Partei als „radikalsozia- 

listisch” gefiel Shifu nicht. AuBer den dargestellten Untergruppen im Sozialismus gebe es 

im Westen keine solche Einteilung. Ebensowenig sei „reiner Sozialismus“ eine klar umris- 

sene ideologische Position.111

Was nun die chinesische Ubersetzung des Begriffes „Anarchismus“ anging, pladierte 

Shifu ftir wuzhengfuzhuyi. Der Alternativbegriff yvuzhizhuyi ft (n > der in spateren 

Jahren im chinesischen Anarchismus zeitweise beliebt wurde, klang Shifu zu sehr nach 

Laozi. Er raumte zwar ein. daB diese Ubersetzung vom Wortsinn her nicht unpassend sei, 

doch erwecke sie die falsche Assoziation des Apolitischen und der Gesellschaftsferne. 

AuBerdem sei der Begriff wuzhengfuzhuyi schon eingebiirgert. (Diese „pragmatische‘‘ Ar-

109 „Autoritat" wird im Chinesischen sonst mit quanwei Jff wiedergegeben, das aber eine positive 

[Connotation hat. Auch dieser Begriff wurde ubrigens aus dem Japanischen ubemommen, wo es - aus 

chinesischen klassischen Quellen schopfend - als Ubersetzungsterminus gepragt wurde. (Vgl. Lydia Lius 

Wortlisten im Anhang ihres Buches, S. 305).

1111 Besonders in Minsheng Nr. 3, S. 2-3.

111 ..Wuzhengfu gongchanzhuyi shiming“ S. 2-4.
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gumentation hatte man von Shifu eigentlich nicht erwartet). Der eigentliche Grund seiner 

Ablehnung dieser Ubersetzungsalternative wuzhizhuyi war aber wohl, dab Shifu denen, die 

dafiir warben, vorwarf, sich vor der Regierung zu furchten und daher den Terminus 

wuzhengfu abzuandern, der uniibersahbar eine Kriegserklarung an die Herrschenden 

darstellte. Die Anarchisten seien Feinde der Regierung. Sie kampften offen propagandi- 

stisch oder im Verborgenen, versteckten sich aber in jedem Fall nicht hinter Namensvaria- 

tionen. Hier schwang auch noch der organisatorische Aspekt mit. Wahrend die Advokaten 

von wuzhizhuyi eher an autonome Individuen dachten, wollte Shifu einen organisierten 

Widerstand. Dem Wort wuzhi wurde ja angekreidet, dab es „Organisationslosigkeit“ sugge- 

riere. Auberdem verfolgten die wuzhi-Verfechter einen passiven Kurs, Shifu einen aktiven, 

wie seine Wortwahl (Kampf, Aktivitaten usw.) unterstreicht. (Mit denen, die hier gewisser- 

maben Etikettenschwindel betreiben wollten, zielte Shifu auf die Gruppe um Taixu).

Ganzlich zum Spott verkomme dagegen, so Shifu, Jiang Kanghus Rede von den „drei 

Nein und zwei Jeder“, mit der dieser seine eigene Version von Anarchismus kennzeichnen 

wollte. Mit den „drei Nein“ war Jiangs alte Idee der Abschaffung von Regierung, Familien- 

strukturen und der Religion gemeint, mit den „zwei Jeder“ der Grundsatz: „Jeder nach 

seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bedurfnissen“. Wie erinnerlich, hatte Jiang selbst ja 

urspriinglich Zweifel insbesondere am letzten Teil des Satzes gehabt, die er nie ganz auf- 

gab, doch war er sich wohl bewubt, dab die Aussicht des freien Zugangs aller zu den 

Giitern popularer war. Der Anarchismus umfabte jedoch, laut Shifu, die Ablehnung aller 

Autoritaten, zu denen viel mehr gehbrten als nur die drei von Jiang genannten. Die „zwei 

Jeder“ bildeten lediglich das Motto des Kommunismus, womit als Ergebnis festgehalten 

werden kbnne, dab „Anarcho-Kommunismus“ die korrekte Bezeichnung sei, abkiirzbar mit 

wuzhengfuzhuyi. Deshalb, so Shifus Schlubfolgerung, stehe ein fur allemal fest, dab alle 

obigen Alternativbegriffe obsolet seien.112

Diese Angriffe auf die bisherigen erklarten „Anarchisten“ und ihre Auslegungen lieben 

die Angesprochenen natiirlich nicht auf sich sitzen. Taixu schrieb Shifu, was dieser wiede- 

rum zum Anlab nahm, seine Position noch zu prazisieren. Nach Taixus Auffassung war die 

Charakterisierung des Anarchismus besser durch „Ablehnung von Autoritat und Privat- 

besitz“ oder „freien Kommunismus“ gewahrleistet. Shifu hielt nun dagegen, dab „Anar- 

chismus“ bereits ein weltweiter terminus technicus sei, an dem man nicht einfach 

herumbasteln kbnne. Zwar habe Kropotkin „Autoritatslosigkeit“ als inhaltliche Definition 

gegeben, doch sei dies nicht die urspriingliche Wortbedeutung, weswegen „Anarchismus“ 

auch im Westen der eigentliche Terminus geblieben sei. Was den Privatbesitz angehe, so 

werde dieser natiirlich vom Anarchismus abgelehnt, aber dies gelte schlieblich auch fur 

samtliche Sozialisten und ware somit kein spezifisches Merkmal. Der „freie Kommu- 

nismus“ Taixus wiederum suggeriere, dab Freiheit und Kommunismus nicht automatisch 

zusammengehbrten.

Kurzum: „Anarchismus“ und „Anarcho-Kommunismus“ waren klar defmierte und ein- 

gebiirgerte Begriffe. Wozu also noch standig Alternativen entwickeln? Und was die chine- 

sische Wiedergabe mit wuzhengfuzhuyi angehe, sei auch diese eingebiirgert und auberdem 

ebenso in den Landern, die das chinesische Schriftsystem benutzten wie Japan, gangig. 

Wozu also alles verkomplizieren?

112

„Wuzhengfu gongchanzhuyi shiming“ S. 4-5.
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Taixu und die „Sozialistische Partei“ hatten entscheidend zu dieser Verwirrung durch 

ihr unscharfes Verstandnis der Begriffe beigetragen, indem sie noch nicht einmal klar 

schieden zwischen „Gesellschaft“, „Politik“ und „Wirtschaft“ und den entsprechenden 

ideologischen Positionen zur Veranderung der jeweiligen Bereiche.113

Ein anderer Leser („Duanren“ (J ) monierte Shifus Ansicht, dab man „Anarcho- 

Kommunismus“ mit „Anarchismus“ abkiirzen kbnne. Shifu rechtfertigte sich zum einen 

mit der Lange des Wortes ,.Anarcho-Kommunismus“, zum anderen damit, dab es den 

„Anarchismus“ ja schon vor dem Kropotkinschen „Anarcho-Kommunismus“ gegeben 

habe, betonte aber, dab dies nicht bedeute, dab er „Anarchismus“ und „Anarcho-Kommu- 

nismus“ in eins setzte, da letzterer ja ein engerer Begriff sei.114 Dies zeigte zwar, dab Shifu 

Kropotkins Version des Anarchismus als die „wahre“ ansah, doch richtete dieser Gebrauch 

der ..Abkiirzung" zweifelsohne eine ebensolche Verwirrung an, wie er sie anderen vor- 

warf.115

Der Leser zweifelte auch Shifus Zuriickweisung des Begriffes wuzhizhuyi an, der ihm 

durchaus passend schien. Shifu hielt dagegen, dab zhi prinzipiell „ordnen“ (// fj|) be

deute, was einen invasiven Aspekt habe, sich aber nur auf den politischen Bereich be- 

schranke. Okonomische Ausbeutung etwa werde von „ordnen“ nicht erfabt, weswegen er 

nicht fur den Begriff „Anarcho-Kommunismus“, der politische und wirtschaftliche Aspekte 

beinhalte, gesetzt werden kbnne. Konnte er aber dann fur „Anarchismus“ stehen, der ja 

auch nur den politischen Aspekt bezeichnet? Nein, meinte Shifu, weil zum einen - wie 

schon gesagt - wuzhengfuzhuyi als terminus technicus etabliert sei, zum anderen aber, weil 

wuzhi nicht ganz deckungsgleich sei mit der westlichen „Anarchie“, kbnne es doch auch 

Negierung des Politischen tiberhaupt bedeuten. Shifu vermutete hinter der Position des 

Lesers wieder eine Position a la Laozi, zumal der Leser den „Anarcho-Kommunismus“ als 

Kombination von Negativem (wuzhengfuzhuyi bzw. Anarchismus) und Positivem (Kom- 

munismus) auffabte. Trotz des Wortes sei Anarchismus nichts blob Negatives, denn Kro

potkin habe schon gesagt, dab Anarchismus im Grunde „ein Sozialismus, der die Re

gierung beseitigf‘ sei.116 Shifu fragte sich schlieblich nach den Grtinden der plbtzlichen 

Popularity des Begriffes wuzhizhuyi und machte als Verantwortlichen Song Jiaoren 5^

113 ..Da Lewu“ in Minsheng Nr. 7, S. 9-11. Das Problem des Begriffes „Gesellschaft“ wurde dann Hauptge- 

genstand einer weiteren Antwort auf einen Brief Taixus („Da Lewu“ in Minsheng Nr. 13, Nr. 15 und Nr. 

16, besonders Nr. 13, S. 7-11).

114 „Da Duanren“ in Minsheng Nr. 8, S. 9-11.

1,3 Folglich blieb der Leser auch bei seinem Einwand. Shifus lange zweite Antwort war in sich schon Zeichen 

des Klarungsbedarfs. Er wies darauf hin, daB doch auch die Anarcho-Kommunisten anderer Lander nicht 

immer und liberal! den „Kommunismus“ erwahnten. Selbst Kropotkin habe oft in seinen Biichem nur von 

„Anarchismus“ gesprochen, wenn es nicht gerade um „anarcho-kommunistische Besonderheiten“ ging. 

Der Leser hatte hierzu spitz angemerkt, daB ein Anarchist sich doch nicht dem Diktat westlicher „ublicher 

Praxis'1 Oder einer Autoritat eines Kropotkin unterwerfen mussel (Siehe „Zaida Duanren" W TO fi 

[Nochmalige Antwort auf „Duanrens“ {Brief}] in Minsheng Nr. 12, S. 6-10, besonders S. 6-7). Der Leser 

insistierte weiter, so daB Shifu in Nr. 17 nochmals seine Position wiederholte.

116 „Xu da Duanren“ {W w® (Fortsetzung der Antwort an „Duanren“) in Minsheng Nr. 9, S. 9-12. Diese 

Definition von Kropotkin hatte Shifu schon zuvor in seiner Antwort auf Duanren (in Minsheng Nr. 8) vor- 

gestellt. - Interessanterweise bevorzugten spater manche von Shifus eigenen Anhangern den Begriff wu

zhizhuyi.
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fZ aus, der in einem einfluBreichen Artikel „Shehuizhuyi shangque“ If T a 

(Diskussion des Sozialismus) den Begriff als Synonym fur wuzhengfuzhuyi benutzt hatte.

Shifus letzte explizite Erdrterung und Definition des Anarchismus brachte nun auch die 

lautliche Wiedergabe ins Spiel: annaqi . Anhand der Definitionen von „Anarchie“

bzw. „Anarchismus“ in franzbsischen, englischen und Esperanto-Worterbiichern sowie der 

Erklarung Kropotkins wollte er den Begriff inhaltlich klaren, um zu beweisen, daB die 

Ubersetzung wuzhengfu durchaus korrekt sei. Dabei folgte er aber vorwiegend Kropotkins 

Interpretation, der den Charakter der Regierungslosigkeit besonders hervorhob - wenn 

auch de facto als noch nicht ausreichend betrachtete.

Beziiglich des Begriffes hatte Shifu sich also fur wuzhengfu entschieden, ohne im ubri- 

gen auf die japanische Herkunft desselben einzugehen. Nicht alle seiner Anhanger wiirden 

ihm spater darin folgen, vielmehr wurde zeitweise der Begriff wuzhizhuyi popular. Auch 

sollten manche das Lehnwort annaqi der chinesischen Ubersetzung vorziehen, die ihnen 

nicht geeignet schien.

Von den Begriffen und ihrer inhaltlichen Definition, die im Stil der zhengming ffi 

(Richtigstellung der Begriffe)-Methode Shifus argumentativen Ausgangspunkt bildeten, 

kam er dann auch zu seiner eigenen ideologischen Position, die er zunachst in Form von 

Kritiken an verbreiteten „Irrtumem“ herausarbeitete nach dem Motto, erst einmal das „Feld 

zu saubern“. Insofem waren Shifus Attacken gegen Sun Yatsen, Jiang Kanghu und auch 

Taixu nicht nur in Rivalitatsgefuhlen oder Rechthaberei begriindet, sondern hatten auch 

einen methodischen Aspekt.

Abgrenzung und Kritik beziiglich anderer „Sozialisten“: Sun Yatsen und Jiang Kanghu 

waren die in China bekanntesten Vertreter des „Sozialismus“, jedenfalls im allgemeinen 

Verstandnis, so Shifu, weswegen es von Bedeutung sei zu untersuchen, was fur einen 

„Sozialismus“ sie eigentlich verfochten. Nach Shifu gab es grundsatzlich Sozialismus und 

Sozialpolitik. Der eine negiere das Privateigentum und strebe nach Gemeinbesitz an 

Produktionsmitteln (und Produkten). Die andere akzeptiere die bestehende Gesellschafts- 

ordnung und wolle lediglich mit Hilfe der Regierung einzelne MaBnahmen durchsetzen, 

um soziale Ungerechtigkeiten zu beheben. Innerhalb des Sozialismus gebe es nun zwei 

Richtungen: den Kommunismus, der alien freien Zugang zu samtlichen Gutern erlaube, 

und den Kollektivismus, bei dem jedem prinzipiell nach seiner Leistung aus dem gemein- 

samen Topf zugeteilt werde. Hiervon ausgehend kam Shifu zu dem SchluB, daB Sun und 

Jiang lediglich Sozialpolitik wollten, nicht aber Sozialismus, was er dann im einzelnen 

begriindete.

