
7. Die Suche nach neuen Bildungsidealen und Lebensformen als Hintergrund der 

POPULARITAT DES ANARCHISMUS IN DER ZEIT DES VlERTEN MAI

Die Frankreich-Studienprogramme der ehemaligen Xin shiji-Gruppe

„Sparsames Studium“: Wahrend Shifu den Samen fur die Entwicklung der anarchisti- 

schen Bewegung innerhalb Chinas gelegt und dabei besonders die Verbindung des Anar- 

chismus mit dem Esperanto wie der Frage der Arbeit herausgestellt hatte, verfolgte die 

ehemalige Xin sAz/z-Gruppe, namentlich Li Shizeng, den Bildungsansatz weiter. Wie Li in 

seinem Brief an Shifu deutlich gemacht hatte, sah er die aktuelle Aufgabe in der Elebung 

des allgemeinen Bildungsstandes wie der der moralischen Verfabtheit der Gesellschaft. 

Entsprechend engagierte sich die ehemalige Xin shiji-Gruppe fur Erziehungsprojekte, wo- 

bei wiederum - nach Wu Zhihuis Devise der „Heilsamkeit“ von Auslandserfahrung - ein 

Frankreich-Aufenthalt als besonders vielversprechend anvisiert wurde.

Die emzelnen Mitarbeiter an der einstigen Xin shiji iibten nach der Xinhai-Revolution 

unterschiedliche Funktionen aus - was ihre je verschiedene Ubernahme von Verpflich- 

tungen in den erwahnten Moralgesellschaften bedingte doch nutzte man die Vorteile, die 

aus der politischen „Kompromiblinie“ einiger Mitglieder erwuchsen, durchaus. So profi- 

tierten z.B. die damals in ihrer anarchistischen Haltung politischer Abstinenz Striktesten, 

Li und Wu. sehr wohl von Cais voriibergehender Position als Erziehungsminister. Sie orga- 

msierten mit seiner Hilfe 1912 in Peking eine Vorbereitungsschule fur ein Studium in 

Frankreich im Rahmen ihrer neuen „Gesellschaft fur ein sparsames Studium“ („Jian- 

xuehui" fjSl W )> die wiederum in anarchistischer Manier keinen Vorsitzenden, keine 

Mitgliedsbeitrage o.a. kannte. Die Idee war, durch effektive Biindelung der Ressourcen 

auch weniger reichen jungen Leuten ein Frankreich-Studium zu ermbglichen und so die 

Zahl potentieller Auslandsstudenten zu erhbhen. Auberdem wurde ein analoges Programm 

speziell fur Frauen und eines fur Leute mit Familie angeregt.1 Wu engagierte sich tibrigens 

parallel fur ein entsprechendes Projekt in Japan2 sowie in England. Letzteres trug der Tat- 

sache Rechnung, dab in China Englisch als Fremdsprache verbreiteter war. Zwar wurde zu- 

mindest das England-Programm auch realiter umgesetzt und aktiv von Wu Zhihui betreut, 

doch nahmen nur gut 20 Studenten daran teil, so daB das Hauptaugenmerk auf Frankreich 

blieb. Die Pekinger Vorbereitungsschule wurde wiederum von Qi Rushan, dem Bruder des 

Managers der Doufu-Fabrik Qi Zhushan, geleitet. Ein Ableger der Schule entstand kurz 

darauf in Sichuan, wo sich besonders Wu Yuzhang engagierte, selbst ein frillies

Siehe ..Beijing liufa jianxuehui jianzhang“ JR ® (Generelle Regeln der Pekinger Ver-

einigung fur ein sparsames Studium in Frankreich) in Xin qingnian A A (Neue Jugend) Bd. 3, Nr. 2, 

April 1917, 1. Seite.

Yang Railing: ... Wu Zhihui... nianpu S. 45.
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Tongmenghui-Mitglied und bald einer der fuhrenden Kopfe der chinesischen Esperanto- 

Bewegung, der von nun an mit der ehemaligen Xin sAzyz-Gruppe kooperierte.* * 3

Die Vorbereitungsschule in Peking war in mehrerer Hinsicht ungewbhnlich. Zum einen 

war sie die erste von Chinesen gefuhrte koedukative Einrichtung. (Nur die von Missionaren 

geleitete Lingnan -Universitat in Kanton praktizierte bereits Koedukation). Dies war 

ein bemerkenswerter Schritt, vergleicht man die damaligen Verhaltnisse an „progressiven“ 

Madchenschulen, wo mannliche Lehrer sogar wahrend des Unterrichts von den Schiile- 

rinnen durch einen Vorhang getrennt wurden!4 * * * * Somit ging die ehemalige Xin sAz/z-Gruppe 

in der Praxis unkonventionellere Wege als etwa Shifu oder Jiang Kanghu je anvisierten. 

(Letzterer hatte sich zwar wiederholt fur Frauenbildung stark gemacht, blieb aber sogar ge- 

genuber dem Einsatz mannlicher Lehrer an Madchenschulen skeptisch). De facto absol- 

vierten aber an der Pekinger Vorbereitungsschule nur zwei Frauen einen gesamten Kurs, 

und nur eine, namlich „Chinas erste Juristic' Zheng Yuxiu ftP , die Li Shizeng von 

der Organisation von Attentaten in den letzten Tagen der Qing her kannte, studierte dann 

auch in Frankreich.

Zum anderen wichen die Lehrinhalte der Vorbereitungsschule vom in China iiblichen 

Schema ab. Entsprechend der Zielsetzung der Schule, in sechs Monaten den angehenden 

Frankreich-Studenten Sprachkenntnisse und etwas Allgemeinbildung (im westlichen Sin- 

ne) zu vermitteln, wurde naturlich das in China sonst zweitrangige Franzdsisch besonders 

gepflegt, doch sollten die Studenten auch moralisch „belehrt“ werden. Moralunterricht war 

zwar auch in anderen chinesischen Schulen iiblich, doch an der Vorbereitungsschule orien- 

tierte man sich am Ideal einer im anarchistischen Sinne tugendhaften Persbnlichkeit. Im 

Laufe der Jahre 1912 und 1913 wurden insgesamt vier Klassen in der Schule betreut, die 

dann 1913 alle in Frankreich ankamen und so insgesamt eine Gruppe von uber 100 Studen

ten bildeten.

Wie die Regeln der ..Jianxuehui" besagten, konnten die Studenten nach einer Einstiegs- 

phase beliebige Facher in Frankreich studieren, nicht aber der Intention der Gesellschaft 

zuwiderlaufende Sparten wie Administration oder Militarwesen. Dagegen waren Naturwis- 

senschaften und „praktische Studiengange", etwa Agrarwissenschaft, Medizin oder Tech- 

nik, gern gesehen. Die Gesellschaft bot die Organisation von Unterkunft und Verpflegung 

zu garantierten gtinstigen Preisen an, erwartete aber von den Studenten die Einhaltung der 

moralischen Grundregeln, die in Anlehnung an das „Jindehui"-Programm auf „nicht Hu- 

ren, kein Gliicksspiel, nicht Rauchen, kein Alkohol, keine Verletzung von Leben, keine 

Versch wenching" festgeschrieben wurden.'

Wu Yuzhang hatte sich in den letzten Jahren der Qing u.a. an Attentatsvorbereitungen beteiligt, zumal er 

in Japan den Umgang mit Sprengstoffen erlernt hatte. (Siehe Wu Yuzhang : Xinhai geming

[Die Xinhai-Revolution], Peking 1963, bes. S. 97-104). Nach einer „anarchistischen Phase11 wandte

er sich dann der KPCh zu und wurde spater in der VR China einfluBreich. Er war einer der fuhrenden 

Esperantisten und Sprachwissenschaftler und als solcher aktiv im Komitee zur Vereinfachung der Schrift- 

zeichen.

4 Dies ergibt sich beispielsweise aus der Biographic der spater bekannten Kommunistin Xiang Jingyu. die

Anfang der Republikzeit in der als ..progressiw geltenden Zhounan- PF| bg -Madchenschule in Changsha

studierte. (Dai Xugong jOta : Xiang Jingyu zhuan [n] w ’T W [Biographic Xiang Jingyus], Peking

1981, S. 12).

Siehe Liiou jiaoyuyundong S. 50-54.
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Cai Yuanpei sah in dem Programm, wie er im Editorial der Zeitschrift Xuefeng JB, 

(Weise des Lernens) - einem Publikationsprojekt, daft dann dem Ersten Weltkrieg zum 

Opfer fiel - darlegte, die Einordnung Chinas in die Weltkultur. Um den eigenen Stellen- 

wert zu begreifen, sei gerade das Auslandsstudium in Europa fur Chinesen von Vorteil. Er 

beklagte, daB im Vergleich zu Japan nur sehr wenige Chinesen in Europa studierten, was er 

- neben dem Kostenfaktor - vor allem auch dem verbreiteten Vorurteil zuschrieb, daB 

Europa nur auf technischem Gebiet etwas zu bieten habe. In Moral und Literatur halte man 

China fur uberlegen. Cai, der ja selbst in Deutschland ein sehr vielseitiges Studium der 

Geisteswissenschaften betrieben hatte,6 hielt diese Ignoranz und Uberheblichkeit fur gera- 

dezu gefahrlich.7

Wang Jingwei wiederum unterstrich, daB die Ermoglichung eines Studiums in Europa 

durch die geschaffenen Institutionen jedoch nicht so verstanden werden solle, als wolle 

man hier nur neue Kader ausbilden. Die Bezeichnung „sparsames Studium" solle aussagen, 

daB es um keine nur zweckbestimmte Sparsamkeit gehe mit Blick auf eine kiinftige 

Karriere. Vielmehr sei Sparsamkeit eine Tugend, die die Elintanstellung persdnlicher Inte- 

ressen fur das Allgemeinwohl aus Freiwilligkeit pflege.8 - Damit stellt Wang sehr deutlich 

die idealistische Komponente dieser Studienprogramme heraus.

Frankreich blieb das „gelobte Land’1, was auch den Hintergrund hatte, daB die friihere 

Xin shiji-Gruppe hier - im Gegensatz zu anderen westlichen Nationen - die idealen Erzie- 

hungsmbglichkeiten sah. ,.Ideal'1 bedeutete vor allem, daB aufgrund der strikten Trennung 

zwischen Kirche und Staat in Frankreich das Christentum keinen direkten EinfluB mehr auf 

das Erziehungswesen hatte.9 Wie Li Shizeng 1915 Wang Jingwei zitierte, sei der EinfluB 

des angelsachsischen Bildungssystems ohnehin zu stark, so daB es einer Balance bediirfe. 