Sun Yatsen, Gallionsfigur der politischen Revolution - nicht einer sozialen bezog 

sich gern auf Henry Georges „single tax“ und Marx. Shifu war der Ansicht, daB die Idee 

der „single tax“, also der Einheitssteuer auf Grund und Boden, kein Sozialismus sei, da die 

Grundbedingung fur „Sozialismus“, eben der Gemeinbesitz an Produktionsmitteln, nicht 

gegeben sei, schlieBlich setze die Bodenbesteuerung ja den Grundbesitz voraus. Dies stehe 

im Widerspruch zu Marx’ Position, der ja immerhin Sozialist war. Wie kdnne Sun da beide

117 Die anderen genannten lexikalischen Belege stellten z.T. mehr auf das Freiheitsmoment ab. Kropotkin da- 

gegen war es mehr um die regierungslose Gesellschaft zu tun. („Annaqi“ [Anarchie] in Minsheng

Nr. 17, S. 7-8).
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verbinden wollen? AuBerdem habe er Marx’ Definition von Kapital wohl nicht verstanden, 

wenn er die Nationalisierung von Betrieben, Eisenbahnen und Zinsertragen davon ableite. 

Kapital existiere doch nach Marx nur bei Ausbeutung der Arbeiter, denen die Produk- 

tionsmittel nicht gehbren. Was wiirde sich daran andern, wenn der Ausbeuter nun der Staat 

ware? Hatten nicht auch die Qing fur eine Verstaatlichung der Eisenbahnen pladiert und 

somit dann ein Anrecht, „Sozialisten“ genannt zu werden? Suns sogenannter Sozialismus 

bestehe de facto nur aus zwei sozialpolitischen MaBnahmen: der Einfiihrung von Staats- 

betrieben und Bodenbesteuerung. Mit Sozialismus im eigentlichen Sinne habe dies nichts 

zu tun.118

Hauptangriffsziel war fur Shifu aber Jiang Kanghu, zumal dieser sich ja als Chinas 

„erster Sozialist" prasentierte und die „Sozialistische Partei Chinas“ gegriindet hatte. Jiang 

sei ein einziges Biindel von Widerspriichen. Einerseits lobe er den Kommunismus, ande- 

rerseits fiirchte er ihn.119 Seine spezielle Vorliebe fur freie Unternehmungen und die Ab- 

schaffung des Erbrechts setze doch den kapitalistischen Geist fort. Beuteten etwa die Un- 

ternehmer die Arbeiterschaft nur im Gedanken an ihre Kinder und Enkel aus? Solange es 

Wettbewerb gebe, wiirden Klassenunterschiede bestehen. Die „Sozialistische Partei Chi

nas'1 verlange in ihren Statuten keinen Gemeinbesitz an den Produktionsmitteln und favo- 

risiere die „single tax''. War das nicht prinzipiell das Gleiche wie bei Sun? Wenn Jiang nun 

sage, seine Partei sei keine „politische“, womit wolle er seine Vorstellungen denn dann 

umsetzen? Da sei Sun doch ehrlicher, wenn er sich zur Politik bekenne. Und was sei von 

Jiangs Lippenbekenntnis zum Kommunismus zu halten, wenn er gleichzeitig anzweifele, 

daB die Menschen auch ohne Wettbewerb ihr Bestes geben wiirden? Das bedeute doch, daB 

er die Einfiihrung des Kommunismus in Wahrheit fur unmbglich halte.120

Shifu hielt Jiang zweifelsohne fur oberflachlich, wobei die Widerspriiche Jiangs oft 

auch dessen Bemiihen spiegelten, es alien Seiten recht zu machen. Einerseits hatte dies ein 

verbindendes Element (im Sinne seines „Sozialismus im weiteren Sinne“), andererseits 

aber war es wohl auch vom Wunsch getragen, allseits annerkannte GroBe zu sein. Hinzu 

kam sein stetes Taktieren wegen des Bemiihens, einen legalen Status zu erhalten. Jiang, der 

nach dem Verbot seiner Partei in die USA gegangen war, aber von dort aus weiter mit 

seinen Leuten Kontakt hielt, wehrte sich natiirlich, und so wurden die Auseinander- 

setzungen der beiden Kontrahenten zunehmend scharfer. Shifu fand offensichtlich Jiangs 

EinfluB bedrohlich,121 zumal dieser die Anarchisten (besonders gemiinzt auf die abgespal- 

tene ..Sozialistische Partei") indirekt fur das Scheitern seiner Partei verantwortlich machte, 

indem er ihnen Unruhestiftung vorwarf. Damit verdrehte er in Shifus Augen das Bild des 

Anarchismus.

Jiang hatte dem Anarchismus vorgeworfen, Organe, Organisationen und Vertrage 

grundsatzlich abzulehnen. In einer solchen Welt aber ware alles unsicher und wiirde stag-

118 .,Sun Yixian Jiang Kanghu zhi shehuizhuyi" ifefjj /L zL If H’ 3Eft (Der Sozialismus von Sun 

Yatsen und Jiang Kanghu) in MinshengNr. 6, S. 1—7. Zu Sun speziell S. 2M. Vgl. auch Krebs: Shifu ... S. 

133-134. Shifu, einst Tongmenghui-Mitglied, hatte sich also mit der Xinhai-Revolution endgiiltig von 

Sun abgewendet.

119 Jiang hatte ja Bedenken angemeldet gegen den freien Konsum.

120 „Sun Yixian Jiang Kanghu zhi shehuizhuyi" besonders S. 4-7.

121 Siehe Shifus Erklarung in „Da Jiang Kanghu" (Antwort an Jiang Kanghu) in Minsheng Nr. 8,

S. 8-9.
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nieren. Shifu hielt dagegen, dab Kropotkin schon gezeigt habe, dab eine Gesellschaft sich 

durchaus alleine regieren kbnne. Wahrend Jiang am sozialdarwinistischen Dogma festhalte, 

nach dem nur der freie Konkurrenzkampf Fortschritt bringe, habe Kropotkin bewiesen, dab 

die „gegenseitige Hilfe“ der Motor desselben sei.122

Was nun die Ablehnung von Vertragen angehe, so vertraten zwar einige Anarchisten 

wie Godwin, Tolstoj und Stirner diese Position, andere aber, wie Kropotkin, akzeptierten 

sie, solange sie frei geschlossen wtirden. Organe und Organisationen aber seien fur Anar

chisten nur verwerflich insofem sie Machtstrukturen bedeuteten.123 124 *

Shifu nahm neben seiner eigenen Kritik auch noch einen Jiang-kritischen Beitrag eines 

Mitglieds der ehemaligen „Sozialistischen Partei Chinas“ auf, um zu zeigen, dab nicht nur 

er mit Jiang unzutrieden war.

Jiang schien inzwischen um seinen Einflub in China zu furchten und zog die Debatte ins 

Persbnliche. Er bezog sich dabei auf Shifus einstige Mitgliedschaft in der Tongmenghui, 

seine Attentatstatigkeit (wobei er auf Shifus Miberfolg und Verlust seiner Hand anspielte) 

und suggerierte, dab Shifu nach Macao geflohen sei, weil er wieder ein Attentat geplant 

hatte. Damit wollte Jiang offenbar das gangige Klischee vom bombenwerfenden Anar

chisten evozieren. Diese persbnliche Attacke schien Shifu - trotz gegenteiliger Beteu- 

erungen - ziemlich getroffen zu haben.123

Daher ging er zum ersten Mai bffentlich auf seine Vergangenheit ein. Ja, er sei Tong- 

menghui-Mitglied gewesen und habe sich an der nationalen Revolution beteiligt, doch jetzt 

sei er eben Anarchist. Seine Bombe war damals zu frith losgegangen und dazu habe er noch 

iiber zwei Jahre im Gefangnis gesessen! (Damit wollte Shifu wohl auch den Lesem zeigen, 

dab er nicht wie Jiang immer nur den „Kbnigsweg“ gegangen war). Dort habe er sich durch 

intensive Lekture ideologisch neu orientiert. Mit dem Attentatskoprs nach seiner Entlas- 

sung habe er bereits den „Kampf gegen Autoritaten44 verbunden126 und sich von der „blob 

nationalistischen Revolution44 distanziert. Als diese vollzogen war, habe er - nach den 

vorigen nur destruktiven Methoden - die Gelegenheit zur positiven Propaganda fur den 

Anarchismus und die soziale Revolution gesehen. Seine Flucht nach Macao schlieblich 

hatte nichts mit weiteren Attentaten zu tun, sondern war Konsequenz des Verbots seiner 

Zeitschrift in Kanton.

Auch Jiangs Vorwurf, Shifu werfe angesichts des Verbotes der „Sozialistischen Partei 

Chinas44 mit seiner Kritik noch nachtraglich Steine und weide sich an ihrem Desaster, wies 

dieser weit von sich.127 Jiangs Einflub sei eben noch weit verbreitet, und deswegen miisse 

es erlaubt sein, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Jiangs Klage iiber das Verbot seiner 

Partei offenbare nur, dab er immer noch auf die Obrigkeit und deren Gnade setze. Er habe 

sich doch inzwischen nach Amerika abgesetzt - so Shifu bissig -, und beweine sich nun

122 So Shifu in einem Brief: „Da Li Jinxiong" (Antwort an Li Jinxiong) in Minsheng Nr. 11, S. 6-

10, bes. S. 8-9.

123 „Xu da Li Jinxiong" (Fortsetzung der Antwort an Li Jinxiong) in Minsheng Nr. 12, S. 3-6.

124 In Minsheng Nr. 12, S. 10-12.

1-5 In den Erinnerungen seiner Mitstreiter erscheint Shifu als besonders empfindlich beziiglich seiner Behin- 

derung.

126 Damit verlegte Shifu seine eigene „Bekehrung“ zum Anarchismus schon in die Gefangniszeit, allerdings 

offenbarte - wie wir sahen - bis zur Xinhai-Revolution nichts Konkretes eine anarchistische Position.

In der Tat war dieser Eindruck ja nicht abwegig.
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von dort aus noch als „Exilant“. Wenn man ihn auf theoretischer Ebene angreife, reagiere 

er darauf wie auf einen Tabubruch. Theoretische Diskussion gehbre zur Redefreiheit. Halte 

er, Jiang, sich denn fur sakrosankt?128

Jiang, der ja - im Gegensatz zu Shifu - im Westen gewesen war und zahlreiche 

persbnliche Kontakte in sozialistischen Kreisen hatte, machte wiederum Shifu seine be- 

hauptete ideologische Kompetenz streitig. Wie kbnne er den Anarcho-Kommunismus als 

„einzig wahren Sozialismus“ ausgeben, wenn doch Marx der „Papst“ der Sozialisten sei? 

Die Anarchisten batten sich im Zuge des Streites zwischen Marx und Bakunin vom Sozia- 

lismus abgespalten, womit Jiang offensichtlich im Hinterkopf die Spaltung seiner eigenen 

Partei hatte. die er ebenso dem anarchistischen Flugel ankreidete. Implizit zog er hier eine 

Parallele zwischen sich und Marx.

Shifu wollte diese Version der Geschichte des Sozialismus nattirlich nicht stehen lassen. 

Marx sei doch nicht dessen Kulminationspunkt, vielmehr sei der Sozialismus schon bei 

den alten Griechen vertreten worden und in der Neuzeit seit dem 18. Jahrhundert von 

Babeuf, Cabet, Fourier und Saint-Simon. Marx reprasentiere nur eine von mehreren Rich

tungen im Sozialismus. Die Spaltung der Anarchisten und Sozialisten sei auch nicht so zu 

deuten, als habe sich der Anarchismus erst aus dem Sozialismus als Spaltprodukt ent- 

wickelt, vielmehr sei der Anarchismus bereits von Proudhon vertreten worden und die 

Spaltung lediglich das Ende einer Zusammenarbeit gewesen. DaB er, Shifu, Marx nicht als 

Vertreter des „wahren Sozialismus“ gelten lassen wolle, liege darin begrtindet, daB dieser 

die zugeteilten Produkte als Privatbesitz belasse, weswegen er nicht strikt am Prinzip der 

Abschaffung des Privateigentums festgehalten habe.129 Marx sei daher kein Kommunist, 

sondern lediglich Kollektivist, obwohl er sich selbst als Kommunist bezeichnet habe und 

sein Gegner Bakunin mit dem Kollektivismus verbunden werde! Damals, so Shifu, sei die 

Bedeutung dieser Begriffe noch nicht klar definiert gewesen. Inzwischen aber sei dies 

geschehen, woraus folge, daB der wahre Sachverhalt genau umgekehrt bezeichnet werden 

mtisse. Jiang, der Marx offenbar so verehre, fordere aber noch nicht einmal dessen Kern- 

punkte, namlich den Gemeinbesitz an Boden und Kapital, weshalb Jiang erst recht nicht als 

Sozialist gelten kbnne.130

Und noch ein weiteres Mai griff Shifu Jiang Kanghu an, diesmal bezogen auf sein Anar- 

chismusbild. Offenbar aufgrund seiner persbnlichen Erfahrungen mit den Fliigeln der 

eigenen Partei hatte Jiang erklart, daB er am Anarchismus seine gewaltsamen Methoden 

und seine Verweigerung organisatorischer Strukturen ablehne. Dabei benutzte Jiang den 

Begriff qiangquan im Sinne von „gewaltsamen Methoden“, was Shifu nattirlich zuerst 

aufgriff. Wie dargestellt, stand dieser Begriff bei Shifu als Ubersetzungsterminus fur „Au- 

toritat“, doch zeigt dieses MiBverstandnis, daB zum einen dieser spezielle chinesische

128 ..Bo Jiang Kanghu" BUl/CluE (Widerlegung Jiang Kanghus) in Minsheng Nr. 14, S. 3-11, dort S. 4-6. 

Am Ende der Fortsetzung dieses Artikels wehrt sich Shifu nochmals gegen Jiangs Vorwurf, er selbst sei 

hundertmal intoleranter und despotischer als Qin Shihuangdi. Siehe „Bo Jiang Kanghu (xu)“ ®

Rif )in Minsheng Nr. 15, S. 9.

129 „Bo Jiang Kanghu“ in Minsheng Nr. 14, S. 7-11.

130 „Bo Jiang Kanghu (xu)“ in Minsheng Nr. 15, S. 39, bes. S. 3-5 und S. 8.
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Begriff sehr schillernd war (was Shifu auch bewubt war),131 zum anderen die Uber- 

setzungsterminologie generell noch der Festigung bedurfte. Shifu rechtfertigte die Uber- 

setzung mit dem Verweis auf den gleichen Gebrauch schon in Xin shiji wie auch bei 

Kotoku.132 133 Wahrend die Juristen „Autoritat“ als legitim betrachteten (quanli ), lehn- 

ten die Anarchisten sie als qiangquan ab: „Die sogenannten gesetzmabig verankerten 

Rechte (quanlij sind notwendigerweise Rechte, die andere ihrer Freiheit berauben. Deshalb 

spricht man von qiangquan“m - Dies zeigt, dab dieser Begriff im Chinesischen (und 

Japanischen) durchweg eine negative Konnotation hatte, was eben an der Wertung von 

„Starke“ (qiang ^) als moralisch zweifelhaft hing. - Wenn Jiang nun unter dem Begriff 

qiangquan verstehe, dab Anarchisten auch zu den Waffen griffen, um die Regierung zu 

bekampfen, habe er nicht nur den Begriff nicht korrekt verstanden, sondern auch den Anar

chismus. Es werde wohl niemand bestreiten, dab Verteidigung gegen einen Aggressor zum 

Schutz bzw. zur Riickeroberung des Eigenen legitim sei. Verteidigung aber kbnne man 

nicht mit dem Aggression implizierenden Begriff qiangquan belegen.

Damit brachte Shifu das klassische Rechtfertigungsargument der Gewalt als Gegen- 

gewalt. Dennoch wies er darauf hin, dab es im Anarchismus durchaus unterschiedliche 

Auffassungen zur Methodenfrage gebe, und teilte grob in zwei Richtungen: die refor- 

mistische (Godwin und Proudhon), die nicht auf Gewalt setze, sondern auf allmahliche 

Transformation, und die revolutionare, die man nochmals unterteilen kbnne in wider- 

standlerische und aufruhrerische. Die Advokaten des Widerstandes, z.B. Tucker und 

Tolstoj, setzten auf Wehrdienst- und Steuerverweigerung, die Aufruhrer wie Bakunin und 

Kropotkin befurworteten Attentate und Revolution.134 Wenn Jiang nun gegen gewaltsame 

Methoden sei, sei dies also noch lange kein Argument gegen den Anarchismus insge- 

samt.135

Was nun den Vorwurf der Organisationsfeindlichkeit angehe, so sei der Anarchismus ja 

nur gegen autoritare Organisationen, nicht aber gegen freie. Jiang bekenne sich nur zur 

Ablehnung von Militar und Steuern, lasse aber alle anderen autoritaren Strukturen unan- 

getastet. Daher kbnne man schlieben, dab Jiang zum einen mit seiner Identifizierung von 

Anarchismus und Gewalt nur ins selbe Horn stobe wie die Kapitalisten und die Gentry, 

zum anderen, dab er mit seinem Vorwurf der Organisationslosigkeit offenbare, Anhanger 

der Regierungsidee zu sein - und somit eben kein Anarchist.136

Shifu hatte in all diesen Auseinandersetzungen mit Jiang diesem jedes Recht auf den 

Titel „Sozialist“ oder „Anarchist“ aberkannt. ja ihn nicht einmal als „Kenner des 

westlichen Sozialismus“ bestehen lassen. Hinzu kam, dab Shifu durch sein Verbleiben in

131 Er gab zu, dab ihn die „normalen Leute“ im Sinne von „Gewalt“ auffaBten. Siehe „Jiang Kanghu zhi wu- 

zhengfuzhuyi (xu)“ &EiKWi# ( ) (Der Anarchismus Jiang Kanghus: Fortsetzung) in

Minsheng Nr. 18, S. 5—7, dort S. 6.

lj2 Ob zwischen diesen beiden Pragungen ein Zusammenhang besteht, ist mir nicht bekannt. In Xin shiji 

taucht der Begriff friih auf. Im japanischen und chinesischen Schrifttum zum Anarchismus vor 1907 ist 

mir der Begriff allerdings nicht als etablierter Terminus begegnet.

Ijj „Jiang Kanghu zhi wuzhengfuzhuyi“ in Minsheng Nr. 17, S. 6.

133 Hier ist interessant festzuhalten, daB Shifu Kropotkin explizit als Befurworter von Attentaten charak-

terisiert.

135 „Jiang Kanghu zhi wuzhengfuzhuyi“ in Minsheng Nr. 17, S. 6-7.

136 „Jiang Kanghu zhi wuzhengfuzhuyi (xu)“ in Minsheng Nr. 18, S. 5-7.
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China und seine Arbeit im Shanghaier Untergrund auch moralisch gegeniiber dem in den 

USA weilenden Jiang bei vielen am Sozialismus Interessierten Punkte gesammelt hatte. 

Jiang verlor daher zusehends an EinfluB und konnte sich - nach Shifus fruhem Tod - nur 

durch gelegentliche bissige Bemerkungen im Nachhinein Genugtuung verschaffen. Den- 

noch machte der Verlauf der Debatte klar, daB es Shifu war, der durch seine fast fanatische 

KompromiBlosigkeit einen wichtigen potentiellen Verbiindeten bewuBt zuriickstoBen und 

in Grund und Boden argumentieren wollte.

Obwohl Shifu sich den inzwischen geflohenen Jiang Kanghu zum Hauptgegner erkoren 

hatte, sparte er aber auch den buddhistischen Mbnch Taixu, der ihm personlich bekannt 

war. nicht aus.lj7 Nach Shifus Aussagen hatten Taixu und Sha Gan ihn noch 1912 gefragt, 

ob er nicht ihrer Partei beitreten wolle.138 Obwohl diese zweifelsohne anarchistische 

Positionen vertrat, verschonte Shifu auch sie nicht vor Kritik. Wie erwahnt, hatte Shifu in 

Briefen an Taixu deren Begrifflichkeiten und Vermeidung des Wortes „Anarchismus“ als 

Etikettenschwindel attackiert.

In einem eigenen Artikel faBte er dann seine Differenzpunkte zur „Sozialistischen Par

tei" zusammen: 1. Der Name der Partei hatte - wie gesagt - „anarcho-kommunistisch“ 

lauten sollen; 2. Anarchisten sollten keine Machtstrukturen einer politischen Partei haben; 

3. Anarchisten sollten keine Statuten haben; 4. Die erklarten Ziele (s.o.) seien nicht in sich 

stimmig. So sei die Definition von Klassen als arm/reich, hoher/niedriger Sozialstatus und 

gebildet/einfaltig unsinnig. In Fragen des Reichtums und des Sozialstatus gebe es klare 

Unterschiede, doch der Bildungsgrad sei eine relative Angelegenheit und kbnne nicht mit 

den anderen Gegensatzpaaren zusammengebracht werden. Es gebe ja auch ungebildete 

Reiche. die andere dominierten. Entsprechend gefiel Shifu auch die Zusammenfassung der 

zu ergreifenden Mittel gegen die Klassenunterschiede, die die Gleichheit der Erziehung 

enthielt, nicht. Wenn die bkonomischen Unterschiede beseitigt seien, werde automatisch 

die Erziehung fur alle gleich sein. AuBerdem klinge dies zu sehr nach „Sozialpolitik“ a la 

Jiang Kanghu. Das zweite Ziel der „Sozialistischen Partei“, die Abschaffung von Abgren- 

zungen. kbnne man auBer auf Staat und Familie nicht auch auf ..Religion“ bzw. Aberglaube 

beziehen. Religion kbnne man schon deshalb nicht gleichwertig neben Staat und Familie 

setzen. weil der Staat das Eigentliche und Religion nur eines der ihm untergeordneten 

Probleme sei. Wenn nun weiter von „Achtung des Einzelnen“ geredet werde, so klinge dies 

nach Individualismus, der im Gegensatz zum ebenfalls angestrebten Kommunismus stehe. 

Ferner sollten Anarchisten keine konkreten Alternativstrukturen wie Sozialeinrichtungen 

anvisieren. denn diese wurden im Zeitalter der Anarchie spontan durch das Volk selbst 

geschaffen. nicht von ,.Vordenkern" autoritar gesetzt. Sollten sie fur das Jetzt gedacht sein, 

so fand Shifu. daB dies eine Verschwendung an Energien sei, die man lieber auf die Besei- 

tigung der Regierung biindeln sollte. Vielmehr roch ihm dies offensichtlich wieder nach 

,.Sozialpolitik". Wenn Anarchisten sich konstruktiv engagierten wie in der Arbeiterorga- 

nisation oder in Schulen. so sei dies als Teil der Propaganda sinnvoll, aber nicht „sozial- 

politisch” gemeint. AuBerdem sollten Anarchisten keine Gebote aufstellen. Die Forde-

Es scheint allerdings, daB die Initiative zum Kontakt von Taixu ausging. Wie Shifus Biographen nahe- 

legen. sah Shifu sich als ..Lehrer der Wahrheit“, der Fragesteller zu sich lieB, aber nicht selbst an anderer 

Leute Tilr klopfte.

;s ..Lun shehuidang” fjffljf WM (Uber die ..Sozial istische Partei“) in Minsheng Nr. 9, S. 1-6, dortS. 1.
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rungen der „Sozialistischen Partei“ waren ja denen von Shifus „Herzgesellschaft“ ahnlich, 

doch strich Shifu heraus, daft diese und die anarchistische Propaganda nicht in eins fielen. 

Die „Herzgesellschaft“ sei eine rein moralische Angelegenheit, weshalb die Maximen nicht 

gegen die Freiheit verstiehen. Der Anarchismus allerdings sei eine breitere und gesell- 

schaftsbezogene Bewegung, die sich durch solcherlei ethische Einschrankungen selbst be- 

schneide. So wtirde etwa durch die Ablehnung des Militars eine ganze Berufssparte aus 

dem Anarchismus ausgegrenzt. Riskiere man da nicht, sich diesen wichtigen Bevblke- 

rungsteil zum Feind zu machen?139

Dieser letzte Punkt war insofern interessant, als Shifu selbst noch in Kanton eine antimi- 

litaristische Schrift verbreitet hatte, die sogar seinen alten Freund aus der Zeit des Atten- 

tatskorps, den bald als „anarchistischer Warlord“ titulierten Chen Jiongming, veranlabte, 

um Einstellung dieser Propaganda zu bitten, weil sie die Armee durcheinander brachte.140 

Auch diirfte Shifu in seiner mehrfach wiederholten Abgrenzung zwischen „Herzge- 

sellschaft“ und seinen anarchistischen Aktivitaten nicht allzu viel Verstandnis gefunden 

haben.

Shifus Diskussion mit Taixu zog sich fast durch die ganze Minsheng, solange sie unter 

seiner Agide stand, wobei ihr Hauptstreitpunkt der Begriff des „Sozialismus“ bzw. der 

„Gesellschaft“ war. Grundsatzlich war Taixus Vorstellung stark von traditionell chine

sischen Elementen bestimmt. Er sah die „Gesellschaft“ als Bindeglied zwischen Familie 

und Staat und offenbarte so ein gestuftes Weltbild, wie es ja auch der Konfuzianismus 

kannte, ohne nattirlich den Begriff der „Gesellschaft“ zu benutzen. Shifu hingegen bezog 

sein Verstandnis von „Gesellschaft“ wiederum von Kropotkins biologistischem Ansatz. 

„Gesellschaft“ existiere immer, die Frage sei nur, ob sie autoritar oder libertar sei. Taixus 

Ansinnen dabei war stets, seine Wahl von „Sozialismus“ als Bezeichnung fur die eigene 

Ideologic zu rechtfertigen. Da er - im Gegensatz zu Shifu - in Fremdsprachen iiberhaupt 

nicht bewandert war, bildete er - ganz chinesisch - die Verbindung von shehui W 

(Gesellschaft) zu shehuizhuyi T2 M (Sozialismus). Da shehui alles Zwischenmensch- 

liche umfasse, muBte auch shehuizhuyi ein allgemeiner Nenner sein und unter anderem den 

Anarchismus mit umfassen. Shifu hingegen ging von westlichen Begriffen und Defmi- 

tionen aus und kam entsprechend zu anderen Ergebnissen.141

Somit war Shifus Auseinandersetzung mit Taixu gewissermahen die mit einem spezi- 

fisch chinesischen „hybriden“ Verstandnis des Anarchismus.

Vorbilder fur die eigene Position: Mit dieser Kritik an anderen chinesischen Vertretern 

des Sozialismus und Anarchismus machte Shifu den Weg frei fur seine eigene Propaganda. 

Diese versuchte sich vornehmlich an westlichen Autoritaten, alien voran nattirlich Kropot

kin, zu orientieren. Entsprechend erschienen in Minsheng auch zahlreiche Ubersetzungen. 

Dazu gehbrten zum einen Informationen tiber anarchistische Aktivitaten in anderen Lan- 

dern, aber auch historische Abrisse, die dem Leser Hintergrundinformationen bieten 

sollten. An der Auswahl der iibersetzten Beitrage war klar die anarcho-kommunistische

u Krebs: Shifu... S. 110.

141 Diese Debatte in Briefform findet sich vor allem in Minsheng Nr. 13, S. 7-12, und Nr. 15, S. 10-12. Shifu 

„belehrte“ Taixu ansonsten uber westlichen Sozialismus und Anarchismus in Minsheng Nr. 16 und Nr. 20, 

wiederum in Briefform.
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Linie Shifus erkennbar. Ubersetzt wurde u.a. aus der Zeitschrift Freedom, an der Kropotkin 

ja mabgeblich mitwirkte, und aus Les temps nouveaux, die von Kropotkins altem Freund 

Grave (in der Nachfolge von dessen Le Revolte) herausgegeben wurde. Haufig iibersetzte 

man aber auch aus Esperanto-Vorlagen. Die erste Ubersetzung eines Kropotkintextes 

begann in Minsheng Nr. 5: La conquete du pain, ubersetzt von Liang Bingxian und spater 

iiberarbeitet von Shifu.* * * * * * * * 142 * In Nr. 7 iibersetzte Shifu einen Abschnitt tiber Sibirien aus 

Kropotkins Memoiren,14j in Nr. 8 wurde ein Artikel uber Kropotkin und seine Lehre 

offensichtlich aus dem Englischen von Huang Zunsheng ubersetzt. Nr. 10 stellte die 

„Grdben“ des modernen Anarchismus vor, namlich Kropotkin und Grave. Proudhon und 

Bakunin wurden dabei lediglich zu friihen Exponenten vor dem „eigentlichen Hbhepunkt“ 

Kropotkin. Grave, dessen herausgehobene Rolle als „zweiter Lehrer“ neben Kropotkin 

erstaunt, habe im Grunde dieselbe Auffassung wie Kropotkin.144 * Offensichtlich kam Grave 

zu diesen Ehren, weil er schon Verbindung mit der Xin shiji-Grwppe gehabt hatte, Frank- 

reichs Anarchisten als weltweit fuhrende reprasentierte und auch persbnlich brieflichen 

Kontakt zu Shifu pflegte, der untibersehbar stolz auf dessen freundschaftlichen Umgangs- 

. 145

ton war.