Dabei charakterisierte er das angelsachsische System als u.a. „pro Religion, Kbnig und 

Gentry", das franzbsische als „frei von Religion und Autoritat".10

Da 1913 nach dem von Yuan Shikai veranlaBten Attentat auf den GMD-Fuhrer Song 

Jiaoren die Revolutionare ein zweites Mai zu den Waffen griffen, aber scheiterten, flohen 

die fuhrenden Kbpfe wieder aus China. Cai Yuanpei, Wang Jingwei, Zhang Jingjiang und 

auch Li Shizeng fanden sich schlieBlich in Frankreich wieder. Wu Zhihui kam bfters von 

England her dazu. Zhang Ji dagegen. der als einziger aktiv die „Zweite Revolution" unter- 

stiitzt hatte, blieb zunachst in Japan und reiste dann durch den Westen, um Unterstutzung 

gegen Yuan Shikai zu organisieren. Sein Verhaltnis zum Anarchismus wurde zunehmend 

loser.11

6 Seine Schwerpunkte waren Philosophic, Psychologic, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte und Literaturge- 

schichte. (Eine Zusammenstellung der von ihm belegten Lehrveranstaltungen an der Univ. Leipzig von 

1908—1911 findet sich in Cai Jianguo S. 106—110).

Das Editorial ist abgedruckt in Liiou jiaoyuyundong S. 25-31.

8 ..Jingwei- Iff (tj : „Shuojianxue" (Erlauterung von „sparsamem Studieren“), abgedruckt in Liiou

jiaoyu yundong S. 32-35.

9 Siehe Liiou jiaoyu yundong S. 63. Hinzu kam das Argument, Frankreich sei verhaltnismaBig billig und 

biete in fast alien Fachbereichen exzellente Bildungsmbglichkeiten.

10 Siehe Lis Brief an Wu Zhihui von 1915, abgedruckt in Li Shizeng xiansheng wenjt Bd. 2, S. 315-319, 

dort S. 3 18.

11 Besonders greifbar wurde dies dann nach seiner Riickkehr nach China. So hielt er etwa nach dem Ende 

des Ersten Weltkrieges Vortrage. in denen er ganz unanarchistische Ideen vertrat. Siehe z.B. die Vortrags- 

mitschrift von Luo Dunw-ei H . dem Herausgeber der kurzlebigen Zeitschrift Piping [Kritik]
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Die chinesischen Frankreich-Studenten waren fast alle in Montargis eingetroffen, was Li 

Shizeng dank seiner guten Kontakte vermittelt hatte. Durch den Ausbruch des Ersten Welt- 

krieges waren ohnehin Mittel- und Siidwest-Frankreich die sichereren Orte, wo die chine

sischen Studenten dann auch blieben.

Die Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg waren geteilt. Offenbar hatten einige Studen

ten vor, das Handtuch zu werfen. Die Initiatoren der Erziehungsprogramme dagegen hiel- 

ten dies fur unndtig. Wie Cai Yuanpei formulierte, versinke Europa zwar momentan im 

Kugelhagel, doch sei dies auf die gesellschaftliche Organisation und die Psychologic der 

Volker zuriickzufuhren. Das aber solle die Chinesen nicht hindern, ihre Ausbildung in den 

vom Krieg nicht erfaBten Gebieten weiterzufuhren. Sie hatten zuviel zu verlieren. Zudem 

sei auch die Heimreise gefahrlich, so man iiberhaupt die Mittel dafiir auftreiben kbnne. Er 

bat daher, die Heimkehrwilligen mbchten nochmals ihre Position iiberdenken.* * * 12

Dieser Appell Cais zeigt, daB die ehemalige Xin shiji-Gruppe - im Gegensatz zu der in 

China wegen des Ersten Weltkrieges aufkommenden und durch den Versailler Friedens- 

vertrag endgiiltig sich breit machenden tiefen Enttauschung iiber den vermeintlich so fort- 

schrittlichen Westen - im Krieg keine Infragestellung der westlichen Bildung sah. Cai war 

vielmehr der Ansicht, daB dies die Chinesen anspornen miisse, tiefer nach den Ursachen zu 

fragen. Er und seine Mitstreiter kannten Europa offensichtlich gut genug, um zwischen ver- 

schiedenen Faktoren zu differenzieren, wohingegen in China das eindimensionale Bild 

vom „fortschrittlichen Westen“ durch den Ersten Weltkrieg friiher oder spater zusammen- 

brechen muBte.13

Allerdings sei hier angemerkt, daB Cai gegen Ende des Krieges eine sehr gewagte Dar- 

stellung desselben vorstellte. In einem Artikel in der einfluBreichen Zeitschrift Xin qing- 

nian (Neue Jugend) charakterisierte er den gesamten Krieg als einen Widerstreit

verschiedener Philosophien. So verkbrpere Deutschland diejenige von Nietzsche, Lenins 

SU mil ihrer Verweigerung einer Beteiligung an der Allianz die Umsetzung der Gedanken 

Tolstojs (!), wahrend die Alliierten in Anwendung des Prinzips der „gegenseitigen Hilfe“ 

Kropotkin folgten (!). Nietzsche, Tolstoj und Kropotkin seien ja alle Anarchisten, was 

bedeutete, daB somit der gesamte Krieg in anarchistischen Kategorien zu erklaren war!14 15 

Da sich zur Abfassungszeit des Artikels der Sieg der Alliierten abzeichnete, sah Cai dies 

als Beweis, daB die „gegenseitige Hilfe“ das Mittel der Zukunft sei.

(1920/21): „Xin sichao di piping" [Kritik der neuen Gedankenstromungen] in PipingNr.

6, 11. 1. 1921, S. 3-4. Zhang beschwor hier u.a. die Vaterlandsliebe und pladierte fur eine Aufriistung

Chinas!

12 Der Appell von Cai ist abgedruckt in Litou jiaoyu yundong S. 69-70.

1 ’ Exemplarisch fur diese Enttauschung steht Liang Qichaos Bericht iiber seine Europareise nach Kriegsende 

„Ouyou xinyinglu jielu" If Y' ML gp (Gegliederte Aufzeichnungen iiber die Eindriicke auf einer 

Europareise) in Yinbingshi heji tf o'(Sammlung aus der Eistrinker-Klause), Bd. 5, Shanghai 

1941. (Der Text ist von 1919).

14 Cai Yuanpei: „Ouzhan yu zhexue" Iff ifil || (Der Erste Weltkrieg und die Philosophic) (die 

Chinesen bezeichneten den Ersten Weltkrieg gern mit „Europaischem Krieg", was er ja eigentlich auch 

war) in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 5, 15. 10. 1918, S. 459- 464. Nietzsche gait Cai als Erbe Stirners, Lenins 

Kommunismus stimme in etwa mit Tolstojs Lehren iiberein (!) und Kropotkin habe mit dem „aufgeklarten 

Teil der Anarchisten" ja selbst fur den Kampf gegen Deutschland pladiert.

15 Ibid. Er wies darauf hin, dab ja auch China mit seinen Arbeitskraften in Frankreich mithelfe (s.u.). Der 

Versailler Vertrag diirfte diese Euphorie empfindlich gedampft haben!
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„Arbeit und Studium“: Durch den Krieg kamen die chinesischen Studenten mit ihren ur- 

spriinglichen Vorhaben jedoch in Schwierigkeiten. Die Preise stiegen, und durch den Rtick- 

zug in den Siidwesten Frankreichs muBten sich manche neue Studienplatze suchen. Die 

finanzielle Situation zwang sie haufig, nebenher ihr Brot zu verdienen. Da sich der Arbeits- 

kraftemangel durch die Mobilisierung in den franzdsischen Fabriken stark verscharfte, war 

dies eine Gelegenheit fur chinesische Studenten und Arbeiter, als Ersatz einzuspringen.16

Li Shizeng griindete daraufhin zusammen mit Cai Yuanpei, Wu Zhihui und Zhang Jing- 

jiang 1915 die „Gesellschaft fur eifriges Arbeiten und sparsames Studieren“ („Qingong 

jianxuehui“ ® T -fl #), um fur die bereits in Frankreich lebenden Chinesen Studium 

und Arbeit enger aneinander zu binden. Auch brachten sie eigene Publikationen in Chine- 

sisch und Franzosisch heraus. Eigentliche Bedeutung erlangte diese neue Initiative mit der 

Ankunft chinesischer Arbeiter, die Frankreich (und spater auch England) in China rekru- 

tiert hatte.

Ziel der „Qingong jianxuehui“ war - in Ab wandlung der fruheren Aktivitaten, die 

hauptsachlich auf Studenten ausgerichtet waren nun auch den Fabrikarbeitern eine 

zusatzliche Ausbildung zukommen zu lassen. Cai Yuanpei unterstrich, daB Arbeit in ir- 

gendeiner Form fur jeden Menschen verpflichtend sei. Das Studium helfe der Austibung 

des Berufes, andererseits gebe die Praxis auch Anregungen fur neue Erfmdungen. Arbeit 

und Studium seien daher miteinander verbunden. Doch sei das Studium auch ein Wert in 

sich, selbst wenn es sich nicht direkt praktisch auszahle. Daher wollte Cai die Arbeiter 

motivieren, sich auBer der Arbeit mit noch anderem zu befassen und nicht nur einfach den 

Lohn zu verprassen. Umgekehrt trbstete er die Studenten, die nebenher arbeiten muBten, 

daB es viele beriihmte Leute gegeben habe, die sich nur in ihrer Freizeit dem widmen 

konnten, was sie wirklich interessierte. Zwar sei die primare Zielsetzung von Arbeitern und 

jobbenden Studenten verschieden, doch ihre Tatigkeiten seien die gleichen, weswegen man 

sie auch gemeinsam organisieren kbnne.17

DaB der Akzent aber weiterhin auf der Notwendigkeit der Bildung lag, machte Li Shi

zeng klar: zwar sei es falsch, zwischen Hand- und Kopfarbeit zu differenzieren, doch 

kbnne der daraus resultierende Klassenunterschied nur durch Bildung iiberwunden wer- 

den.18 M.a.W.: die Arbeiter sollten sich den Intellektuellen annahern, nicht umgekehrt!

Wu Zhihui reicherte die Diskussion mit Beztigen auf die chinesische Tradition an. Ahn- 

lich der einstigen Argumentation Liu Shipeis zog er eine Linie von der Arbeitsteilung uber 

die Differenzierung zwischen Hand- und Kopfarbeit hin zur Klasse der Beherrschten und 

der Herrschenden bzw. der Armen und der Reichen, wobei Wu jedoch die Arbeitsteilung

16 Nach Chen Sanjings Studie zu den chinesischen Arbeitern in Europa wahrend des Ersten Weltkrieges be- 

stand der Arbeitskraftemangel schon in geringerem MaBe vor dem Krieg. (Siehe Chen Sanjing: Huogong 

yu ouzhan. S. 6).

1 Cai Yuanpei S : „Qingong jianxuezhuan xu“ Ki X W /A (Vorwort zur „Darstellung des 

eifrigen Arbeitens und sparsamen Studierens“), abgedruckt in Liiou jiaoyu yundong S. 72-75. Die Tat- 

sache, daB die „Qingong jianxuehui" hier unter der Rubrik „Erziehung chinesischer Arbeiter" aufgefuhrt 

wird, zeigt, daB die Hauptadressaten chinesische Arbeiter waren. (Spater sollte sich das auf Studenten 

verlagem. Auch waren dies noch nicht die von Frankreich gezielt angeworbenen chinesischen Arbeiter). - 

Die explizite Rechtfertigung Cais fur die gemeinsame Organisation laBt darauf schlieBen, daB sich Studen

ten und Arbeiter an sich als nicht zusammengehorig empfanden.