In Minsheng Nr. 13 wurden dann die „Griindervater“ des Anarchismus, Proudhon und 

Bakunin, gewiirdigt.146 Ab Nr. 14 lief eine weitere Kropotkin-Ubersetzung an: „La com

mune de Paris", ubersetzt von Huang Zunsheng, und ab Nr. 15 noch Anarchist 

Communism: its Basis and Principles vom gleichen Ubersetzer.147 In Nr. 17 fabte Shifu 

kurz die seiner Meinung nach zentralen Lehren Kropotkins in drei Punkten zusammen: 1. 

Okonomische Freiheit, namlich. dab alle freien Zugang zu den Produkten der gemeinsamen 

Arbeit haben; 2. Politische Freiheit, namlich freie Vereinigungen auf alien Ebenen; 3.

142 Da Liang den Titel wie Kotoku iibersetzte und Shifu auf jeden Fall diese Ubersetzung besaB (er zitierte sie

u.a. als Beleg fur seine Wiedergabe von „Autoritat“ mit qiangquan), dtirfte Liang Kbtokus Ubersetzung

beigezogen haben. Ab Minsheng Nr. 19 korrigierte Shifu Liangs Ubersetzung, die ihm nicht genau genug

war. (Siehe seine Anmerkungen in Minsheng Nr. 19, S. 5). Shifu merkte bereits in Nr. 18 an, daB Liang

offenbar noch eine andere westliche Ausgabe besaB, da seine Ubersetzung auf Nachpriifung Shifus von

der ihm vorliegenden franzbsischen Version und Kbtokus Ubersetzung manchmal abwich. (Minsheng Nr.

18. S. 2). Shifu kritisierte allerdings auch Kbtokus Wiedergabe des Buchtitels als miBverstandlich. (Ibid.

S.4).

I4j Dieser deckt sich ubrigens nicht mit dem einst von Zhou Zuoren in Minbao Nr. 23 ilbersetzten Sibirien-

Bericht.

144 Siehe Minsheng Nr. 10, S. 1-2: „Jinshi wuzhengfudang zhi shibiao“ jff tL M Ki W M X BUI S (Tabelle 

der Meister des modemen Anarchismus).

143 Vgl. das Ende dieses kurzen Artikels uber die „GrbBen“ des Anarchismus.

146 Nr. 13, S. 1-3: „Wuzhengfuzhuyi zhi yuanzu“ Iff rp pp (Die Griindervater des Anarchis

mus).

14 Von Anarchist Communism: its Basis and Principles existierte auf jeden Fall bereits eine japanische 

Ubersetzung von Morichika Unpei (s.u.). „La commune de Paris" war in die Paroles. d’un revolte einge- 

gangen, die damals noch nicht ins Japanische ubersetzt waren (s.u.), doch hatte Osugi zumindest die 

franzosische Ausgabe intensiv im Gefangnis gelesen und moglicherweise Shifu, mit dem er ja Kontakt 

hatte, Zugang dazu verschafft. Jedoch war in Minsheng die Ubersetzung aus dem Englischen, was sich auf 

die Version als Rede Kropotkins, „The Commune of Paris", abgedruckt in Freedom, beziehen kbnnte.



(Liu) Shifu, die „Personifikation“ des chinesischen Anarchismus 313

Moralische Freiheit, namlich ohne auferlegte Pflichten alle gesellschaftlichen Beziehungen 

auf „gegenseitige Hilfe" zu griinden.148

Die Nr. 21 schlieBlich hob Emma Goldman hervor, die ebenfalls Kontakt mit Shifu 

pflegte. AuBerdem brachte Shifu eine Ubersetzung zu den „Charakteristika der Lehre 

Kropotkins", dessen Autor Shifu nicht angibt. Der Artikel entpuppt sich als der Kutsumis 

tiber „die Besonderheiten Kropotkins" aus Shakaishugi kenkyuNr. 2, 1906 (s.o.). Dies legt 

im iibrigen nahe, daB auch hier in Minsheng oft japanische Ersttibersetzungen herange- 

zogen wurden, die man durch japanische Genossen, zu denen Shifu engen Kontakt hatte, 

erhielt.

Die letzte Nummer, die Shifu redigierte, war Nr. 22. Auch hier spielte Kropotkin eine 

groBe Rolle, doch ging es hier um dessen Position zum Ersten Weltkrieg, die fur Shifu ein 

Schock war (s.u.).

Neben den vor allem auf Kropotkin bezogenen Ubersetzungen149 ist nur noch ein Werk 

zu erwahnen, das einen gewissen Nachhall erzeugte: Paul Berthelots L’evangile de Lheure 

(urspriinglich in der Schriftenreihe von Les temps nouveaux verlegt,150 dann in der Espe- 

ranto-Zeitschrift Internacia Socia Revuo in Esperanto als La Evangelio de Horo erschie- 

nen, wonach es Shifu iibersetzte). Der Text sollte ein „anarchistisches Evangelium" dar- 

stellen, wurde von Shifu aber bezeichnenderweise mit dem „revolutionareren“ Titel 

Pingmin zhi zhong 11 (Glocke des Volkes) vorgestellt.151

Charakterisierung des eigenen Standpunktes: Nachdem Shifu zunachst iiberwiegend 

indirekt, namlich durch Refutation anderer Positionen oder positiv durch ausgewahlte 

Ubersetzungen und sachliche Beitrage sein eigenes Credo herausgearbeitet hatte, folgte 

schlieBlich auch eine bffentliche zusammenfassende Erklarung zu seiner Position. Wie in 

Minsheng Nr. 5 mitgeteilt wurde,152 hatte sich in Shanghai eine „Gesellschaft anarcho- 

kommunistischer Genossen" konstituiert, deren Absichten dann in Nr. 17 bekanntgemacht 

wurden. Sie wollten das kapitalistische System radikal beseitigen und den Kommunismus 

einfuhren, ohne jegliche Regierungsgewalt, um bkonomische und politische Freiheit zu 

erreichen. Der angestrebte Zustand ohne Grundbesitzer, Kapitalisten, Fiihrer, Beamte, Re- 

prasentanten, Familienvorstande, Militar, Gefangnisse, Polizei, Gerichte, Gesetze, Religion 

und Ehesystem werde genau den Gegensatz zur derzeitigen „H611e“ bilden. Ohnehin sei der 

Anarchismus das Ziel der gesellschaftlichen Evolution und daher alles andere als zu 

furchten. SchlieBlich sei die Verkommenheit der Menschen durch das gegenwartige 

System bedingt.

Um all das durchzusetzen, mtisse man die Revolution anstreben, womit nicht primar 

Revolutionstruppen gemeint seien, sondern eine revolutionare Einstellung! Die unmittel-

148 Nr. 17, S. 8: „Kelupaotejin wuzhengfu gongchanzhuyi zhi yaoling“ H iff it Jr Jg

(Der Kern von Kropotkins Anarcho-Kommunismus).

149 Auf Anfrage eines Lesers gab Shifu auBerdem in Nr. 17, S. 11, eine Liste von 16 Werken Kropotkins, die 

es auf Englisch zu lesen gebe.

150 Vgl. Maitron S. 638.

151 So Yamaga Taiji in der Einleitung zu seiner eigenen Ubersetzung des Textes ins Japanische von 1929, 

wobei er den Ubersetzungstitel von Shifu ubemahm: Heimin no kane U g (Glocke des Volkes), 

und als Untertitel Museifu no fukuin Vftii i=f (Evangelium der Anarchie) beifugte.

152 Dort S. 9.
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baren Widerstande sollten durch „direkte Aktion“ beseitigt werden. Konkret wolle man mit 

freiwilligen Verbanden im Geheimen oder offen Propaganda betreiben. Die Shanghaier 

Gruppe solle nur der Ausgangspunkt sein fur einen China-weiten ZusammenschluB und 

dariiber hinaus den ZusammenschluB mit auslandischen Genossen.'53

Ein Leser wandte ein, daB in China fur die Verwirklichung des Anarchismus doch noch 

nicht die Bedingungen gegeben seien, zumal die Gefahr bestehe, daB die Imperialisten sich 

der Situation bedienen wiirden. Shifu antwortete darauf mit der Uberzeugung, daB die 

anarchistische Revolution natiirlich in irgendeinem Land zuerst anfangen werde, aber alle 

anderen dann sofort mit eigenen Revolutionen darauf reagieren wiirden. Europa sei der 

wahrscheinlichste Ort, wo es losgehen werde, da dort die Propaganda schon weit gediehen 

sei. In China gebe es noch viele Widerstande, die direkt bzw. durch Aufklarung beseitigt 

werden muBten. Wenn erst einmal alle falschen Ideen beseitigt seien, werde das Volk 

erkennen, daB der Anarchismus das einzig Richtige sei. (Deswegen hatte Shifu ja zunachst 

in der Propaganda den Schwerpunkt auf die Attacken gegen andere Uberzeugungen gelegt). 

SchlieBlich habe es keinen Sinn, den Anarchismus autoritar z.B. durch Militaraktionen 

implementieren zu wollen. Dies ware eine Revolution weniger „Helden“, doch nicht die 

der „Massen“, wozu natiirlich auch das Militar gehbre. Um die Massen aufzuklaren, diene 

zunachst die schriftliche Propaganda, aber auch Erziehung und Gewaltakte kbnnten dazu 

kommen.

Was nun die internationale Situation angehe, so kbnne man sich auf die Solidaritat der 

auslandischen Genossen verlassen, die ja gegen den Imperialismus in ihrer eigenen Lan- 

dern kampften, doch fiigte Shifu hinzu, daB der offensichtlich um Chinas nationale 

Integritat besorgte Leser nicht meinen solle, daB der chinesische Patriotismus an sich bes- 

ser sei als der Imperialismus. Vielmehr wiirde er, wenn China selbst in der Position eines 

starken Landes ware, zu genau denselben Konsequenzen fuhren: andere verschlingen zu 

wollen.1 * 3'4

Um das Profil dieser neuen anarcho-kommunistischen Gruppe zu scharfen, erschien in 

MinshengNr. 19 ein detaillierter Artikel liber Ziele und Methoden derselben: „Wuzhengfu 

gongchandang zhi mudi yu shouduan“ ft ft ft ft- ft ® ft H [ft ft! ft ft (Ziele und 

Methoden der Anarcho-Kommunisten) - die ausfuhrlichste programmatische Darlegung 

der eigenen Position. Als Ziele wurden 14 aufgelistet: 1. Alle wichtigen Produktionsmittel 

in Gemeinbesitz, kein Privateigentum und kein Geld; 2. Jeder hat freien Zugang zu den 

Produktionsmitteln; 3. Keine Klassenunterschiede zwischen Kapitalisten und Arbeitern; 4. 

Alle Produkte gehbren alien; 5. Keine Regierung; 6. Keine Armee, Polizei, Gefangnisse; 7. 

Keine Gesetze und Regeln; 8. Freie Vereinigungen als einzige Organisationsform; 9. Kein 

Ehesystem; 10. Alle Kinder / jungen Leute zwischen sechs und zwanzig oder funfund- 

zwanzig Jahren erhalten Erziehung; 11. Vom SchulabschluB bis 45 oder 50 Jahre wird 

gearbeitet. Danach wird der Einzelne in bffentlichen Altenheimen betreut. Sozialfursorge 

auch fur Behinderte und Kranke; 12. Keine Religion. „Gegenseitige Hilfe“ ist die natiir- 

liche Moral; 13. Jeder arbeitet taglich zwei bis vier Stunden. Die ubrige Zeit hilft er der

bj ,.Wuzhengfu gongchanzhuyi tongzhishe xuanyanshu“ ft ft A 3! Ji 71 U W ft M M

(Ankiindigungsschreiben der Gesellschaft anarcho-kommunistischer Genossen) in Minsheng'Nr. 17, S. 1-

3. Die zusammenfassende Esperantoversion erschien in Nr. 18, S. 69-70.

b4 „Da Cai XiongfeC ft H £1 (Antwort an Cai Xiongfei) in Minsheng Nr. 18, S. 11, und Nr. 19, S. JO- 

12.
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Weiterentwicklung der Gesamtgesellschaft durch freies Studium und der personlichen 

Reifung durch Kunst und Technik; 14. In der Erziehung wird eine Internationale Sprache 

verwendet, die die Sprachvielfalt weltweit ersetzen wird.155 156

Um diese Ziele zu erreichen, wurden vier Methoden vorgeschlagen: 1. Schriftliche und 

mtindliche Propaganda zur Aufklarung der Massen; 2. Je nach Situation Widerstand in 

Form von Steuer- oder Wehrdienstverweigerung sowie Streiks, oder aber aufriihrerische 

Aktivitaten wie Attentate und Erhebungen, die eine effektive Propaganda seien; 3. 

Revolution der Massen, wenn die Propaganda die Situation reif dafiir gemacht habe; 4. 

Eine internationale Revolution, die von Europa ausgehen wird und fur die China durch 

Propaganda dann reif gemacht sein mub.