18 Li Yuying^fSjft: „Qingong jianxuezhuan yinyan" DX1AX WU I A (Einleitung zur „Darsteilung des 

eifrigen Arbeitens und sparsamen Studierens") in Liiou jiaoyuyundong S. 75.
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an sich nicht ablehnte, sondern nur die „falschen“ Konsequenzen.19 Vor den sogenannten 

„Heiligen des Altertums“ habe es diese Differenzierungen nicht gegeben. Jede Arbeit erfor- 

dere, so Wu, den Einsatz von Kraft und Intelligenz, weshalb beides zusammengehbre. 

Setze man dagegen Bildung dafiir ein, sich eine Machtposition zu verschaffen, so sei dies 

eine Zweckentfremdung derselben.

Wu kritisierte auBerdem die im traditionellen China weit verbreitete Auffassung, daB 

unter den „arbeitenden Berufen“ allein der „produktiven“ Landarbeit Hochschatzung zuteil 

werden diirfe. Arbeit gebe es in vielen Formen, weshalb kein qualitativer Unterschied etwa 

zwischen Landwirtschaft, Handwerk und Handel gemacht werden sollte. Obwohl er sich 

als Argumentationshilfe auf „nichtkonformistische“ Ansatze im alten China bezog, blieb 

Wu doch einem modernen Begriff von Arbeit bzw. Werktatigkeit verbunden.20 - Die 

Bezugnahme auf traditionelle, wenn auch „unorthodoxe“ Vorbilder mag zunachst erstau- 

nen, da Wu ja in Xin shiji dagegen polemisiert hatte, doch erklart sich dies wohl aus den 

intendierten Adressaten: den chinesischen Arbeitern, die als tendentiell kulturell „konser- 

vativ“ galten.

Nachdem nun Frankreich verstarkt chinesische Arbeitskrafte in China selbst rekrutieren 

wollte, sah die friihere Xin sAz/z-Gruppe darin die Gelegenheit, organisatorisch einzugreifen 

und damit auch ihre eigenen Vorstellungen und Erfahrungen einzubringen. Zuvor lief die 

Rekrutierung uber eine chinesische Firma in Tianjin. Diese verfolgte rein kommerzielle 

Interessen und stand unter der Agide von Liang Shiyi Jr tn , einem Giinstling Yuan 

Shikais, der mehrere Posten in der Regierung und Administration bekleidete, vornehmlich 

im Finanzsektor. China, das bis 1917 neutral blieb, konnte - so hoffte der Politiker Liang 

Shiyi auBerdem - durch diesen Beitrag nach Kriegsende auf Gegenleistungen hoffen. (Ob

wohl China 1917 sich sogar explizit auf die Seite der Alliierten stellte, erfullten sich diese 

Hoffnungen nicht, wie der Versailler Friedensvertrag zur Geniige demonstrierte). Dennoch 

lieB sich die Firma pro angeheuertem Arbeiter bezahlen und war zustandig fur alle finan- 

ziellen Transaktionen. Wie Beschwerden zeigen,21 * * zweigte sie dabei bfters einiges in die 

eigenen Taschen ab. Chinesische Kritiker schrieben den Firmennamen ..Huimin gongsi" 

® Sj (Firma, die dem Volk niitzt) entsprechend um in das homophone 

(Firma, die das Volk ruiniert).

Li Shizeng wollte daher mit den franzdsischen Behbrden eine Alternative entwickeln.24 

Sein Ziel war, den chinesischen Arbeitern eine Gleichbehandlung mit franzdsischen Kolle- 

gen sowie Bildungsmbglichkeiten vertraglich garantieren zu lassen.

19 Im Hintergrund stand natiirlich Mengzis beriihmter Disput mit Xu Xing.

20 Wu Jingheng ® : „Qingong jianxuezhuan shuhou" SJ T M (Nachbemerkungen zur 

„Darstellung des eifrigen Arbeitens und sparsamen Studierens"), abgedruckt in Liiou jiaoyu yundong S. 

76-80.

21 Vgl. Fufa qingong jianxue ... Bd. 1, bes. S. 235-237, und die kritischen Kommentare bei Michael Sum

merskill: China on the Western Front, London 1982, S. 50.

Chen Sanjing charakterisiert ausfiihrlich und positiv Liangs Aktivitaten und die Rekrutierung der Firma 

(Huagong yu ouzhan S. 6-3 1), erwahnt aber diese weniger rtlhmlichen Seiten nicht explizit.

Siehe z.B. in Fufa qingongjianxue ... Bd. 1, S. 267.

'4 John Leung erwahnt, dab die franzosische Regierung anfangs wegen des anarchistischen Hintergrundes 

von Li Shizeng und seinen Freunden skeptisch war. sie aber dann als „harmlose Utopisten" einstufte und 

zustimmte. (Siehe Leung, John Kong-cheong: The Chinese Work Study Movement, unveroff. Diss., Brown 

Univ. 1982, S. 106).
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Mit den franzdsischen Behorden wurde vereinbart, dab die chinesischen Arbeiter in 

alien Bereichen (Lohn, Urlaub, Sozialversicherung, gewerkschaftliche Organisation) ihren 

franzdsischen Kollegen gleichgestellt warden. Essen und Wohnstatt sowie eine Grundaus- 

stattung mit westlicher Kleidung* 25 sollten in den zugewiesenen Fabriken bereitgestellt 

werden, ebenso Abendkurse mit Schwerpunkt auf Franzbsisch.26 Der Vertrag hatte eine 

Laufzeit von vier Jahren. Der Arbeiter seinerseits muBte sich vor der Ausreise aus China 

einer medizinischen Untersuchung unterziehen und hatte kein Recht, sich die Fabrik aus- 

zusuchen bzw. zu wechseln.2'

Mit dieser Vereinbarung wollte Li Shizeng28 die Nachteile verhindern, die haufig in 

anderen Landern bei chinesischen Vertragsarbeitern zu beobachten waren und die z.B. auch 

die Vertrage der Tianjiner Firma kennzeichnetenc9 * z.B. geringere Entlohnung. Uber diese 

Firma waren im August 1916 bereits 1700 Chinesen angereist. Insgesamt sollte ihre Zahl 

auf 40.000 steigen. Ab 1917 begannen im iibrigen auch die Briten mit Anwerbungen und 

erreichten fast 100.000 Mann, die ebenfalls in Frankreich hinter der Front eingesetzt 

wurden.jU Li vereinbarte, daB vorerst beide Rekrutierungsweisen gleichrangig fur je 5000 

Arbeiter durchgefuhrt werden sollten.31 Da Li sich ja in Frankreich aufhielt, versuchte er 

die Rekrutierung in China uber seine Vertrauten zu organisieren32 und schickte im Namen 

der frisch gegrundeten „Chinesisch-Franzosischen Erziehungsgesellschaft“ (s.u.) Briefe an 

regionale Verwaltungen und Schulen. Darin warb er fur die Arbeit in Frankreich als unter 

drei Gesichtspunkten fur Chinesen attraktiv: Zum einen gab es in China viele Arbeits- 

suchende, so daB ihnen und auch dem chinesischen Staat (!) durch ihre Vermittlung nach 

Frankreich geholfen werde. Zum zweiten erlange man berufliche Kenntnisse, die dann in 

China nutzbringend eingesetzt werden konnten. Zum dritten verbessere man die Gesell

schaft. weil die Franzosen ein Beispiel fur freies Denken ohne Autoritatshorigkeit oder 

Aberglauben abgaben. Schlichtheit und Asthetik liebten und dabei fleiBig und sparsam

2? Diese bestand in zweifacher Unterwasche, einem Paar Schuhe, einem Anzug und - typisch fur die Zeit -

einem Hut!

26 Zuvor und parallel zu Li Shizeng heuerten tibrigens auch Qi Rushan und Qi Zhushan mit ahnlicher Ziel- 

setzung einige Arbeiter fur eine Kunstseidefabrik an. (Siehe Lis Brief an Wu Zhihui vom 4. 1. 1916 in Az 

Shizeng xiansheng wenji Bd. 2, S. 334).

2 Die Vertragsbestimmungen sind abgedruckt in Liiou jiaoyuyundong S. 94-97.

28 Er war der Hauptverhandlungsfuhrer, auch wenn Cai Yuanpei und Wang Jingwei kooperierten.

29 Einige Beschreibungen und Kritiken dazu sind in Fufa qingong jianxue ... Bd. 1, S. 227 ff. zu Linden. 

Chen Sanjing hat im Anhang von Huagong yu ouzhan mehrere Vertragstexte fur die Rekrutierung chine- 

sischer Arbeiter in Europa zusammengestellt.

Zu den britischen Rekrutierungen anhand westlicher Materialien siehe das interessante Buch von Summer

skill: China on the Western Front. Durch den Einsatz der chinesischen Arbeiter in Frankreich konnten 

englische Arbeiter von dort zurilckgeholt werden. AuBerdem standen einem Einsatz chinesischer Arbeiter 

in England selbst die Interessen der englischen Gewerkschaften im Wege. Im Gegensatz zu den Franzosen 

unterwarfen die Briten die chinesischen Arbeiter dem Kriegsrecht (!) und schifften sie nach Kriegsende 

umgehend zurilck. Im iibrigen hatte auch Ruflland vor den Revolutionen 1917 chinesische Arbeiter ange- 

heuert. Die USA wiederum „mieteten“ einige von Frankreich. Chen Sanjing vergleicht die verschiedenen 

Zahlen und schatzt. daB alles in allem ca. 175.000 bis 200.000 chinesische Arbeiter wahrend des Ersten 

Weltkriegs in Europa eingesetzt wurden. (Siehe sein Huagongyu ouzhan S. 34-35).

?l Liiou jiaoyuyundong S. 93-94.

32 Die Hoffhung war dabei, „verlaBliche" Krafte anzuheuem. Wie Ergebnisse spaterer Unternehmungen zei- 

aen sollten. war diese Sorge Lis urn ..sorgsame Auswahl“ nicht unbegrilndet.
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seien. Auch stellte er die Franzosen als prinzipiell Fremden gegeniiber aufgeschlossen dar. 

Um jedoch zu verhindern, daB sich, wie in vielen Landern etwa Siidost-Asiens und in 

Nordamerika geschehen, eine Geringschatzung bis hin zu direkter Diskriminierung der chi- 

nesischen Arbeiter herausbilde, miisse bei der Auswahl der Arbeiter von vorneherein auf 

fachliche wie menschliche Qualitat geachtet werden. Daher sollten als Auswahlkriterien 

gelten: kbrperliche LeistungsFahigkeit, ordentliches Verhalten und Grundbildung. Wer rau- 

che oder spiele, unreinlich oder gewalttatig sei, miisse als absolut ungeeignet gelten, denn 

der Eindruck, den die ersten ankommenden Arbeiter machen wiirden, werde das Ergehen 

der nachfolgenden bestimmen/3

Li und Cai organisierten fur die Arbeiter in Frankreich eine eigene Schule, in der beson- 

ders Franzbsisch, Chinesisch, Rechnen und andere allgemeinbildende Facher angeboten 

wurden. Franzbsische Lehrer engagierten sich im Sprachunterricht, Cai ubernahm die Ver- 

antwortung fur den ethischen Unterricht, Li fur den in Hygiene u.a. Mit der Schule sollte 

den Arbeitern geholfen werden, sich mit der neuen Sprache und den fremden Gewohn- 

heiten anzufreunden und den neuen beruflichen Anforderungen gewachsen zu sein, bevor 

sie in die Fabriken gingen. AuBerdem sollten sie sich in einer eigenen Gewerkschaft orga- 

nisieren, um ihre spezifischen Interessen zu vertreten.