Gegen den Einwand, dab China moralisch dafiir noch nicht vorbereitet sei, hielt Shifu - 

der zweifelsohne den Text verfabte -, dab die anarchistische Moral nur aus „arbeiten“ und 

„gegenseitiger Hilfe“ bestehe, und beides sei den Menschen als Drang natiirlicherweise 

eigen. Daher werde auch die Propaganda nicht schwierig sein, weil sie ja nur dem 

Menschen die Augen fur das bffne, was in ihm schon angelegt sei. Entsprechend werde 

auch - so Shifus Uberzeugung - niemand sich der Plausibilitat des Anarchismus entziehen 

konnen. Daher sollte die Umsetzung des Anarchismus auch nicht mehr lange auf sich 

warten lassen. Die Kriegswolken fiber Europa seien die Gdtterdammerung fur Regierungen 

und Kapitalisten. Sobaid sie sich verzogen hatten, werde der Anarchismus Einzug halten, 

weswegen die Aufgabe der ostasiatischen Genossen sei, ihr Volk nun schnell aufzuriitteln 

und fiir diesen Jiingsten Tag“ bereit zu machen.1716

Dab eine solche anarchistische Organisation wie die „Gesellschaft der anarcho-kommu- 

nistischen Genossen“ durchaus auf Unterstiitzung rechnen konnte, zeigte sich u.a. durch 

die Erklarung einer gleichnamigen Gruppe in Kanton, die mbglicherweise von Shifus frii- 

heren Weggenossen gebildet wurde.157 Auch in Nanjing und Changshu fA (Jiangsu) 

sollte es ahnliche Gruppen geben.158

Insbesondere die Frage des konkreten Vorgehens beschaftigte die Sympathisanten je- 

doch. So waren vor allem gewalttatige Vorgehensweisen sehr umstritten. Shifu suchte zu 

erklaren, dab an sich solche Aktionen tausendmal effektiver seien als das Verteilen von 

Propaganda-Material - ein Spruch, der immerhin von Kropotkin stammte. Aber, so 

schrankte er gleich ein, dies sei kein Ersatz fur Propaganda-Arbeit. Auberdem wies er 

darauf hin, dab der Begriff baodong H ffj. den er im Zusammenhang mit Streiks und 

Attentaten gebraucht hatte, im Westen „Erhebung“ genannt werde und somit „keine 

unschbne Bedeutung“ habe. Vielmehr weise der Begriff auf die Spontaneitat der Aktionen

155 Siehe „Wuzhengfu gongchandang zhi mudi yu shouduan“ te MW 13= M @ lW W M IS (Ziele und 

Methoden der Anarcho-Kommunisten) in Minsheng Nr. 19, S. 6-7. (Vgl. die Ubersetzung bei Krebs: 

Shifu ... S. 129-130). - Es ist immerhin erstaunlich, dab hier der Begriff dang auftaucht. Er meinte 

urspriinglich nur „Anhanger von ...“, doch inzwischen war die Bedeutung eingeengt auf „Partei“. Shifu 

hatte ja der anarchistisch orientierten „Sozialistischen Partei“ u.a. vorgeworfen, eine „Partei“ zu sein. 

Andererseits zeigt seine Verwendung von dang z.B. in der Ubersetzung fiir „intemationalen Anar- 

chistenkongreb“ (s.u.), dab er wiederum die altere Bedeutung unterlegte. Damit war wuzhengfudang 

gleichbedeutend mit „Anarchisten“, nicht „anarchistischer Partei“.

156 Ibid. S. 7-9.

157 Die Erklarung erschien in Minsheng Nr. 19, S. 9-10.

158 Siehe ibid. S. 10. Die Nanjing-Gruppe war bereits in Minsheng Nr. 8, S. 8, vorgestellt worden, und in Nr.

11, S. 12, hatte man auf die Changshu-Gruppe hingewiesen.
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hin. Nach Shifu (und Kropotkin) war allgemeine Propaganda-Arbeit eine Daueraufgabe, 

wahrend solche Erhebungen nur bei entsprechenden Situationen angezeigt seien. Doch, so 

schrieb Shifu explizit, sehe er solche momentan in China nicht gegeben, weswegen er sich 

derzeit rein auf die Propagierung des Anarchismus in schriftlicher und mundlicher Form 

konzentriere.

Damit hatte Shifu auch fur sein eigenes Handeln klargestellt, dab er Gewalt und Atten

tate durchaus weiterhin fur prinzipiell probate Mittel hielt, aber nicht im Jetzt.159

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Frage nach der individuellen Moral, die fur eine 

erfolgreiche Implementierung des Anarchismus mbglicherweise Voraussetzung sein kbnn- 

te. Shifu wies dies zurtick mit dem Verweis auf die Natiirlichkeit der anarchistischen Moral 

zum einen, zum anderen mit dem Verweis auf die Abhangigkeit der Moral vom Gesell- 

schaftssystem nach der Devise: die gegenwartige Gesellschaft korrumpiert. Erst durch die 

Einfuhrung des Anarcho-Kommunismus kbnne die individuelle Moral gehoben werden.160

Des weiteren wurde Shifu vorgehalten, sich zu elitar auszudriicken. Wenn er die Massen 

aufklaren wolle, warum benutze er dann nicht die Umgangssprache? Shifu raumte ein, dab 

seine Propaganda so nicht die Massen erreichen werde, doch habe er sich zunachst auf die 

Heranbildung von Propagandisten als Multiplikatoren verlegt, d.h. er spreche bewubt erst 

Intellektuelle an, denen er mit Minsheng eine Grundlage ihres Studiums des Anarchismus 

habe geben wollen. Daneben sei er aber dafur, dab jeder entweder selbst in den Westen 

gehe oder aber zumindest Fremdsprachen lerne, um direkten Zugang zu den Quellen des 

westlichen Anarchismus zu bekommen. Er selbst kbnne da nur einen Bruchteil mit den 

Ubersetzungen und Dokumentationen in seiner Zeitschrift leisten.161 Auch war Shifu klar, 

dab die Masse der Leute nicht gerne theoretische Abhandlungen las, sondern eher durch 

illustrierte Popularisationen oder romanhafte Darstellungen fur Propaganda zuganglich sein 

wurde.162 Dennoch ist bemerkenswert, dab Shifu somit beim elitaren Gebrauch der Schrift- 

sprache blieb.

Ein anderer Leser schlug vor, doch konkret etwas fur die Arbeiterbildung und besonders 

gegen den Analphabetismus zu tun. Im Westen kbnne durch die Schulpflicht immerhin 

jeder Zeitung lesen und sei daher auch fur Propaganda erreichbar. Shifu begrtibte diese Idee 

und erganzte, dab in der Erziehung nicht nur der Analphabetismus unter Arbeitern und 

Bauern angegangen werden miisse, sondern auch wahrhaft „wissenschaftliche“ Erkennt- 

nisse vermittelt werden sollten. Hiermit meinte er praktische Kenntnisse und allgemeine 

Prinzipien der Naturwissenschaft, die sich schlieblich - nach Kropotkin - mit dem Anar

chismus bestens vertrugen. Andere sogenannte „Wissenschaften“ wie Politik- oder Rechts- 

wissenschaft fielen naturlich nicht unter die „wahre Wissenschaft“.163 Auch solle man die 

rhetorischen und darstellenden Kiinste nach westlichem Vorbild in die Volksbildung inte- 

grieren, da z.B. durch entsprechende Theaterstiicke grobe Propagandawirkung erzielt wer

den kbnne.164

159 „Da Hencang“ (Antwort an „Hencang“) in Minsheng Nr. 20, S. 4-7, dort S. 4.

160 Ibid. S. 5-6.

161 Ibid. S. 6-7.

162 „Da Wuchen“ (Antwort auf „Wuchen“) in Minsheng Nr. 20, S. 7-10, dort S. 9.

163 Man denke hier an die entsprechenden Diskussionen in Xin shiji (s.o.).

164 „Da Wuchen“ S. 7.
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Shifu unterstiitzte prinzipiell Li Shizengs Engagement fur ein „sparsames Studium in 

Frankreich“, da dadurch der Kenntnisstand der chinesischen Gesellschaft gehoben wer- 

de.165 Li Shizeng hatte Shifu bereits im Friihjahr 1914 in einem Antwortbrief auf dessen 

Frage nach der besten Propaganda-Methode zum Engagement in der Volkserziehung auf- 

gerufen. Lis Brief wurde von Shifu gekiirzt in Minsheng Nr. 6 abgedruckt. In seiner kurzen 

Vorbemerkung, in der er Li als „ersten chinesischen Anarchisten“ wiirdigte, erklarte Shifu 

dessen momentanes Anliegen als „Verbreitung naturwissenschaftlicher Erziehung'4 und 

erwahnte dessen Arbeit an der Ubersetzung von Kropotkins Mutual Aid.166 Li stellte in 

seinem Brief vier Vorgehensweisen vor, die im Westen praktiziert wiirden: 1. Erziehung; 

2. Propaganda; 3. Arbeiterorganisationen; 4. Erhebungen. Die letzten beiden hatten nur in 

fortgeschrittenen Gesellschaften Wirkung, die ersten beiden in riickstandigen. Schlieblich 

sei in China der Bildungsstand der Arbeiter nicht so, dab man effektive Arbeiterorganisa

tionen wie in Frankreich aufstellen kbnne, was Shifu offensichtlich in seinem Fragebrief 

vorgeschlagen hatte. Daher sei es besser, erst am Bildungsstand zu arbeiten.16'

Zwar war Shifus Meinung nicht deckungsgleich mit der Li Shizengs,168 doch zeigt die 

Tatsache, dab er dessen Brief ohne seinen eigenen und ohne kritisch-korrigierende Anmer- 

kungen abdruckte, dab er Li Shizeng offenbar weiterhin sehr schatzte. Dies ist bemer- 

kenswert in Anbetracht der Tatsache, dab er Zhang Ji heftig kritisiert und auch mit Wu 

Zhihui dffentlich gehadert hatte. Li Shizeng hielt sich zumindest in den ersten Jahren der 

Republik noch von der Politik fern und genob ohnehin als bester Kenner der westlichen 

anarchistischen Szene und eifriger Ubersetzer den Respekt Shifus.

Ein weiterer Vorschlag zur Vorgehensweise in der Propagierung des Anarchismus, der 

von Leserseite einging, war die Bildung einer Kommune als konkreter Umsetzung, die der 

Welt vor Augen fiihren sollte, dab der Anarchismus keine blobe Utopie sei.

Shifu, der ja selbst mit seiner Gruppe eine solche hatte starten wollen, meinte dazu nur 

aus eigener Erfahrung, dab die Idee zwar gut, aber unter den gegenwartigen politischen 

Bedingungen schlicht ein Ding der Unmbglichkeit sei.169 Shifu thematisierte hier aller- 

dings nicht die Spannung zwischen einer solchen Idee der „Welt von morgen" auf einer 

Parzelle und seiner ansonsten beschworenen These von der Notwendigkeit, erst das Gesell-

165 Ibid. Dies ist insofem interessant, als Mo Jipeng (Huiyi Shifu S. 27a-27b) berichtet, daB Shifu ihn 1912 

kurz vor der Einkehr am Westsee von der Idee abgebracht habe, ein Auslandsstudium anzutreten, mit der 

Begriindung, dab Kropotkin gesagt habe: „Die Wahrheit existiert bereits in den Menschen". Daher gebe es 

keine Notwendigkeit, ins Ausland zu gehen, sondern es sei besser, in Kanton mit Propaganda fur die 

soziale Revolution zu beginnen.

Shifus jiingerer Bruder wiederum berichtet, daB Wu Zhihui Shifu selbst zu einem Studium in Frank

reich iiberreden wollte. Shifu habe abgelehnt, weil er „in China der einzige sei, der die anarchistische 

Theorie gut begriffen habe“. Deshalb sei seine Propagandatatigkeit in China unersetzlich! (Liu Shixins 

Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 933).

166 Li hatte, wie erinnerlich, mit der Ubersetzung in Xin shiji begonnen und sie dann Anfang der Republikzeit 

weitergefuhrt (aber nie vollendet).

167 „Fulu Zhenmin xiansheng yu Shifu shu“ Fft M JC 7*c Ti IM * (Anhang: Der Brief Herm Zhenmins 

[=Li Shizengs] an Shifu) in Minsheng Nr. 6, S. 11-12. - Dies war auch eine nachtragliche Erklarung, 

warum der Anarcho-Syndikalismus von der Am shiji nicht besonders herausgehoben worden war.

168 Shifu hatte sich stets gegen eine Uberbewertung der Erziehung gewehrt, da sie nur Teil der notwendigen 

Aktivitaten sei.

169 „Da Wuchcn" S. 9.
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schaftssystem zu verandern, bevor der Anarchismus verwirklicht werden kbnne. Auch dies 

zeigt, daB Shifu bei aller Eloquenz im Grunde den Spagat zwischen einer theoretisch 

befiirworteten Massenrevolution und einer praktisch gelebten Avantgarde-Funktion „glau- 

biger“ Anarchisten versuchte.

Shifu fuhlte sich mit seiner „Gesellschaft anarcho-kommunistischer Genossen“ als legi- 

timer Vertreter einer chinesischen anarchistischen „Bewegung“, und als solcher prasen- 

tierte er sich auch international. Im Spatsommer 1914 war ein internationaler Anarchisten- 

kongreB in London vorgesehen. Zwar konnte niemand aus China an eine Teilnahme 

denken, doch wandte sich Shifu brieflich im Namen der Gruppe an den KongreB,170 der 

dann allerdings wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges abgesagt werden muBte.171 

Darin schilderte er zunachst die kurze Geschichte des chinesischen Anarchismus, wobei er 

die Tokyo- und vor allem die Paris-Gruppe erwahnt und besonders Li Shizengs Uberset- 

zungsaktivitat beziiglich der Werke Kropotkins heraushob.172 Jiang Kanghu wurde hier vor 

internationalem Publikum wiederum als Wirrkopf und Pseudosozialist attackiert, wahrend 

Shifus Gruppe als erste Vertreterin des Anarchismus auf chinesischem Boden und legitime 

Erbin der Xin shiji herausgestrichen wurde. Auch die Spaltung der Partei Jiangs wurde er

wahnt und der „Sozialistischen Partei'* 1 * ein gewisses anarchistisches Potential zuerkannt. 

Nach den Verboten durch Yuan Shikai sei aber nun Shifus Zeitschrift Minsheng das einzig 

verbliebene Propaganda-Instrument in China.1 3 An Organisationen wurden entsprechend 

nur die ..Gesellschaft anarcho-kommunistischer Genossen“ in Shanghai und die anarchi

stischen Gruppen in Nanjing und Changshu erwahnt.