Ganz offensichtlich wollten Li und Cai damit auch die chinesischen Arbeiter auffangen, 

die tiber die Tianjiner Firma geschickt wurden, und ihnen eine gewisse Absicherung zu- 

kommen lassen. Auch die tibrigen Chinesen, die in Frankreich lebten, versuchten sie im 

Krieg durch eine Kooperative der Uberseechinesen zu organisieren, die u.a. Sammelbe- 

stellungen ubernahm oder chinesische Zeitungen und Bucher zentral bereitstellte/4 Wie Li 

unterstrich. sahen sie ihre Aktivitaten als „Pflicht“ ihren Landsleuten gegeniiber an.* 34 35

Eine wichtige Hilfe fur diese gesamten Aktivitaten war die Griindung einer „Chine- 

sisch-Franzbsischen Erziehungsgesellschaft“ (,.Huafa jiaoyuhui“ 1916, fur

die eine Reihe z.T. namhafter Franzosen als Mitarbeiter gewonnen werden konnte. Auf 

franzbsischer Seite waren der Universitatsprofessor Aulard und Marius Moutet (Abgeord- 

neter!) Vorsitzender bzw. Vize-Vorsitzender, auf der chinesischen Cai Yuanpei und Wang 

Jingwei. Li Shizeng fungierte als SekretarF6

Damit war allerdings auch klar, daB die friiheren Advokaten des Anarchismus in Xin 

shiji nun keinerlei Scheu mehr hatten, auch mit franzbsischen Politikern zusammenzu- 

arbeiten. Moutet war sogar einer der Initiatoren der neuen Gesellschaft gewesen.

Betrachtet man die von Cai Yuanpei formulierten Erwartungen der chinesischen Seite 

an diese Erziehungsgesellschaft, so fallt einem eine zunehmende Identifizierung mit der 

konfuzianischen Tradition ins Auge, die sich von der friiher in Am shiji bezogenen Position 

abhebt. Nach Cai war Frankreich zwar im Politischen durch seine revolutionare Tradition 

sowie im Erziehungsbereich durch seine konsequente Trennung von Staat und Kirche vor- 

bildlich, doch sei dies in ahnlicher Weise auch fur China zu konstatieren. Seit Konfuzius 

gebe es die Tendenz, dem Volk gegeniiber dem Herrscher Prioritat einzuraumen,37 und im 

Erziehungsbereich habe der „ethische Konfuzianismus“ dominiert, der zwar Riten kenne,

Luou j iaoyu yundong S. 81-84.

34 Ibid S. 85-92.

35 Ibid. S 93.

36 Ibid S. 110.

Dies war de facto wohl eher die Interpretation Mengzis.
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aber nicht eigentlich religibs sei. Cai raumte zwar ein, dab in modernen Schulen auch der 

Konfuzianismus nicht mehr adaquat sei, doch wiirdigte er ihn als dem franzdsischen 

Humanismus vergleichbar. Konfuzius und Comte seien einander doch ahnlich! Cai meinte 

sogar, dab die franzdsischen Starken, d.h. „naturwissenschaftliche Philosophie“ (gemeint 

war wohl der Positivismus) sowie bildende und darstellende Kunst, ebenso in der tradi- 

tionellen chinesischen Erziehung angelegt gewesen seien, nur sei etwa die Naturwis- 

senschaft in alter Zeit noch nicht systematisiert worden/8

Diese Ehrung konfuzianischer Tradition mutet in Anbetracht der friiheren Positionen in 

Xin shiji erstaunlich an, auch wenn man annehmen darf, dab der Rahmen dieser „Chine- 

sisch-Franzosischen Erziehungsgesellschaft“ und der Wunsch, als gleichberechtigter Part

ner dazustehen, diese kulturelle Identifikation vor westlichen Zuhbrern erleichtert haben 

diirfte. Auch war Cai ohnehin der am starksten von der Xin s/zz/z'-Gruppe in der Tradition 

Versierte, dennoch wirft die neue Wertschatzung der traditionellen Kultur den Schatten vo- 

raus auf spatere Entwicklungen.

Die franzbsische Seite jedenfalls war von dieser verkiindeten Koinzidenz alter chine- 

sischer und neuer franzbsischer Moral angetan/9 Sie erhoffte sich wohl auch gewisse Vor- 

teile etwa im bilateralen Handel,* * 40 dennoch zeigte schon die offizielle Zielsetzung, dab die 

Gesellschaft de facto fast nur der chinesischen Seite diente.41

All diese verschiedenen Aktivitaten der ehemaligen Xin s/zz/'z-Gruppe zeigen, dab ihr 

Hauptanliegen darin bestand, durch intensive Kontakte mit Frankreich den Chinesen Zu- 

gang zu neuem Wissen zu vermitteln und sie dabei auch moralisch zu formen. Dies bedeu- 

tete im Grunde nur die Umsetzung der oben geschilderten Programme der 1912 in China 

gegriindeten Moral- und Bildungs-Vereinigungen.

1916 gelang mit der Luou zazhi (Zeitschrift fur in Europa weilende [Chine

sen]) wieder die Schaffung eines Organs fur die ehemalige Xin s/zz/z'-Gruppe. Technischer 

Hintergrund war die mbglich gewordene Zusammenarbeit mit einer groben Druckerei in 

Tours, wohin nun die chinesische Druckpresse verfrachtet worden war.42 * Die Luou zazhi 

sollte sich an samtliche Chinesen wenden, die in Europa (de facto in England oder Frank

reich) lebten. sei es als Kaufleute, Arbeiter oder Studenten.4j 1917 gesellte sich speziell fur 

die chinesischen Vertragsarbeiter die Zeitschrift Huagong zazhi IT (Zeitschrift fiir 

chinesische Arbeiter) hinzu. Beide Zeitschriften erhielten spater „Ableger“ (Luou zhoukan 

[Wochenzeitschrift fur in Europa weilende {Chinesen}] bzw. Huagong xunkan 

TO [Zehntagliche Zeitung fur chinesische Arbeiter]) oder Neuauflagen.44 Inhaltlich 

uberschnitten sie sich, doch wurde bei der Huagong zazhi auf den bescheidenen Bildungs- 

hintergrund der Leser Riicksicht genommen. So wurde etwa die im Rahmen der Sprach- 

reform des Chinesischen entwickelte Lautschrift, die vor allem auf Grundlage von Zhang 

Binglins Vorschlagen erstellt und 1913 offiziell abgesegnet worden war, benutzt, um Lese-

’8 Cais Rede zur Erbffnung der Erziehungsgesellschaft ist wiedergegeben in ibid. S. 106-108.

j9 Vgl. die Rede von Prof. Aulard, wiedergegeben in ibid. S. 111-113.

40 So spendete die Industrie- und Handelsgesellschaft fiir die unter der „Chinesisch-Franzosischen Erzie- 

hungsgesellschaft“ laufende Schule fiir chinesische Arbeiter.

41 LuoujiaoyuyundongS.WS-W^.

42 Siehe Liiou jiaoyuyundong S. 44. Fotos aus der Druckerei sind beigefiigt.

4j Die Ankiindigung der Zeitschrift mit ihrer Zielsetzung in ibid. S. 45-47.

44 Die Liiou zazhi wurde 1928 dann wiederbelebt.
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anfangern den Einstieg in die Schriftzeichentexte zu erleichtern. Die Lautschrift wurde 

allerdings nicht - wie heute fur Kinder iiblich - neben die Zeichen gesetzt, sondern eine 

Art Ubungstext wurde erst komplett in Schriftzeichen, dann in Lautschrift gegeben. Wie 

die erste Nummer der Zeitschrift darlegte, wollte man durch parallelen Gebrauch von Laut

schrift, Schriftzeichentexten in Umgangssprache und in Schriftsprache sowie westlichen 

Einsprengseln der Weiterbildung dienen.4" Fur die, die bereits mit Schriftzeichen umgehen 

konnten, wurden Texte in chinesischer Schriftsprache anschlieBend in Umgangssprache 

iibertragen, wobei interessant ist zu vermerken, daB sich franzosische Zensoren (es war ja 

Krieg) offenbar nur fur letztere interessierten.* * * * 46

So druckte die zweite Nummer eine Rede Cai Yuanpeis an der „Schule fur chinesische 

Arbeiter“ uber das Opfern des Ich fur die Allgemeinheit ab. Darin betonte Cai, daB dies aus 

zwei Grunden eine Pflicht des Einzelnen sei: zum einen sei der Einzelne Teil des Ganzen, 

weswegen es auch ihm nur gut gehen konne, wenn er fur das Wohlergehen des Ganzen 

sorge. Zum anderen sei der Einzelne nur einer von vielen, weswegen es richtig sei, lieber 

einen zu opfern als die vielen. Als konkrete Beispiele nannte er 1. den Wehrdienst, der 

Pflicht sei, wenn man einen Verteidigungskrieg fiihre (!), 2. die Revolution, die immer 

blutig sei, aber ohne die eine schlechte Regierung nicht beseitigt werden konne, 3. Atten

tate, die ein einfaches revolutionares Mittel seien, und 4. die Selbstopferung fur die 

Wahrheit (etwa Sokrates oder Bakunin, die fur ihre Uberzeugungen ins Gefangnis kamen).

In der umgangssprachlichen Fassung wurden u.a. aus dem Beispiel 2 (Revolution) von 

der franzdsischen Zensur Teile gestrichen, Beispiel 3 (Attentate) fehlte komplett.47

Obwohl die franzosische Zensur sich also genbtigt sah einzugreifen, muB auf der ande

ren Seite aber festgestellt werden, daB Cai sich ganz offensichtlich inzwischen schon recht 

weit von anarchistischen Positionen entfernt hatte, auch wenn seine obige Argumentation, 

daB ein Verteidigungskrieg rechtens sei, ja auch von Kropotkin und einigen seiner Freunde 

in Anbetracht des Ersten Weltkrieges geteilt wurde. Cai bejahte auch langst den Staat, ob

wohl er ihn ,,nicht liebe“. So erklarte er vor einer Gesellschaft franzbsischer Freidenker, 

deren Vorsitzender der besagte Professor Aulard war, daB er aus einem schwachen Land 

komme und daher zunachst der Aufbau eines Staatswesens wichtig sei. Wenn dieses ge- 

schafft sei, konne man nach Hdherem streben.48

Ein wichtiges Thema in der Luou zazhi wie auch in der Huagong zazhi war das „richtige 

Verhalten", das man von den Chinesen erwarte, und somit waren diese Zeitschriften auch 

Ausdruck der steten Versuche der ehemaligen Xin shiji-Grwppe, die Chinesen als Persbn- 

lichkeiten zu formen. Cai etwa hob hervor, daB man das Ideal der „gegenseitigen Hilfe“

Huagong zazhi’shuoming" (Erlauterungen zur Zeitschrift „Chinesischer Arbei-

ter"), abgedruckt in Zhang Yunhou et al. (Hrsg.): Liufa qingongjianxueyundong eb fLitjXf’K

(Die Bewegung fur eifriges Arbeiten und sparsames Studieren in Frankreich), 2 Bde., Shanghai

1980 und 1986, Bd. 1, S. 104.

46 Leider ist mit nichts dariiber bekannt, auf welchem Wege dies geschah, wer in der franzdsischen Armee 

daflir eingesetzt wurde - schlieBlich bendtigte man ja Chinesisch-Kenntnisse - und was die Hintergriinde 

der franzdsischen Eingriffe waren.

47 Siehe „Jiemin“ X K '■ „Sheji wei qun“ X cLMHf (Das Ich fur die Gesellschaft opfern) Huagong zazhi 

Nr. 2, 25. 1. 1917, S. 3 4 bzw. in Umgangssprache S. 5-8. (Letztere war keine genaue Ubertragung der 

schriftsprachlichen Version, sondern eine Vortragsmitschrift).

48 Die Rede Cais ist abgedruckt in Luou zazhi Nr. 15 und 16(15.4. und 1.5. 1917). Siehe bes. Nr. 16.
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nicht falsch verstehen diirfe im Sinne von mangelnder Selbstandigkeit und Verantwortung. 

Vielmehr sei es eine chinesische Unsitte, sich immer auf andere zu veriassen bzw. Bezie- 

hungen spielen zu lassen. „Gegenseitige Hilfe“ dagegen erfordere pflichtbewubtes Han- 

deln, denn nur wer seine Pflicht tue, habe auch ein Recht auf Hilfe.49 50 *

Andere bemangelten „typisch chinesische Laster“, die es auszumerzen gelte, wolle man 

nicht von der franzdsischen Umgebung marginalisiert werden. Dies zeigt im iibrigen, daB 

Li Shizengs Bemiihungen, ein harmonisches Zusammenleben von Franzosen und Chinesen 

zu fbrdern, nur maBiger Erfolg beschieden war. Man stellte besonders fiir die Arbeiter Be- 

nimmregeln auf" und diskutierte die konkreten interkulturellen Probleme, die zu einer 

Verschlechterung des Verhaltnisses zwischen Franzosen und Chinesen gefiihrt hatten. So 

strich etwa ein Arbeiter heraus, daB die chinesischen Arbeiter im Vergleich zu anderen 

Arbeitern zwar selten dem Alkohol ergeben seien, dafur aber dem Gliicksspiel frbnten und 

sich deswegen oft Schlagereien lieferten. AuBerdem seien sie unreinlich, was die Fran

zosen schockiere. Stiinde nicht in den Wohnheimen der Nachttopf neben der Reisschale? 

Es werde nicht geputzt und gewaschen, die Kleidung sei schlampig, so daB die Leute auf 

der StraBe sich nasertimpfend abwendeten. AuBerdem schrieen die Chinesen auf der StraBe 

herum und machten anstbBige Bemerkungen, wenn sie einen Mann und eine Frau irgendwo 

zusammen sahen. Was wunder, daB sie da niemand leiden mochte?31

Offensichtlich fiel es im Laufe der Zeit den chinesischen Arbeitern immer schwerer, in 

Frankreich weiter beschaftigt zu werden. Die Anwerbung wurde 1918 noch wahrend des 

Krieges beendet, so daB mit Kriegsende viele ihre Zukunft gefahrdet sahen.52

Die ursprtinglichen Organisatoren der chinesisch-franzbsischen Projekte waren seit En- 

de 1916, dem Jahr also, in dem Yuan Shikais Diktatur durch seinen Tod Jah endete, all- 

mahlich wieder nach China zuriickgekehrt. Der erste war Wu Zhihui, der London verlieB 

und in China neue Zeitschriften herausbrachte. Dann ging Cai Yuanpei, dem der Posten als 

Rektor der Peking-Universitat angeboten worden war. Nach Yuan Shikais Tod konnten 

sich die Dissidenten nun wieder freier in China bewegen. Die Herrschaft war inzwischen 

endgtiltig in den Handen der Warlords, die durchaus nicht immer „liberal“ mit ihrer An- 

sicht nach UnbotmaBigen umgingen, dennoch war fiir das intellektuelle Leben der Tod 

Yuan Shikais in vieler Hinsicht ein StartschuB, zumal er die konkrete Moglichkeit einer 

Neuauflage des Kaiserreichs beseitigte.

Cai versuchte, nach und nach seine Mitstreiter nach Peking zu holen. Li Shizeng wurde 

Professor fiir Biologie und Soziologie, hielt aber de facto sein Engagement an der Univer- 

sitat auf Sparflamme. Wu, der ja bereits in China war, lehnte den ihm angetragenen Posten 

als Professor fiir Sprachwissenschaft ab, ubernahm aber die Elerausgabe eines neuen Wbr- 

terbuches, in dem die Aussprache der Schriftzeichen defmiert wurde anhand der Be- 

schlusse der Sprachkommission von 1913. Zhang Jingjiang kehrte aus Gesundheitsgriinden 

1917 nach China zuriick. Wang Jingwei seinerseits schloB sich Sun Yatsens Aktivitaten in 

Kanton an. Nur Chu Minyi blieb in Europa, um selbst Medizin zu studieren.

49 ..hemin” ff: ..Huzhu yu yilai" 5$] (Gegenseitige Hilfe und Unselbstandigkeit) in Luou zazhi

Nr. 10 (1. 1. 1917), S. 1-2.

50 Vgl. etwa Huagong zazhi Nr. 6 (25. 4. 1917) S. 7-8, wo die Unsitte der Streiterei kritisiert und darum ge- 

beten wird. sich doch in zivilisierter Form zu entschuldigen.

?l Huagong zazhi Nr. 26,25. 9. 1918, S. 3—4.

'2 Vai. ibid.
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Von China aus betrieb die ehemalige Xin s/zz/z-Gruppe aber die chinesisch-franzdsischen 

Erziehungsprojekte weiter. In Wiederbelebung der ,.Jianxuehui“ von 1912 und der „Qin- 

gong jianxuehui“ von 1915 wurden in China ab 1917 Vorbereitungsschulen eingerichtet, 

die dann Werkstudenten nach einer bis zu einjahrigen Ausbildung nach Frankreich ent- 

sandten/’ Diese sollten sich dort durch Arbeit ihr Studium selbst finanzieren. Die Orga- 

nisatoren und besonders die „Chinesisch-Franzbsische Erziehungsgesellschaft“ wollten nur 

die Arbeits- und Studienplatze vermitteln. Im ubrigen setzte man auf die Praktizierung der 

„gegenseitigen Hilfe“ unter den Teilnehmern. Von der Verbindung von Arbeit und Stu

dium erhofften sich die Initiatoren auch einen Schub fur die berufliche und technische Aus

bildung in China/4 Da die Vorbereitungsschulen z.T. Werkraume oder gar angeschlossene

” Zu diesem Werkstudenten-Programm, aus dem eine Reihe der fuhrenden Kommunisten Chinas hervor- 

ging, gibt es inzwischen eine zunehmende Zahl von Materialsammlungen und Studien.

Grundlegende Materialsammlungen aus der VR China sind: Fufa qingong jianxue yundong shiliao Mb 

A BAD E5 X X' X X G (Historische Materialien zur Bewegung fur eifriges Arbeiten und sparsames 

Studieren in Frankreich), 3 Bde., Peking 1979-1981 (herausgegeben von der Forschungsgruppe zur Ge- 

schichte der KPCh der Qinghua-Universitat) (diese Sammlung ist zeitlich relativ weit gefaBt, d.h. reicht 

bis in die Mitte der 20er Jahre); sowie Zhang Yunhou X et al. (Hrsg.): Liufa qingong jianxue 

yundong XW] X faa (B ®1 (Die Bewegung fur eifriges Arbeiten und sparsames Studieren in Frank

reich), 2 Bde., Shanghai 1980 und 1986 (zeitlich enger gefaBt, d.h. bis 1921). Diese Materialsammlungen 

stellen bes. Zhou Enlais PH ® 5k Rolle in den Vordergrund (Hintergrund der Publikationen sei - so das 

Vorwort von Liufa qingong jianxue yundong Bd. 1, S. 1 - vor allem dessen Tod 1976 gewesen) und 

zielen natiir 1 ich auf die spateren KP-Fuhrer ab.

In Taiwan erschien Chen Sanjing IWX Th (komp.): Qingong jianxue yundong f/j T 4^ IB Si (Die 

Bewegung fur eifriges Arbeiten und sparsames Studieren), Taipei 1981, wo mehr Gewicht auf die spater 

GMD-nahen Initiatoren des Programms und KP-kritische Stimmen gelegt wird.

Diese Materialsammlungen werden erganzt durch Erinnerungen von Teilnehmern. Besonders einfluB- 

reich und fur spatere Darstellungen der Bewegung pragend wurde He Changgong fnJflX: Qingongjian

xue shenghuo huiyi Mfj X X S ® fg, (Erinnerungen an das Leben als Werkstudent), Peking 1958.

Uberblicks-Darstellungen erschienen in China ab Ende der 70er Jahre. Genannt seien die Monogra- 

phien von Zhang Hongxiang X und Wang Yongxiang T : Liufa qingong jianxue yundong 

jianshi T (M ft) X (Kurze Geschichte der Bewegung fur eifriges Arbeiten und sparsames

Studieren in Frankreich), Harbin 1982; sowie Huang Liqun f IJ (Hrsg.): Liufa qingong jianxue

jianshi X T ® X (Kurze Geschichte des eifrigen Arbeitens und sparsamen Studierens in 

Frankreich), Peking 1982. Letztere Arbeit zog bereits die VR-Materialsammlungen (soweit damals er

schienen) heran. Huang bietet im Anhang eine nutzliche Chronologic sowie Hinweise auf frilhere chine- 

sische Sekundarliteratur.

In westlichen Sprachen liegen neben der unveroffentlichen Dissertation von John Kong-cheong Leung: 

The Chinese Work Study Movement, Diss. Brown Univ. 1982, der allerdings die Materialsammlungen 

noch nicht vorliegen hatte, an neueren Arbeiten die von Marilyn Levine und Paul Bailey vor. Marilyn 

Levine: ,.The Diligent-Work, Frugal-Study Movement and the New Culture Movement11 in Republican 

China Bd. Xli, Nr. 1, Nov. 1986, S. 67-88; dies.: „ECCO Studies: Overview of an Emerging Field11 in 

Republican China Bd. XIII (April 1988), S. 4-23. (Dort wird die bis dato erschienene Literatur aus- 

fuhrlich dargestellt); und schlieBlich die Monographic von Levine: The Found Generation, Seattle und 

London 1993. Von Paul Bailey: „The Chinese Work-Study Movement in France11 in The China Quarterly 

Nr. 115, Sept. 1988, S. 441X61; ders.: „The Sino-French Connection. The Chinese Worker-Student 

Movement in France 1902-1928“ in David Goodman (Hrsg.): China and the West: Ideas and Activities, 

Manchester und New York 1990, S. 72-102.