Shifu bewertete die Situation des Anarchismus in China als im Vergleich zum Westen 

einerseits schwieriger, andererseits leichter. Erleichternd wirke, daB aufgrund der noch 

kleinen Zahl der Anarchisten und deren einheitlicher Formung (durch Minsheng) ideolo- 

gische Differenzen kaum eine Rolle spielten. So sei niemand ernsthaft am Individualismus 

interessiert, sondern alle fur den Kommunismus. Auch gebe es keine Verfechter des 

Kollektivismus, zumal Jiang Kanghus Partei aufgelbst sei und dieser kaum mehr Anhanger 

habe. Erschwerend wiederum wirke der niedrige Bildungsstand der Arbeiter, denen daher 

jedes gesellschaftliche oder politische BewuBtsein abgehe, sowie die generelle repressive 

Situation in China, die Propaganda systematised zu verhindern suche.

1 " In der Ankiindigung des (Congresses (Minsheng Nr. 10, S. 2—3) hatte Shifu auch aufgerufen, ihm Briefe zu 

schicken. wenn man etwas beim KongreB vorbringen wolle. Es isl nicht nachzuprufen, was an Shifus Brief 

dann nur seine eigene Meinung wiedergab, und was eventuelle Zuschriften spiegelte.

1 1 Uber den geplanten Ablauf informierte Minsheng Nr. 17, S. 4-5, die chinesischen Leser.

1  In Bezug auf die Tokyo-Gruppe hebt Shifu deren Verbindung zu Kotoku hervor. Die Zeitschrift Tianyi 

erwahnt er nicht, lediglich Hengbao, was wiederum ein Indiz daflir sein konnte, dab er Tianyi nie gelesen 

hatte, obwohl ihre Existenz ihm zumindest via Xin shiji bekannt sein muBte. Allerdings erklart Zheng 

Peigang, der Minsheng druckte und Shifus „rechte Hand“ war, dab dieser ihm bereits vor der Xinhai- 

Revolution verschiedene anarchistische Publikationen gegeben habe, u.a. auch Tianyi. (Siehe Zheng 

Peigangs Erinnerungen in Ge Jiang/Li Bd. 2, S. 943, die allerdings oft fehlerhaft sind). Wenn dem so war, 

dann konnte Shifus Auslassung der Tianyi auf Kritik an derselben hindeuten. Hengbao war in ihren 

Inhalten ja starker auf Arbeitsfragen ausgerichtet. Die in Tianyi vor allem anfangs prominente Frauenfrage 

dagegen spielte in Hengbao keine groBe Rolle mehr.

1-3 Shifu erwahnt zusatzlich noch die in Siidost-Asien erscheinende Zhengsheng iF 8 (Aufrechte Stimme), 

die Liang Bingxian herausbrachte. Liang arbeitete meist von Siidost-Asien aus mit der Minsheng zusam-

men.
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Da Shifu nicht selbst zum AnarchistenkongreB fahren konnte, wollte er doch wenigstens 

brieflich auch eigene Vorschlage unterbreiten, nachdem er sich durch die vorgeschaltete 

Information iiber den Anarchismus in China als rechtmaBiger Vertreter prasentiert hatte: 

Sein erster Vorschlag bestand in der Bildung einer intemationalen Organisation der Anar- 

chisten, die besonders kleine Gruppen wie die chinesische wiirde stiitzen kbnnen. Zum 

zweiten bat er um mehr Engagement der auslandischen Genossen fur die Propaganda in 

Ostasien. Zwar miisse diese durch Ostasiaten betrieben werden, doch fehle es an Erfah- 

rung. AuBerdem kbnne man doch den bevolkerungsreichsten Teil der Erde, namlich Asien, 

nicht unberucksichtigt lassen! Der dritte Vorschlag bestand in gemeinsamen Aktionen mit 

den Gewerkschaften. Der Anarchismus sei das Ziel, der Syndikalismus sein Mittel. 

Zwischen beiden bestiinde noch zuviel Distanz. Viertens pladierte Shifu fur internationale 

Streiks zur Steigerung der Effektivitat solcher Aktionen, und letztens forderte er den Ge- 

brauch des Esperanto, um die Sprachbarrieren zu iiberwinden. Sein ganzer Brief wurde 

daher neben der chinesischen auch in einer Esperantoversion verbffentlicht.174

Der Brief zeigt zum einen, daB Shifu sich als Teil einer weltweiten Bewegung begriff 

und offensichtlich wirklich international dachte. Sein Bemtihen um Mitteilung der chine

sischen Situation und Austausch mit den westlichen Genossen stand in Kontrast sogar mit 

Xin shiji, die ja im Westen herausgekommen war. Obwohl besonders Li Shizeng viele 

persdnliche Kontakte in Frankreich hatte, muBte man den Eindruck gewinnen, daB der 

inhaltliche Austausch selbst bei ihm weitgehend einseitig in chinesischer Richtung verlief 

- zu Zeiten der Xin shiji wie auch spater. Trotz der Tatsache, daB inzwischen fast alle Mit- 

glieder der ehemaligen Xin .y/zzyz'-Gruppe wieder in Frankreich waren (s.o.), hatte keiner 

offenbar die Absicht, am KongreB teilzunehmen, sowenig sie es 1907 getan hatten. Shifu 

konnte aus objektiven Griinden nicht teilnehmen, zeigte sich aber im Vergleich zu ihnen, 

obwohl er nie im Westen gewesen war, im eigentlicheren Sinne als Internationalist.

Andererseits zeigt Shifus Brief aber auch, daB er, obwohl er eine international gesehen 

so unbedeutende anarchistische Bewegung vertrat, ein ausgepragtes SelbstbewuBtsein be- 

saB und als Teil der „internationalen Familie“ auch sein Recht auf Partizipation wahrzu- 

nehmen gedachte.

Wie in Shifus Brief anklang, war ihm die Frage der Arbeiterorganisation wichtig gewor- 

den.175 Lange Zeit hatte er dariiber in allgemeiner Form geredet, sogar noch vor seinem 

Umzug ins urbane Shanghai, doch war er offensichtlich unsicher, wie man diese Idee 

konkret umsetzen konnte.176 AnlaBlich des 1. Mai bedauerte er die Apathie der chine

sischen Arbeiter.177 Er begann schlieBlich auch von Streiks zu berichten. Dabei machte er

174 „Dao wuzhengdang wanguo dahuishu“ f lj te j$r Iff M M IS W WW (Brief an den intemationalen Anar- 

chistenkongrefi) in Minsheng Nr. 16, S. 4-8. Esperantoversion in MinshengNr. 17, S. 65-67, und Nr. 18, 

S. 71-72.

175 Dies wird ihm neuerdings auch in der VR China zugute gehalten, nachdem Shifu als Anarchist lange nur 

der ideologischen Negativdarstellung, verbunden mit dem Klischee vom Bombenwerfer, gedient hatte. 

(Siehe Yang Kuisong ffrdiCT und Dong Shiwei J Haishi shenlou yu damo luzhou: Zhongguo 

jindai shehuizhuyi sichao yanjiu (grp SISWAM^'CTI i T1 S Lf R # 37 M ® i® CT 7? [Fata 

Morgana und Oase in der Wilste: eine Studie des sozialistischen Denkens im modemen China], Shanghai 

1991, S. 110—111.- Ich danke dem Mitautor Dong Shiwei fur die Uberlassung des Buches).

176 Wie oben erwahnt, hatte er sich moglicherweise schon in Kanton an der Grtindung von Gewerkschaften 

(laut Deng Zhongxia) beteiligt.

177 Minsheng'Nx. 8, S. 1: „Wuyue yiri“ E f] — 0 (Erster Mai).
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allerdings auch deutlich, dab seiner Meinung nach die haufigen Miberfolge an der fehler- 

haften Konzeption der Streiks lagen.178 So fehlte es an Kooperation unter den Arbeitern, 

die sich noch gegenseitig Konkurrenz machten und haufig ihre Solidaritat nach Herkunfts- 

provinzen verteilten. So hatten sich z.B. die Arbeiter einer Frachtschiff-Gesellschaft nach 

Provinzzugehbrigkeit organisiert mit dem Ergebnis, dab die Geschaftsleitung die aufsas- 

sigen Arbeiter aus Ningbo durch kompromibbereite Kantonesen ersetzte.'79

Shifu ging auf einen Streik intensiver ein, der sich in Shanghai abgespielt hatte und 

seiner Meinung nach das ganze Desaster illustrierte: Die Anstreicher hatten fur hbhere 

Lbhne gestreikt. Nach einem Zugestandnis der Arbeitgeber feierten sie ausgelassen ihren 

Sieg, wurden dann aber durch einen Rtickzieher der Arbeitgeber zu einer neuerlichen 

Demonstration gezwungen. Da sie in die amerikanische Niederlassung eindrangen, griff die 

amerikanische Polizei ein und inhaftierte zwei Arbeiter. Daraufhin solidarisierten sich die 

Maurer und Zimmerleute, deren Streik aber ebenso gebrochen wurde.

Shifu analysierte nun diesen scheinbaren Fortschritt in der Arbeiterbewegung durch die- 

se erste Solidarisierung verschiedener Branchen, befand aber, dab in Wirklichkeit nichts 

Neues erreicht worden sei. Die Arbeiter setzten weiterhin auf Zugestandnisse der Arbeit

geber und feierten ein solches wie die Ankunft einer Gottheit mit Raucherstabchen in 

Handen. Damit machten sie sich nur lacherlich und bewirkten, dab niemand sie mehr ernst 

nahm. Das Problem lag offensichtlich im mangelnden Bildungsstand der Arbeiter, wie ja 

schon Li Shizeng gesagt hatte. Um diesen zu heben, brauche es erst einmal eine verniinf- 

tige Arbeiterorganisation. Deshalb gab Shifu die Parole aus: Vereinigungen bilden und 

Bildung erwerben. Die Vereinigungen sollten nicht mehr so wie die traditionellen Bran- 

chenverbande verfabt sein, in denen Arbeiter und Arbeitgeber - die doch prinzipiell 

Gegner waren - sich zusammenschlossen. Die Arbeiter sollten sich allein organisieren und 

Schulen fur ihre Kinder einrichten. Eine brancheniibergreifende Dachorganisation der Ar

beiter kbnnte einen allgemeinen Rahmen abgeben.

Dabei, so Shifu, sollten die Arbeiter drei Dinge beherzigen: 1. Das Ziel der Arbeiter

organisation miisse die Zerschlagung des kapitalistischen Systems sein, wohingegen die 

Errichtung von Schulen oder vorlaufige Verbesserungen wie Lohnerhbhungen oder Ar- 

beitszeitbegrenzungen nur erste Schritte seien. — Es ist jedoch zu unterstreichen, dab Shifu 

hier solche „reformistischen“ Forderungen prinzipiell akzeptierte! 2. Die Arbeiterorga- 

nisationen miissen von den Arbeitern der jeweiligen Branchen selbst aufgestellt werden. 

Die Anarchisten oder Sozialisten sollten nur eine Rolle als Berater und ideologische Ge- 

wahrsmanner spielen. Der Aufbau miisse somit von unten her geschehen und vom Ein- 

fachen zum Komplexen sich fortentwickeln. 3. Die Arbeiterorganisationen miibten sich 

von Politik fernhalten und nicht dem Beispiel von westlichen Arbeiterparteien folgen, in 

denen die Politiker sich nur der Arbeiter bedienten. Statt auf Politik zu setzen, sollten die 

Arbeiter vielmehr zu revolutionaren Mitteln greifen, um das kapitalistische System zu 

zerschlagen.180

178 Vgl. Shifus Kommentar zu Streiks in Minsheng~Nr. 21, S. 8-9.

1 9 Siehe ibid. S. 8.

180 Die Schilderung des Streiks der Anstreicher erschien in Minsheng Nr. 21, S. 9, und Nr. 23, S. 8-9. Shifus 

Anmerkungen dazu folgten (in Nr. 23, S. 9-11).
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Dieser Kommentar Shifus zum Streik der Anstreicher erschien postum und zeigt, daB 

Shifu beginnen wollte, sich konkret in der Arbeiterfrage zu engagieren. Seine Freunde und 

Schuler sollten dies aufgreifen und eine organisatorische Verbindung zwischen Anar

chismus und Syndikalismus unter Chinesen herstellen. Auch in dieser Syndikalismus-Frage 

folgte Shifu den Entwicklungen im westlichen (und japanischen) Anarchismus.

Dennoch trug sein Anarchismus durchaus Ziige, die nicht automatisch mit dem west

lichen Anarchismus assoziiert werden. Sie waren im Wesentlichen verbunden mit den 

bereits dargestellten Idealen seiner „Herzgesellschaft“, etwa sein Enthusiasmus fur den Ve- 

getarismus oder die Abschaffung des Familiennamens. Damit griff er zwar meist Themen 

auf, die bereits in Xin shiji angerissen worden waren, doch fiihrte er sie viel konsequenter 

durch. Zum Vegetarismus verfaBte er gar einen Leitartikel (in Nr. 7), in dem er ihn nicht 

nur aus medizinischen Griinden, sondern auch aus moralischen Griinden fur geboten hielt. 

Er ging sogar so weit, prinzipiell auch das Essen von Pflanzen, die ja auch leben, als 

„unmoralisch“ zu klassifizieren, doch habe die Wissenschaft noch keine Alternative ent- 

wickelt. Tiere aber stehen dem Menschen noch naher, weshalb zumindest diese nicht ge- 

gessen werden sollten. Der Vegetarismus sei ein revolutionares Gebot und somit nicht 

einfach „karitativ“ im buddhistischen Sinne, denn ein Anarchist sei gegen alle unter- 

driickenden Machte. Er strebe das datong an, weswegen er sich nicht selbst Tiere in einem 

Akt der Aggression einverleiben kbnne.

Im Westen, wo der FleischgenuB weithin tiblich sei, sei der Vegetarismus nicht leicht 

durchzusetzen, doch in China und Japan, wo ohnehin Gemuse bevorzugt gegessen werde, 

sei dies einfacher.181 Obwohl Shifu bei seiner Propagierung des Vegetarismus auch auf 

westliche Vorbilder (z.B. Tolstoj) verwies, war er hier offensichtlich von der „besonderen 

Eignung“ seiner Landsleute iiberzeugt. DaB er mit der Gegenuberstellung der westlichen 

aggressiven Imperialisten und Fleischverschlinger mit den friedfertigen gemiiseliebenden 

Chinesen ein Klischee bediente, daB Chinas Patrioten geschmeichelt haben durfte, entging 

Shifu offenbar.