Dies wird besonders aus der Zielsetzung einiger Vorbereitungsschulen deutlich. Vgl. z.B. die Satzung der 

Schule in Baoding in Zhang Yunhou Bd. 1, S. 63 ff.



340 China und der Anarchismus

Produktionsstatten boten, in denen die praktische Ausbildung abgehalten wurde, hatten in 

der Tat allein diese Kurse fur Chinas Ausbildungssystem einen Innovationswert.53

Die Werkstudenten erreichten Frankreich ab Ende 1919 in grbberen Scharen, doch zeig- 

te sich bald, dab Li Shizeng und seine Mitstreiter56 die okonomische Lage in Frankreich 

falsch eingeschatzt hatten.57 Bis 1921 war die Zahl der Werkstudenten auf 1600 ange- 

schwollen, so dab die versprochenen Jobs nicht in gentigendem Umfang zur Verfugung 

standen, vielmehr durchlebte das Nachkriegs-Frankreich eine schwere wirtschaftliche Krise 

mit Inflation und Arbeitslosigkeit. Von den chinesischen Vertragsarbeitern in Frankreich 

aus dem Ersten Weltkrieg wollten zudem viele weiter bleiben. Dabei gingen einige chine- 

sische Arbeiter auch Ehen mit Franzbsinnen ein, was fur die franzbsische wie chinesische 

Regierung Probleme aufwarf.58 Auberdem war die Riickkehr in das China der Warlords, 

wo die Arbeiter eventuell als Soldaten rekrutiert worden waren, nicht sehr attraktiv.59 Die 

Konkurrenz um die Arbeitsplatze fur die neuangekommenen Chinesen wurde dadurch noch 

weiter verscharft.60 Hinzu kam, dab Frankreich seine Kriegsheimkehrer integrieren mubte. 

Die Werkstudenten fuhlten sich oft weder im Stande, mit ihren mageren Franzosisch- 

kenntnissen die versprochenen Bildungsmbglichkeiten zu realisieren, noch die meist unge- 

wohnte kbrperliche Arbeit in Fabriken zu leisten.61 Auberdem waren die Teilnehmer wie 

auch ihre Motivationen sehr unterschiedlich.62 Wahrend viele die Arbeit nur als Mittel

35 Dies hebt Huang Liqun (S. 35) zu Recht hervor. Aufgrund des Abbruchs der Rekrutierung von Werk

studenten fur Frankreich 1921 gab es viele Studenten, die die Ausbildungskurse durchliefen, aber dann 

keine Gelegenheit mehr bekamen, nach Frankreich auszureisen.

56 Meist ist nur von Cai und Wu die Rede, doch sollte festgehalten werden, daB auch Zhang Ji, Zhang Jing- 

jiang, Wang Jingwei, Wu Yuzhang und Chu Minyi weiterhin beteiligt waren.

5 Die in Shu Xinchengs bekannter Geschichte der Auslandsstudenten gegebene Zusammenfassung anhand 

eines extrem einseitigen Berichtes zugunsten der Organisatoren ist aufgrund des inzwischen reichlich vor- 

handenen Materials zu revidieren.

58 Siehe Fm/A Bd. 1,S. 243.

Vgl. den Bericht in Fufa ... Bd. 1, S. 258-260, bes. S. 260.

60 Einen Uberblick tiber die gesamte „chinesische Szene“ in Frankreich und ihre Organisationen gibt der An- 

hang in Fufa ... Bd. 1, Teil 1, S. 146-163. Die chinesischen Arbeiter hatten sich eigenstandig gewerk- 

schaftlich organisiert. (Siehe ibid. S. 266-271).

61 Uber die Halite der in Fabriken arbeitenden Werkstudenten war in der Stahlbranche tatig. (Siehe die Sta- 

tistiken m Fufa... Bd. 1, S. 88-91).

62 Wie ein Teilnehmer es zusammenfaBte, waren darunter sowohl Arbeiter, die sich etwas Bildung erwerben 

wollten, als auch Studenten, die sich ein Studium finanzieren wollten, und solche, die die Arbeit als 

Praktikum nach dem theoretischen Studium betrachteten. {Fufa ... Bd. 1, S. 83). Wie ein geschichtlicher 

AbriB von 1921 zeigt, waren aber - im Gegensatz zu den Arbeitern als Hauptadressaten der „Qingong 

jianxue“-Aktivitaten von 1915 - ab 1919 die Hauptgruppe Studenten. {Fufa ... Bd. 1, S. 95-113, bes. S. 

95).

Die Materialsammlung Fufa ... enthalt einige interessante Statistiken zu den Teilnehmern (bes. Bd. 1, 

S. 85-87 und S. 111-1 12). Marilyn Levine hat sie z.T. ubernommen (siehe ihr The Found Generation S. 

33-35). Danach war der „typische Werkstudent“ mannlich (es gab nur sehr wenige Frauen), Anfang 20, 

aus Hunan oder Sichuan, hatte relativ geringe Bildung und kaum Berufserfahrung. (Allerdings muB zu 

Levines zusammenfassender Charakterisierung angemerkt werden, daB der Bildungsstand nach den 

Statistiken durchschnittlich nicht so niedrig war). (Zur Situation der wenigen weiblichen Teilnehmer vgl. 

Fufa ... Bd. 1, S. 143-145 bzw. den Artikel von Genevieve Barman und Nicole Dulioust: „Un groupe 

oublie: les etudiantes-ouvrieres chinoises en France11 in Etudes chinoises Bd. 7, Nr. 2, 1987, S. 9-46. 

Siehe auch mein „Chinesische Frauen zwischen Bildung und Geld: Ideal und Realitat der Werkstuden-
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zum Zweck des Studiums ansahen, empfanden andere im Sinne der Vierten-Mai-Debatten 

um neue Lebensformen und die „Heiligkeit der kbrperlichen Arbeit“ die Verbindung von 

Arbeit und Studium als moralische Pflicht. Insofern fuhlten sich manche auch den in USA 

Studierenden moralisch iiberlegen. Diese strebten nur nach hbherer Bildung und seien 

letztlich durch US-Kapitalisten und christliche Einfliisse (YMCA) „verdorben“. Die Frank - 

reich-Studenten dagegen suchten nach praktischer Bildung, Vereinigung mit den Arbeitern 

und seien klar atheistisch.* * * * * * * * * * * * 63 Wie Wang Guangqi Xzt'fyf, der in China gerade die „Gruppe 

fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium’' (,.Gongdu huzhutuan'‘ T. a W XIW 1 (s.u.) 

initiiert hatte, gar meinte, werde die chinesische soziale Revolution durch den Kampf zwi- 

schen „kapitalistischen“ USA-Studenten und den in Frankreich studierenden Advokaten 

der „Arbeitsideologie“ geschaffen, so wie die politische Revolution (d.h. Xinhai-Revolu- 

tion) durch die Kooperation der politisch orientierten Japan-Studenten und der anti-poli- 

tischen (=anarchistischen?) Weststudenten geschaffen worden sei.64 65 Entsprechend radikali- 

sierte sich eine Reihe der vom Werkstudenten-Programm dann Enttauschten und fand 

schlieBlich nicht ganz zufallig den Weg zum Marxismus, weshalb das von der ehemaligen 

Xin shiji-Gruppe initiierte Programm ironischerweise zum Meilenstein in der Entwicklung 

des chinesischen Kommunismus wurde.66

Manche, die im Werkstudenten-Programm die Verwirklichung eines neuen Lebensstils 

sahen, zogen explizit die Parallele zur Gongdu huzhu-Bewegung in China, die (nach Vor- 

schlagen Wang Guangqis) in stadtischen Kommunen Arbeit und Studium aneinander- 

koppeln wollte (s.u.).66 Wer nicht die Mbglichkeit zur Teilnahme am Frankreich-Pro- 

gramm hatte, konnte sich in China wenigstens damit dem Ideal eines neuen Lebensstils

tinnen in den friihen Jahren der Republik“ [Vortrag auf dem Symposium „Zwischen Tradition und Revo

lution: Lebensentwiirfe und Lebensvollziige chinesischer Frauen an der Schwelle zur Moderne“ 1999,

wird gedruckt im Tagungsband]). Die Haufung der Teilnehmer aus Hunan und Sichuan hatte u.a. politi

sche Hintergriinde. Insbesondere Hunan war an der Schnittstelle der groBen Warlord-EinfluBbereiche. Das

darniederliegende Erziehungssystem bzw. die Arbeitslosigkeit motivierten besonders zum Weggang.

: Siehe Fufa ... Bd. 1, S. 101. (Man kann hier allerdings anmerken, daB sich wahrend des Ersten Weltkrie-

ges auch in Frankreich der englische, amerikanische und chinesische YMCA um die chinesischen Arbeiter

bemiiht hatte. Vgl. den Bericht eines chinesischen YMCA-Mitarbeiters in Fufa ... Bd. 1, S. 272-274. Vgl.

auch Summerskill S. 171-172 und den Aufsatz von Chen Sanjing IM H : „Jidujiao qingnianhui yu

ouzhan huagong“ [Der YMCA und die chinesischen Arbeiter im Ersten

Weltkrieg] in Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan A AWUYXc rfi R A W A Ar M TO

[Bulletin des Forschungsinstituts zur modernen Geschichte der Academia Sinica], Nr. 17, Bd. 1, Juni

1988, S. 53-70).

64 Siehe Zhang Yunhou Bd. 2, S. 664.

65 Siehe hierzu besonders Levines detaillierte Studie The Found Generation. Viele Mitglieder der spateren 

Fiihrungsriege der KPCh waren durch das Programm gegangen. Auch die in der VR China zusammen- 

gestellten Materialsammlungen schneiden ihre Konzeption ganz auf diese Entwicklung zu.

66 Die VR-Materialsammlungen zur Werkstudenten-Bewegung beinhalten daher auch entsprechende Ab- 

schnitte. Zu den Verfechtern dieser Auffassung gehbrten auch viele derer, die sich dann zum Marxismus 

hinwendeten. Guo Sheng hebt in seinem Buch zur Gongduddee die Verbindung von chinesischen und 

franzosischen Aktivitaten hervor. (Guo Sheng : ,, Wusi" shiqi de gongdu yundong he gongdu sichao 

"Fl US" BT Ml M T fl H Jlj fD T jjt Jg, '$] [Die Bewegung fur Arbeit und Studium und die ideelle 

Stromung fur Arbeit und Studium in der Vierten-Mai-Zeit], Peking 1986).
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annahern, der Arbeit und Bildung zusammenband und die Grundlage fur eine gerechte Ge

sellschaft legen wurde.67

Wang Guangqi, der selbst am Werkstudenten-Programm teilnahm, verglich beides mit- 

einander. In der Zielsetzung sah er keine Unterschiede, lediglich in der Methode. Wahrend 

die „Gongdu huzhutuan“ eine Kommune bildete, arbeitete beim Frankreich-Programm 

jeder (nur) fur sich. (Damit implizierte Wang natiirlich die Uberlegenheit des eigenen 

Projektes). Der „Gongdu huzhutuan“ gehe es vor allem darum, die Einstellung zur korper- 

lichen Arbeit zu verandern im Sinne einer selbstverstandlichen Pflicht fur jedermann, 

sowie darum. die konkrete Umsetzung des Prinzips der „gegenseitigen Hilfe“ zu fordern. 