Besondere Beachtung in Shifus Anarchismus verdient jedoch sein enthusiastischer Ein- 

satz fur das Esperanto, das er ja auch dem AnarchistenkongreB ans Herz legte. Zwar gab es 

auch im Westen anarchistische Advokaten des Esperanto, die die Sprache als ihrer ideo- 

logischen Position kongenial ansahen, doch hatte es im westlichen Anarchismus keine fla- 

chendeckende Unterstiitzung gefunden. Der AnarchistenkongreB selbst sollte - so konnte 

der chinesische Leser Minsheng entnehmen - in Franzbsisch, Englisch und Deutsch abge- 

halten werden.182

DaB nun in Ostasien der Sprachfrage besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde, war an 

sich naheliegend. Hinzu kam Shifus persbnliche philologische Neigung. Von Anfang an 

hatte Minsheng einen Esperantoteil. Auch die auslandische Korrespondenz lief grbBtenteils 

in Esperanto ab.183 Im AnschluB an eine Ubersetzung aus Freedom zu „Esperanto und

181 In China konnte sich ja der GroBteil der Bevblkerung bestenfalls gelegentlich Fleisch leisten. Shifu 

machte hier gewissermaBen aus der Not eine Tugend!

182 Siehe MinshengNr. 17, S. 5. Wie erwahnt, hatten ja schon 1907 franzdsische esperantistische Anarchisten 

versucht, das Esperanto beim Internationalen AnarchistenkongreB durchzusetzen.

I8j Zheng Peigang (in seinen Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 945) erwahnt, daB es auch Post auf 

Englisch und Franzbsisch gab. Besonders geehrt gefuhlt habe man sich durch Briefe von Kropotkin, 

Goldman, Osugi und Zamenhof.
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Anarchismus1’ wies Shifu Einwande gegen das Esperanto bzw. seine Verwendung durch 

Anarchisten zuriick und erklarte, warum ihm an demselben gelegen war. Fur ihn war das 

Esperanto nicht identisch mit einer anarchistischen Position, aber es war ein ideales Me

dium. Als Sprache war es natiirlich neutral, dennoch konnte sich Shifu auch mit den 

ideellen Zielen des Esperantzsmw.s identifizieren. Der Weltfriede, den der Esperanto-Erfm- 

der Zamenhof auf seine Fahnen geschrieben habe, sei doch auch Ziel des Anarchismus. 

Dab der Anarchismus um dieses Zieles widen gelegentlich auch zu gewalttatigen Aktionen 

greifen miisse, andere nichts am Endziel des Friedens. Esperanto daher als friedliebend und 

Anarchismus als destruktiv gegeneinander zu stellen, sei also falsch.184

Minsheng verfolgte daher die Ereignisse der internationalen Esperantobewegung. Der 

Esperantoteil selbst wurde in Shanghai vor allem von Sheng Guocheng besorgt, einem der 

fiihrenden Kdpfe der Shanghaier Esperantobewegung. Sheng hatte iibrigens zuvor in der 

sozialistischen Rendao zhoubao ebenso die Esperantokolumne betreut. Neben Esperanto- 

versionen von Artikeln aus dem chinesischen Teil brachte er auch eigene Zusatze sowie 

Esperantozuschriften. Uber die esperantistische Linie ergab sich auch ein engerer Kontakt 

zu den japanischen Anarchisten, da Osugi, der nach Kotokus Hinrichtung ja der wichtigste 

Vertreter des japanischen Anarchismus war, ebenfalls Esperantist war. Osugi hatte brief

lichen Kontakt zu Shifu und veranlabte, dab sein Vertrauter, Yamaga Taiji, Anarchist und 

Esperantist, zeitweise Shifu bei der Minsheng half, und zwar in der produktivsten Zeit der 

Minsheng von Friihjahr bis Herbst 1914.IS? Yamaga Taiji war ofters in China und sprach 

daher auch etwas Chinesisch.ISG In Dalian war er eine zeitlang als Setzer fur Lateinschrift 

tatig gewesen, so dab er sich bei Shifus Zeitschrift Minsheng bzw. deren Esperantoteil

84 Minsheng Nr. 6, S. 8-9.

83 Yamaga verfaBte spater auf Bitten Mukai Kos A # # ein Autobiographie-Manuskript: Tasogare nikki 

A Mth S IE (Tagebuch der Dammerung), die Mukai zum Ausgangspunkt seiner Yamaga-Biographie 

machte: Yamaga Taiji: hito to sono shogai ill A 1 A 1 U Z) A. ill (Yamaga Taiji: der Mensch 

und sein Leben), Tokyo 1974. (Die gleichnamige Artikelserie in Gendai no me A Z) HI [Auge der 

Gegenwart] 1972/2 bis 1972/4 unter dem Pseudonym Henmi Kichizo A Jt A EZ war eine Kurzfassung 

von Mukais spaterem Buch). Siehe auch Mukais „Esuperanto to anakisuto-tachi: Yamaga Taiji o megutte“ 

XZ4 7 AO 77 <7. f A A : 1 A (Esperanto und die Anarchisten unter

besonderer Beriicksichtigung Yamaga Taijis) in Gendai no me fj| A CT> A (Auge der Gegenwart) 1973/7, 

S. 226-235. Fur genaue Daten ist die handgeschriebene chronologische Biographie, die Mukai 1977 

erstellte, nutzlich: Yamaga Taiji nenpu lid to le (Chronologische Biographie Yamaga Taijis), 

o.O. Danach (S. 6) war Yamaga 1914 von Marz bis September bei Shifu.

Eine kurze Zusammenfassung zu Yamaga geben auch Oshima/Miyamoto: Hantaisei esuperanto 

undoshi S. 30—44.

Zu Yamagas Kontakten mit Chinas Anarchisten generell siehe den Artikel von Sakai Hirobumi: „Ya- 

maga Taiji to chugoku: ’Tasogare nikki’ ni miru nitchu anakisuto no koryu“ Lit M tn 1 A HU : “A 

A At H IE “ Zlo ET 4Z b 0 50* (Yamaga Taiji und China: die dem „Tagebuch der 

Dammerung" zu entnehmenden Kontakte zwischen japanischen und chinesischen Anarchisten) in Motoin 

BTiH (Eule) 1983, Nr. 2. S. 30-49.

86 Wie weit seine Kenntisse gingen, ist schwer zu sagen. Immerhin berichten Mitarbeiter von Shifus Zeit

schrift Minsheng, daB er mit ihnen auf Esperanto und notfalls mit Schriftzeichen kommunizierte. Man 

kann allerdings einwenden. daB diese Kantonesen waren. (Krebs interviewte Mo Jipeng, der dies berich- 

tete. und erwahnt. daB dieser nur Kantonesisch sprach. Siehe Krebs: Shifu, Danksagung).
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niitzlich machen konnte. Mit Yamagas Mitarbeit kam eine erste konkrete Internationale 

Zusammenarbeit zwischen chinesischen und auslandischen Anarchisten zustande.187

Nach Yamagas Erinnerungen war die im Untergrund arbeitende A/zAyAet?g-Gruppe sehr 

vorsichtig, so dab er sich erst mehrfach ausweisen muBte, bis man ihn zum Sitz Shifus 

ffihrte.188 Als Esperantist und technisch versierter junger Mann war Yamaga bei der Pro- 

duktion der Zeitschrift eine groBe Hilfe. Er verlieB die Gruppe im Herbst 1914, da sie in 

groBen fmanziellen Nbten war. Yamaga schilderte entsprechend das armliche vegetarische 

Essen der Gruppe um Shifu. Osugi brauchte Yamaga auBerdem nun selbst, um seine neue 

Zeitschrift mit dem traditionsreichen Namen Heimin shinbun zu lancieren.189 (Osugi, der 

nach dem „HochverratsprozeBi‘ seine stark literarisch orientierte Zeitschrift Kindai shisb'ff 

■R ® [Modernes Denken] begonnen hatte, in der er vorsichtig die Mbglichkeiten, 

sozialistische und anarchistische Ideen in der „Winterzeit“ zu verbreiten, ausloten woll- 

te,190 versuchte nun, diese expliziter anarchistische Zeitschrift Heimin shinbun herauszu- 

bringen). Yamaga sollte aber auch spater immer wieder Verbindungsmann zwischen japa- 

nischen und chinesischen Anarchisten sein (s.u.).

Nicht zuletzt fiber ihn bzw. Osugi tauschten die chinesischen und japanischen Anar

chisten Informationen aus, so daB die Leser von Minsheng einiges fiber die Probleme der 

japanischen Anarchisten in der „Winterzeit“ nach der „Hochverratsaffare“ erfuhren.191

187 Laut Mo Jipeng (Huiyi Shifu S. 48a) sei auch einmal Osugi selbst zu Besuch nach Shanghai gekommen, 

jedoch scheint dies unwahrscheinlich, da nirgends belegt ist, dab dieser vor seinem Chinaaufenthalt 1920, 

als er sich in Shanghai aufhielt, bereits einmal dort gewesen war. Mo nennt ohnehin kaum Daten. Anson- 

sten waren die Kontakte nach auBen rein brieflicher Natur.

188 Yamaga tat dies u.a. mit Kotokus Ubersetzung von Kropotkins La conquete du pain, die ja ebenfalls zu 

einer Untergrund-Publikation geworden war. Yamaga selbst war tibrigens durch die Hinrichtung Kotokus 

zum Anarchisten geworden, nachdem seine Verbindung zu den Anarchisten sich zuvor auf das Esperanto 

beschrankt hatte.

189 Mukai: Yamaga Taiji... S. 39.

190 Solange er den Schwerpunkt auf dem Literarischen lieB, konnte er publizieren. Versuche, radikalere Inhal- 

te zu verbreiten, scheiterten an der Zensur. (Siehe dazu Stanley, Kap. 6). Vgl. auch Schamoni: Buch und 

Literatur. Kap. 5, bes. Katalognr. 173 ff.

191 Yamaga hatte bereits in Minsheng Nr. 4 (S. 8-9) brieflich (auf Esperanto) uber die japanische Situation 

berichtet und wurde in derselben Nummer auch als „auslandischer Genosse“ aufgefuhrt (S. 11). Minsheng 

erhielt Osugis Zeitschrift Kindai shiso ff (A es (Modernes Denken) und japanische Esperanto-Zeit- 

schriften. In Nr. 17 (S. 10-11) wurde Osugis Absicht bekannt gegeben, eine neue Zeitschrift heraus- 

zubringen (zunachst als Rodosha bezeichnet, dann in Nr. 18, S. 8, korrigiert zu Heimin shinbun). (Im 

Esperantoteil der Nr. 19, S. 76, wurde Heimin shinbun mit „Popola Gazeto“ [Volkszeitung] iibersetzt, was 

in Nr. 22, S. 88, zu „La Proletario“ [Der Proletarier] korrigiert wurde. Dies zeigt tibrigens die in Japan 

schon weiter fortgeschrittene Prazisierung der Terminologie, wahrend in China bzw. von Shifus Gruppe 

pingmin noch traditioneller als „einfaches Volk“ aufgefaBt wurde - wie zu Zeiten der alten japanischen 

Heimin shinbunf. Obwohl die erste Nummer der neuen Heimin shinbun sofort verboten wurde, erhielt sie 

Shifu naturlich. (Siehe Minsheng Nr. 22, Esperantoteil S. 88). Auch fiber einen erfolgreichen Streik in 

Nagoya wurde berichtet (Nr. 21, S. 6-7 bzw. Esperantoteil der Nr. 22, S. 86). Allerdings kamen uber 

Japan auch Gertichte auf, Shifu sei ermordet worden, was in Minsheng Nr. 17 dementiert wurde. In die- 

sem Faile war es die japanische Esperantozeitschrift Orienta Azio (Ostasien), die dies von einem Infor- 

manten aus China erfahren haben wollte und bereits eine Welle von Nachrufen in Gang gesetzt hatte. 

(Daraus ist auch ersichtlich, daB die Kommunikation, soweit sie nur brieflich war, aufgrund der Unter- 

grundposition Shifus nicht frei von Behinderungen war).
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Das Kriegsproblem, Shifus Ende und Erbe: Diese sich entfaltenden anarchistischen Ak- 

tivitaten und Beziehungen wurden allerdings zunehmend belastet durch Shifus Gesund- 

heitsprobleme zum einen, zum anderen durch die Schockwelle, die der Erste Weltkrieg und 

die Reaktionen von einzelnen Anarchisten darauf in der internationalen Anarchisten- 

gemeinschaft auslbsten. Minsheng Nr. 22, die letzte Nummer unter Shifu, spiegelte diesen 

Schock wider. Sie war fast ausschlieBlich der Kriegsfrage gewidmet. Kropotkins Partei- 

nahme fur die Alliierten in seinem Brief an Steffen, der in anarchistischen Kreisen fur 

groBen Wirbel sorgte, wurde ausfiihrlich wiedergegeben und zu erklaren versucht. In der 

redaktionellen Anmerkung wurde darauf verwiesen. daB es zur Kriegsfrage sehr geteilte 

Meinungen im anarchistischen Lager gebe.’CL Die hollandischen Anarchisten, die sich ins- 

besondere durch den EinfluB von F. Domela Nieuwenhuis, dessen Konterfei auf der ersten 

Seite der Minsheng Nr. 22 erschien, strikt an den Antimilitarismus hielten, wurden jedoch 

als „authentischer“ angesehen. Der Redaktionskommentar zu deren Stellungnahme zur 

Kriegsfrage versuchte jedoch zu vermitteln, indem Kropotkins Motivation vom Vorwurf 

eines ganz un-anarchistischen Nationalismus freigesprochen wurde. Wie alle Anarchisten 

sei auch Kropotkin bei der Grundtiberzeugung geblieben, daB der Krieg durch Kapi- 

talismus und Etatismus erzeugt worden sei, nur in der Frage der Bewertung dieses konkre- 

ten Kriegsproblems gingen die Meinungen auseinander. Domela Nieuwenhuis argumen- 

tiere prinzipiell, Kropotkin dagegen takiisch.192 193

Dennoch war untibersehbar, daB Shifu von seinem groBen Vorbild enttauscht war. Im 

AnschluB an die Wiedergabe eines hollandischen Artikels uber das Verhalten der Sozialde- 

mokraten der diversen Lander im Krieg warf der Redaktionskommentar diesen vor, alle 

plbtzlich umgefallen zu sein und ihren Internationalismus bzw. die grenzubergreifende 

Solidarity der Arbeiterklasse nationalen Bediirfnissen untergeordnet zu haben.194 195 Min

sheng Nr. 23 brachte dann auch eine Ubersetzung von Malatestas Stellungnahme, in der er 

den im Krieg Partei ergreifenden Anarchisten vorwarf, ihre eigenen Prinzipien uber Bord 

zu werfen (s.o.).193

Shifu traf diese tiefgreifende Erschtitterung im internationalen Anarchismus zu einem 

ohnehin kritischen Zeitpunkt. Sein Gesundheitszustand hatte sich rapide verschlechtert, 

zum einen durch seine rastlose Propagandatatigkeit, zum anderen durch die armliche Kost, 

da die Gruppe in fmanziellen Schwierigkeiten steckte.196 Eine Behandlung war teuer, und 

Shifu lehnte es ab, seinetwegen die Druckpresse zu verauBern,197 war sie doch der Garant

192 Siehe Minsheng Nr. 22, besonders S. 7-8.

193 Ibid. S. 9.

194 Ibid. S. 10.

195 Nr. 23, S. 4-7. Minsheng Nr. 23 war die erste Nummer, die nach Shifus Tod erschien, doch hatte er zu- 

mindest teilweise noch daran mitgearbeitet.

Malatesta erwahnte Kropotkin namentlich. Im Gegensatz zu Domela Nieuwenhuis, der die Parole 

„keine Selbstverteidigung“ ausgegeben hatte, gestand Malatesta zwar das Recht auf Selbstverteidigung zu, 

nicht aber, sich mit der Politik irgendeines Landes zu solidarisieren. Denn damit wiirde man nur den 

Alliierten alle Macht in die Hande spielen. Die Losung des Problems bleibe einzig die Revolution. (Mala

testas Kritik erschien - wie oben schon erwahnt — u.a. in Freedom und Goldmans Mother Earth).

196 Mo (Huiyi Shifu S. 64b-65a) schildert die Situation als so dramatisch, daB die Gruppe sich oft noch nicht 

einmal mehr Reis leisten konnte. Vgl. auch Zheng Peigangs Erinnerungen (in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 948).

197 Dies berichten seine Anhanger im Nachruf in Minsheng Nr. 23, S. 2-3. Die Esperantoversion des 

Nachrufes wurde im ubrigen dann fur die Verbreitung seines Rufes uber China hinaus wichtig. (Siehe z.B.
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dafiir, dab iiberhaupt Propaganda gemacht werden konnte.* * * 198 199 200 Selbst den arztlichen Rat, 

wenigstens jetzt Fleisch zur Starkung zu sich zu nehmen, schlug er aus Prinzipientreue 

199 
aus.

Kurz vor seinem Tod schien Shifus Elan allerdings zu erlahmen. So schrieb er an seinen 

alten Freund Zheng Bi’an, der inzwischen in Nordamerika weilte, einen sehr pessimisti- 

schen Brief, in dem er befurchtete, dab mit ihm auch der Anarchismus in China zu Grabe 

getragen wurde.

Dies erfullte sich zwar nicht, doch zeigt diese Aussage, wie sehr Shifu letztendlich seine 

Rolle als eine Art „Messias“ verstand. Trotz seiner Weigerung, die Druckpresse fur seine 

medizinische Behandlung zu opfern, sah er sich doch als unabkbmmlich an. In der Tat 

hatte er im eigentlichen Sinne keine „anarchistische Bewegung“ in China geschaffen, son- 

dern er hinterlieb eine Gruppe von „Jungem“. Diese pflegten das Andenken des im Marz 

1915 verstorbenen 3 liahrigen Shifu,201 202 so dab er in der Folge fast zu einer Kultfigur wurde 

und man regelrecht von einem „Shifuismus“ sprach.

Minsheng war bis zu Shifus Tod inhaltlich fast ausschlieblich von Shifu gestaltet wor- 

den. Zheng Peigang war als Drucker Shifus rechte Hand, und Sheng Guocheng ubernahm 

den Esperantoteil. Auber bei einigen Ubersetzungen trat aber sonst kein Gruppenmitglied 

schreibend hervor, vielmehr waren Shifus Geschwister im Wesentlichen mit den manuellen 

Aufgaben der Zeitschriften-Herstellung betraut.203

Nach Shifus Tod ging die Redaktion der Minsheng zunachst auf Lin Junfu 

iiber, der mit Shifu schon seit Kindertagen befreundet war,204 dann auf Liang Bingxian, der

die englische Ubersetzung der Esperantoversion in Goldmans Mother Earth, Okt. 1915, Bd. X, Nr. 8, S.

284-285. Interessanterweise wurde hier die letzte Passage iiber Shifus Verehrung Tolstojs, die „Herz-

gesellschaft“ und die Praxis des Vegetarismus [also die „unorthodoxeren“ Elemente] weggelassenl).

198 Wie zutreffend diese Einschatzung war, zeigte etwa das Beispiel eines Anarchisten in Nanjing, der auf der 

Suche nach einer Druckerei fur ein eigenes Blatt uberall abgelehnt und schlieBlich den Behorden ange- 

zeigt worden war. (Siehe Minsheng Nr. 23, S. 11).

199 Wie erwahnt, hatte die „Herzgesellschaft“ ja im Krankheitsfall Ausnahmen vom Vegetarismus zuge- 

standen. Shifu erfullte somit die selbstauferlegten Gebote zu 150%. Nach Zheng Peigangs Erinnerungen 

weigerte er sich nicht nur, Fleisch zu sich zu nehmen, sondem auch Milch oder Eier. (In Ge/Jiang/Li Bd. 

2, S. 948).

Shifu wurde iibrigens zuerst von dem chinesischen Arzt Ding Fubao betreut, dann von einem deut- 

schen. Ding war, wie oben angemerkt, Buddhist und Sozialist und hatte sich u.a. zum Vegetarismus ge- 

auBert. (Die Behandlung durch Ding wird in Shifus Biographie von „Wending“ /K JE, die die 1927 er- 

schienene Schriftensammlung Shifu wencun [s.u.] einleitet, mit Bezug auf einen Brief Shifus an Zheng 

Bi’an erwahnt). (Siehe auch die Erinnerungen Zheng Peigangs in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 948).

200 Zitiert in der Biographie Shifus von „Wending“ in Shifu wencun S. 8. Dabei sorgte sich Shifu besonders 

um das Ergehen seiner Minsheng.

201 Er wurde schlieBlich am Westsee beigesetzt, wo seine anarchistischen Aktivitaten letztlich ihren Anfang 

genommen hatten.

202 Vgl. dazu Krebs: Shifu ... Kap. 9, bes. S. 151-157. Der Begriff „Shifuismus“ wurde von Huang 

Lingshuang in der Gedenknummer zu Shifu in Jinhua Nr. 3, Marz 1919, eingefuhrt (s.u.). - Durch seine 

Beziehungen zum Esperanto wurde Shifu (Esperanto: „Sifo“) auch auf diesem Wege international bekannt 

und fand Eingang in entsprechende biographische Lexika.

203 Siehe Mo: HuiyiShifu S. 39b 40b.

'°4 Wie Shifus jilngerer Bruder in seinen Erinnerungen angibt, wurde Lin spater buddhistischer Mdnch. 

nachdem sich seine Cousine wegen ihrer an den Einwanden der Familie gescheiterten Liebesbeziehung er- 

hangt hatte. (Siehe Liu Shixins Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 933). Damit hatte das Familien-
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diese Aufgabe meist von Singapur her wahrnahm. Die Unsicherheit der Gruppe nach dem 

Wegfall der ideologischen Leitfigur zeigte sich auBer in dem unregelmaBigen Erscheinen 

der Zeitschrift auch darin, daB fast keine Originalbeitrage mehr erschienen, sondern die 

folgenden Nummern ganz iiberwiegend aus Ubersetzungen bestanden. Dabei warden be- 

sonders die Diskussionen um den Krieg beriicksichtigt, wobei im Hintergrund der Neutra- 

litatsfrage auch die 1915 von Japan gestellten beruchtigten „21 Forderungen“ an China 

standen, die Japans imperialistische Anspriiche in China dokumentierten. Tolstoj wurde 

vorgestellt sowie Kotoku (interessanterweise nicht als Ubersetzung eines japanischen Arti- 

kels, sondern ernes englischen Beitrages [aus Mother Earth?]). Die angefangenen Uber

setzungen von Kropotkins La conquete du pain und Berthelots L ’evangile de I 'heure 

wurden weitergefuhrt. „Zhuanfu“ (=Lin Junfu?) begann eine Ubersetzung von Kro

potkins „Anarchistischer Philosophic" (Zuordnung nicht ganz klar) (in Minsheng Nr. 27) 

und „Juansheng“ (=Huang Zunsheng) eine Ubersetzung von Kropotkins Artikel ^’anar

chic dans 1’evolution socialiste" (in Minsheng Nr. 29).

Nr. 28 war die einzige Nummer, in der ein substantieller Teil aus Originalbeitragen 

bestand. Es war die erste Nummer nach Yuan Shikais Tod. (Hier taucht auch im chine- 

sischen Teil die spater beliebte Praxis auf, Artikel mit Initialen zu unterzeichnen).

Mit Minsheng Nr. 29, die im November 1916 erschien, stellte die Zeitschrift ihr Er

scheinen ein und wurde erst 1921 wiederbelebt. Zheng Peigang vor allem sorgte fur die 

Verbreitung Shifuscher Ideen durch Nachdrucke von dessen wichtigsten Artikeln in Bro- 

schurenform.20’ AuBerdem brachte er Anfang 1916 mit Sheng Guocheng eine eigene 

Esperanto-Zeitschrift heraus: La Hina Brileto / Huaxing HplJt. (China-Stern). Spater arbei- 

tete auch der kantonesische Anarchist und Esperantist Ou Shengbai mit, der iiber Shifu 

zum Anarchismus gefunden hatte. Sheng hatte bereits im November 1911 eine erste Espe

ranto-Zeitschrift in China lanciert. La Mondo / Shijie W (Die Welt),206 die allerdings 

rein sprachbezogene Inhalte hatte und offensichtlich nach einer Nummer eingestellt worden 

war/" La Hina Brileto war nun - nach den Esperantokolumnen in sozialistischen und 

anarchistischen Zeitschriften - die erste etwas dauerhaftere Esperanto-Zeitschrift.208 Darin 

wurde - auBer rein sprachbezogenen Artikeln - auch die Kriegsproblematik und ihr

system zum einen seine Macht auch Shifus „Jiingem“ gegeniiber bewiesen, zum anderen ist hier wieder 

die Affinitat zum Buddhismus augenfallig.

!tb Zu den Nachdrucken siehe Zheng Peigangs Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 949 -950.

!0& Das in Zheng Peigangs Erinnerungen (in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 949) angegebene Erscheinungsjahr dersel- 

ben mit 1910 mub aufgrund des Originals korrigiert werden. Auch stimmt seine Angabe des Umfangs von 

„nur zwei Seiten" nicht mit dem Original (8 Seiten) iiberein. Offensichtlich hatte Zheng diese Zeitschrift 

nie gesehen.

!<r Sheng hatte darin fur das Esperanto geworben (u.a. in Auseinandersetzung mit der Propagierung altemati- 

ver Erfindungen wie des Volapiik), sowie fur die Errichtung einer China-weiten Esperanto-Organisation 

als Glied des Weltverbandes pladiert.

!08 Mir lagen aus dem Jahr 1916 drei Nummern vor: Nr. 2, 6, 9. Hou Zhiping (Shijieyuyundong ...) gibt 1915 

bereits das Erscheinen von La Verda Standardo an, doch kam diese erst 1918 heraus. (Hou hatte offen

sichtlich keinen Zugang zu den meisten friihen chinesischen Esperanto-Zeitschriften, weshalb seine Dar- 

stellungen zur friihen Zeit haufig zu korrigieren sind).
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Verhaltnis zum Esperanto aufgegriffen.209 Parallel dazu brachte Ou Shengbai (Esperanto: 

„Sinpak“) in Kanton die Esperanto-Zeitschrift Internacia Popolo / Shijie yuebao td? #

(Internationales Volk bzw. Die Welt) heraus,210 in der er ebenfalls mittels Esperanto 

auch anarchistisches Gedankengut verbreitete und sich als Unterstiitzer der in den letzten 

Ziigen liegenden Minsheng prasentierte.211

Vor allem, um den Lebensunterhalt zu decken, waren die Mitglieder der Minsheng- 

Gruppe gezwungen, sich verschiedenen Tatigkeiten zuzuwenden, doch dadurch kamen sie 

- im Gegensatz zu der Zeit mit Shifu - in konkreten Kontakt mit der arbeitenden Bevdl- 

kerung. Shifus Schwestern arbeiteten in einer Tabakfabrik, Zheng Peigang voriibergehend 

in einer Frachtschiff-Gesellschaft. Shifus Bruder Shixin war 1915 bereits Liang Bingxian 

nach Stidost-Asien gefolgt.212 213

Obwohl Shifu seine Gruppe stark dominiert hatte und immer wieder in „Gedenknum- 

mern“ spaterer anarchistischer Zeitschriften gefeiert wurde, hatte er doch in seinen An- 

hangern einen Samen gelegt, der schlieblich in der Vierten-Mai-Zeit voll aufgehen sollte. 

Viele der spater fuhrenden Anarchisten hatten urspriinglich mit Shifu Kontakt gehabt. 

Insofern war Shifu, der zu seinen Lebzeiten im Grunde niemanden neben sich duldete, 

langfristig gesehen, doch der AnstoB zu einer „anarchistischen Bewegung“ in China ge- 

lungen.

209 Der Krieg war ja - wie erwahnt - auch fur den Intemationalismus der Esperantisten eine groBe Heraus- 

forderung. Ahnlich den Sozialisten gerieten auch viele Esperantisten dadurch in nationalistisches Fahr- 

wasser, was in La Hina Brileto kritisiert wurde (siehe z.B. 1. Jahrgang, Nr. 2, S. 17-20).

■IO Die Zeitschrift erschien ab Juli 1916.

Ul La Hina Brileto und Internacia Popolo verwiesen auf Minsheng. Von Internacia Popolo lagen mir Nr. 1, 

2, 4, 5-6 vor (alle 1916).

212 Siehe die Erinnerungen von Liu Shixin und Zheng Peigang (in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 934 und S. 949-950).

213 Z.B. in Jinhua Marz 1919 oder Minzhong frfl (Volksglocke), Marz 1927.