Selbst wenn das „Gongdu huzhutuan“-Projekt scheitern sollte (es war Mitte 1920 bei 

Abfassung des hier zugrundeliegenden Artikels von Wang in der Krise), wiirden die Frank- 

reich-Riickkehrer das Werk aber fortsetzen kbnnen.68 Von daher lagen fur ihn beide Pro- 

jekte grundsatzlich auf derselben Linie.

Wang deutete an, dab die Idee des Werkstudenten-Programms, das u.a. Li Shizeng 

imtiiert hatte, groben Einflub auf die Jugend der Vierten-Mai-Zeit gehabt habe im Sinne 

der Entwicklung eines neuen Lebensstils.69 Dennoch scheint in Anbetracht dessen, was die 

Initiatoren selbst sagten und taten, die Annahme fragwiirdig, dab es aus ihrer Perspektive 

wirklich darum ging, Arbeit als moralisch verpflichtenden Teil des Lebens zu sehen, wie es 

offensichtlich einige der Teilnehmer an ihrem Programm taten.70 Insofern war hier das 

„Atarashiki mura“- 'Ct L B W (Neudorf)-Ideal (s.u.) das eigentliche Vorbild fur neue 

Lebensstile. Zwar Linden sich gelegentlich bei Cai Yuanpei, Li Shizeng und Wu Zhihui 

Anklange an das Motiv der „Heiligkeit der Arbeit“, aber nur in allgemeiner Form bzw. 

wenn es sich bei den Adressaten um Arbeiter handelte. Li, Cai und Wu sahen kein mora- 

lisches Problem darin. bei finanzieller Mbglichkeit alle Zeit dem Studium zu widmen. Ihr 

Ziel war - abgesehen von den Moralforderungen - nicht so sehr ein neuer Lebensstil bzw. 

die ..runde" Persbnlichkeit, sondern die Verbreitung von Bildung.71 Sie boten daher von

67 Typisch fur diese Haltung ist z.B. (Zhou) Taixuans (DU) AZt Artikel: „Guonei zhi gongdu huzhutuan“ g] 

A /Z A If AM IWI (Die Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium daheim in China) in Lilou 

zhoukan Nr. 19, 20. 3. 1920, S. 1-2. Zhou war ein Mitarbeiter und Freund Wang Guangqis und Heraus- 

geber der Luou zhoukan.

68 Wang Guangqi A Jc W- ,,Gongdu huzhutuan yu qingong jianxuehui" X ig A M'MA A A# (Die 

Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium und die Gesellschaft fur eifriges Arbeiten und spar- 

sames Studieren) in Luou zhoukan Nr. 30, 5. 6. 1920, S. 1-2.

69 Vgl. auch seine noch in China gehaltene Rede, veroffentlicht in der Zeitschrift Gongdu Igjl (Arbeit und 

Studium) Nr. 2, abgedruckt in Zhang Yunhou Bd. 1, S. 381-384.

70 Neben Wang Guangqi und anderen mit der „Gongdu huzhutuan'1 Verbundenen zahlten auch die Heraus- 

geber und Autoren der Zeitschrift Gongdu (Dez. 1919 - Marz 1920) dazu, die in China die Erfahrungen 

aus Frankreich diskutierten. (Auszilge aus Gongdu finden sich in Zhang Yunhou Bd. 1, S. 364 412). Die

se Zeitschrift wurde nach sechs Nummem von den Behorden ais „radikal“ verboten. (Ibid. S. 412X13). 

Der Herausgeber der letzten Nummer, Zhao Shiyan tfhfZfZ (wie Wang Guangqi Mitglied der „Shaonian 

zhongguo”- A A cp g [Junges China]-Gruppe), ging als Werkstudent nach Frankreich und wurde dann 

eine zentrale Figur in der sich dort entwickelnden chinesischen kommunistischen Szene.

1 Insofern Helen sie damit hinter anarchistische Ideale z.B. eines Kropotkin zuriick. Andere Gruppen wie 

die um die anarchistisch orientierte Zeitschrift Gongxue X^(s.u.) waren da engagierter. (Vgl. auch Guo 

Sheng, Kap. 7). - Ich betone die auch im Hinblick auf das von Dirlik {Origins of Chinese Communism S.

87) gezeichnete Bild, wonach die Initiatoren damit die Arbeit aufwerten wollten, wahrend die Teilnehmer 

diese nur aus pragmatischen Griinden betrieben.
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sich aus auch keine Stipendienprogramme, sondern wollten lediglich das Monopol der Re- 

gierungsstipendiaten brechen und es auch Selbstzahlern ermbglichen, durch effektive Or

ganisation die geringen Ressourcen optimal zu nutzen. Dabei gestalteten sie die Organisa

tion so zurtickhaltend wie moglich - in Ubereinstimmung mit ihren alten anarchistischen 

Idealen. Die Folge war allerdings, dab einige Teilnehmer sich uber den „schwachen Fuh- 

rungsstil“ beklagten.72 Dab die Organisatoren die Werkstudenten 1921 weitgehend sich 

selbst iiberlieben und neue akademische Projekte initiierten, unterstreicht diese Einstellung 

nur. Auch wenn den Anarchisten in China die friihzeitige Realisierung der Frage der Arbeit 

zugebilligt werden kann, so war es doch nicht die ehemalige Xin shiji-GwppQ, die die 

Frage eines neuen Lebensstils in der Weise aufgeworfen hatte wie das „Atarashiki mura“. 

Die „neue PersonlichkeiC nach ihrem Muster beschrankte sich auf den Tugendkatalog, den 

sie 1912 bereits vorgestellt hatte. Die Frage der Arbeit interessierte sie zwar schon, aber 

unter dem Gesichtspunkt einer Annaherung - wie erwahnt - der Arbeiter an die Intellek- 

tuellen, nicht umgekehrt.7

Dabei lagen die Interessen von Cai, Li und Wu als den Hauptakteuren ohnehin nicht 

ganz auf einer Linie.74 75

Cai hatte in China fur die Gruppen, die 1919/20 eine bewubte Koppelung von Arbeit 

und Studium propagierten („Gongdu huzhutuan11 u.a.), Sympathien geaubert (s.u.) und 

sprach gelegentlich von der „Heiligkeit der Arbeit“, dennoch machte er als Rektor der 

Peking-Universitat keine Anstalten, die Studentenschaft insgesamt auf diesen Weg zu 

fiihren. In einem Neujahrsgrub 1920 an die Werkstudenten in Frankreich und die von 

Wang Guangqi angestobene „Gongdu huzhutuan“ erklarte Cai explizit geistige und 

kbrperliche Arbeit als gleichwertig. Wer nicht ins Ausland kbnne, solle sich im Sinne von 

Wangs Programm engagieren, sofern er ein armer Student oder Arbeiter mit Bildungs- 

wunsch sei.7' Auch sollte er bei seiner Abgrenzung von xue (Bildung) und du Iff (Ler- 

nen) betonen, dab xue immer uber einen Praxisbezug hinausgehe (s.u.). Cai war, wie Li 

und Wu, gegen eine abschatzige Betrachtung kbrperlicher Arbeit, wie sie traditionell unter 

den Gebildeten vorherrschte. Insofern waren sie „Arbeiter-freundlich“. Aber Cais Ziel war,

72 Vgl. den Brief aus Frankreich, urspriinglich in Gongdu, abgedruckt in Zhang Yunhou Bd. 1, S. 405 408, 

dort S. 406.

7’ Dies ist ein haufig ubersehener Punkt. Hier liegt m.E. auch das Problem bei der Bewertung des „anar- 

chistischen Einflusses“ auf das Werkstudenten-Programm z.B. bei Levine. Sie sieht die Initiatoren des 

Programme als „die Anarchisten". Zum einen verkorperten diese aber nicht mehr die Hauptstromung des 

chinesischen Anarchismus, der inzwischen in der Linie (Liu) Shifus lag und ein eher loses Verhaltnis zu 

Wu Zhihui und z.T. auch Li Shizeng besab. Zum anderen war die Intention von Li, Cai und Wu vor allem 

pragmatischer Natur: mbglichst vielen Chinesen zu westlicher Bildung zu verhelfen, denn sie gingen 

davon aus, dab damit die evolutive Verbesserung der chinesischen Gesellschaft gefordert wiirde. Levines 

Interesse gilt eben der Perspektive eines Teils der Teilnehmer des Programms, nicht der der Initiatoren.

74 Diesen Punkt greift nur Chen Sanjing im Vorwort zu seiner Materialsammlung kurz auf (Qingong jianxue 

yundong S. 3-4), charakterisiert aber m.E. die Positionen zu oberflachlich. Ahnlich auch Huang Liqun (S. 

25-26), der sie allerdings - im Gegensatz zum Taiwanesen Chen Sanjing - durchweg negativ bewertet.

75 Abgedruckt in Zhang Yunhou Bd. 2, S. 626-628. Ahnlich hatte sich Cai schon fruiter in allgemeiner Form 

geaubert. (Vgl. seinen Artikel „Laogong shensheng“ Jjf$ 1= [Heiligkeit der Arbeit] in Xin qingnian 

Bd. 5, Nr. 5, 15. 10. 1918, S. 438-439, bzw. seine gleichnamige Rede zum Sieg der Alliierten vom 16. 

11. 1918, die haufig als „Beweis“ fur seine Unterstiitzung der „Arbeitsideologie“ herangezogen wird. - So 

z.B. bei Zhang Hongxiang / Wang Yongxiang S. 26.
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mbglichst vielseitiges Humankapital zu fbrdern, wozu eben auch Facharbeiterausbildung 

und technisch-naturwissenschaftliche Qualifizierungen gehbrten. Eine „Proletarisierung“ 

lag ihm fern. Man kbnnte sein Engagement am ehesten als Versuch einer Diversifizierung 

der Bildungslandschaft kennzeichnen.76

Li wiederum sah die Frage der Arbeit zum einen in der Perspektive seiner eigenen natur- 

wissenschaftlichen Ausbildung, die mit Experimenten gekoppelt gewesen war, zum ande- 

ren in der seiner Arbeiter in der Doufu-Fabrik, an denen er zuerst seine Vorstellung einer 

„verbesserten Gesellschaft^ ausprobiert hatte. Am besten wird seine Einstellung aus eini- 

gen Briefen deutlich. So erklarte er 1915, dab in den diversen Programmen Studenten wie 

Arbeitern zu Bildung verholfen werden solle, damit sie dann jeweils ihre Gesellschafts- 

schicht verandern konnten.7 In anderem Zusammenhang hielt er - ebenfalls 1915 - fest, 

dab gerade das Beispiel von Liu Shipei und anderen Intellektuellen, die Yuan Shikai un- 

terstutzt hatten, zeige, dab rein akademische Bildung allein noch keine guten Resultate 

garantiere. Seiner Meinung nach war solch ein Verhalten zweifelsohne hochgebildeter Per- 

sonen nur durch ihre Entfremdung von den Realitaten aufgrund einer „parasitaren“ Ober- 

schichtexistenz zu erklaren. Insofern musse die praktische Erfahrung unbedingter Teil der 

Bildungsanstrengungen sein.78 79

Wu engagierte sich am starksten im Sinne der Arbeiterschaft. Zwar war auch er offen- 

sichtlich nie gezwungen gewesen, seinen Lebensunterhalt durch kbrperliche Arbeit zu be- 

streiten.74 doch beschaftigte er sich im Rahmen seiner zunehmenden Hinwendung zur Fra

ge der materiellen Kultur auch mit dem Problem der korperlichen Arbeit.

Bereits 1916 hatte er in Xin qingnian begonnen, sich fur eine starkere Wahrnehmung der 

Technik durch die Jugend einzusetzen, schlieblich basiere auch die geistige Zivilisation auf 

der materiellen. Um diese aber zu schaffen, bedtirfe es der Erzeugung dieser materiellen 

Basis, wozu es kbrperliche Arbeit brauche, die aber durch Maschinen ersetzt werden kbn- 

ne. Im Vergleich zu westlichen Jugendlichen konstatierte Wu den vblligen Mangel an tech- 

nischer Erziehung in China.80 Vielmehr seien die chinesischen Jugendlichen der Ober- 

schicht nur mit Gedichtrezitationen u.a. beschaftigt.81

1918 nahm Wu an der Griindung einer eigenen Zeitschrift zum Thema „Arbeit“ teil 

(s.u.). Diese Zeitschrift Laodong flij (sic) (Arbeit) war anarcho-syndikalistisch orientiert. 

Wu steuerte sein Wissen iiber die Organisation der Arbeiterschaft im Westen bei und pla- 

dierte fur eine Interessenvertretung der chinesischen Arbeiterschaft, die den Kapitalisten

76 Leider gehen die Studien zu Cai als „Chinas Erzieher" kaum auf diesen Aspekt und die auBerchinesischen 

Aktivitaten Cais in diesen Jahren ein.

Brief an Wu Zhihui vom 5.6. 1915, abgedruckt in Li Shizeng xiansheng wenji Bd. 2, S. 305-3 11, bes. S. 

309.

78 Brief an Wu Zhihui von 1915 in ibid. Bd. 2, S. 323-324, dort S. 324.

79 Chen Sanjings Bemerkung, daB Wus Motivation aus eigener Erfahrung stammte (Vorwort zu Qingong 

jianxue yundong S. 3) konnte ich nicht verifizieren. Er verdiente sich zwar durch Schreiben Geld und 

scheint, wie viele Berichte bezeugen, personlich ein bescheidenes Leben gefiihrt zu haben. Von mate

riellen Noten im eigentlichen Sinne oder gar korperlicher Arbeit zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ist 

mir jedoch nichts bekannt.

80 Er bezog sich damit u.a. auf technisches Spielzeug und Heimwerkerei, wie er sie im Westen gesehen hatte.

81 Wu Zhihui: „Qingnian yu gongju“ (Jugend und Werkzeuge) in Xin qingnian Bd. 2, Nr. 2

(1. 10. 1916), 6 Seiten, und ders.: „Zai lun gongju“ Lh'LM (Nochmals iiber Werkzeuge) in Xin 

qingnian Bd. 2, Nr. 3,(1. 11. 1916), 3 Seiten.
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Paroli bieten kbnne. Seiner Meinung nach waren aber die chinesischen Arbeiter noch nicht 

entsprechend gebildet. um sich selbstbewubt zu organisieren, weswegen eben ihre Bildung 

vordringlichste Aufgabe sei.82 Schlieblich war Wus Ziel, letztendiich nicht die kbrperliche 

Arbeit auszuweiten, sondern vielmehr die Arbeiter zunehmend vom Joch der Knochen- 

arbeit zu befreien. Wie er in der Zeitschrift schrieb, gebe es zwei Meinungen, wie das 

datong aussehen solle. Die eine - a la Laozi und Tolstoj83 - erfreue sich an der Natur und 

traume von einem selbstgeniigsamen werktatigen Leben. Er aber halte es mit der anderen 

Position: so wie die Zivilisation fortschreite, veranderten sich auch die materiellen Mbg- 

lichkeiten. Nun sei es an der Zeit, so viel Energie wie mbglich in die Verfeinerung von 

Maschinen und Technik zu investieren, damit der Mensch frei werde fur Bildung und 

andere „schbnel‘ Seiten des Lebens. Ideal war somit eine Minimierung der kbrperlichen Ar

beit durch Optimierung der Technik.

Der Feind der Arbeiter war daher nicht die Technik, sondern es waren die Reichen, die 

die Maschinen monopolisierten. Daher sei es an der Zeit, dab die Arbeiter sich organi- 

sierten, um ihre Rechte durchzusetzen.84 * - Dies zeigt, dab Wu im Grunde nicht die kbr

perliche Arbeit als solche hochschatzte, sondern sie eher als (noch) notwendiges Ubel sah. 

Daher war sein „Arbeiterengagement“ auch nur Teil seines umfassenden Zieles, die chine- 

sische Gesellschaft insgesamt voranzubringen, was nicht zuletzt auch daraus deutlich wird, 

dab er bestandig die Idee hegte, eine chinesische Universitat im Ausland zu grtinden, in der 

er zukiinftige Professoren und Lehrkrafte fur China ausbilden wollte (s.u.). Der Gedanke, 

der dahinterstand, war. dab man das Bildungswesen von oben her aufbauen miisse. Denn 

wenn man die Grundschulen verbessern wolle, brauche man bessere Lehrer. Wolle man 

bessere Lehrer, brauche man bessere Lehrerausbildung usw.8?

Auberdem machte er immer wieder deutlich, dab letztendiich die Bildung selbst das 

Wichtigste sei. Symptomatisch war seine Rede in Hunan, bei der er fur das Werkstudenten- 

Programm warb. Er begann sie mit der Feststellung, dab Arbeit an sich ein menschliches 

Bedtirfnis und der aristokratische Mtibiggang daher unnattirlich sei, endete aber mit dem 

Hinweis, dab es natiirlich das Beste sei, seine ganze Zeit dem Studium zu widmen. wenn 

man die Mittel dazu habe.86

82 Siehe Wus Artikel „Lun gongdang bu xing youyu gongxue bu sheng“ (Die

Gewerkschaften bltihen nicht auf, weil es an Arbeiterbildung fehlt) in Laodong Bd. 1, Nr. 1, 20. 3. 1918. 

(Die Zeitschrift liegt in einem neugesetzten Nachdruck aus der VR China vor [o.O., o.J.]). Der Zeit- 

schriftstitel wurde in der japanischen Schreibweise wiedergegeben, erganzt mit dem Esperanto- 

Nebentitel „La Laboristo“. Der erwahnte Artikel findet sich im Nachdruck in Nr. 1, S. 2-4. Auch ent- 

halten in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 364-365. (Ausfiihrlicheres zur Zeitschrift s.u.).

8j Und eben auch a la Mushakoji (s.u.).

84 Siehe sein ,,Jiqi cujin datong shuo“ fg fL 41 W [r] (Maschinen befordern uns zur Groben Gemein- 

schaft) in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 2 (15. 8. 1918), S. 158-160 (ubemommen aus Laodong Bd. 1, Nr. 5, 

Juli 1918, dort im Nachdruck Nr. 5, S. 22-25).

8" Siehe Wus 1918 erschienenen langen Artikel „Haiwai zhongguo daxue moyi“ rp ® W ¥ IS 

(Details des Vorschlags fur eine chinesische Universitat in Ubersee), abgedruckt in Chen Sanjing: Qin- 

gongjianxue yundong S. 323-343.

86 Die Rede ist abgedruckt in Zhang Yunhou Bd. 2, S. 655-659. Dabei wies er auch ein Verstandnis von Ar

beit als Zwang (unbedingt eine gewisse Stundenzahl usw.) zuriick. Es gehe nur um die Versbhnung der 

beiden „Klassen" von geistig und korperlich Arbeitenden.
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Neben dem Werkstudenten-Programm griindeten Li, Cai und Wu zusammen mit der 

franzbsischen Seite der „Chinesisch-Franzbsischen Erziehungsgesellschaft“ 1920 in Peking 

eine „Chinesisch-Franzdsische Universitat"* * * * 87 und 1921 in Lyon das „Institut Franco- 

Chinois" fur chinesische Studenten mit hohem Ausbildungsstand, die dann Chinas kunftige 

Professoren werden sollten. Die Werkstudenten, die meist keine entsprechende Vorbildung 

batten, aber in dieser Lyoner Griindung eine Lbsung fur ihren Bildungswunsch sahen, hat- 

ten somit kaum eine Chance, zugelassen zu werden. Dies fiihrte zu massiven Protesten 

derselben und zum sogenannten Lyon-Zwischenfall. Einige Werkstudenten besetzten die 

Universitat bei Ankunft der mit Wu Zhihui aus China angereisten ersten Studenten, die de 

facto auch aufgrund der Finanzierung durch einzelne Provinzen ausgewahlt worden waren. 

Schliehlich schritt die franzdsische Polizei ein und schob einige der Besetzer, darunter 

spater fuhrende Kommunisten, nach China ab. Der Zwischenfall gilt als wichtige Etappe 

der politischen Radikalisierung eines Teils der Werkstudenten. Neben der Griindung des 

„Institut Franco-Chinois“ betrieb vor allem Cai Yuanpei die Erbffnung einer sogenannten 

Arbeiteruniversitat in Belgien. Dies gelang zwar nicht, doch erklarte sich die von belgi- 

schen Sozialisten eingerichtete Arbeiteruniversitat in Charleroi bereit, chinesische Werk

studenten aufzunehmen und gesondert zu betreuen.88

Das Werkstudenten-Programm dagegen wurde 1921 gestoppt, nachdem die Initiatoren 

selbst den Schwierigkeiten der Organisation nicht gewachsen waren.89 90 Die Folge war eine 

zunehmende Politisierung eines Teils der Teilnehmer, die dann verschiedene Richtungen 

einschlugen." obwohl es fraglich ist, ob allein das Scheitern bzw. die Probleme besonders 

im Jahr 1921 dafiir verantwortlich zu machen sind.91 Auch sollte nicht unerwahnt bleiben, 

dab das Programm, trotz des offiziellen Abbruchs, schliehlich China zu einer Reihe von 

Naturwissenschaftlern und Technikern verhalf.92

8 Diese hatte vorbereitende Schulen angegliedert, die offenbar zuerst erbffhet warden, wahrend auf Univer-

sitatsebene wohl erst 1925 der Betrieb aufgenommen wurde. Siehe dazu Zhongfa daxue gaiyao WfL

Affile (AbriB der Chinesisch-Franzbsischen Universitat), o.O., o.J. (1927). Siehe auch die Ausfiih-

rungen von Ruth E. S. Hayhoe: „A Comparative Approach to the Cultural Dynamics of Sino-Western

Educational Cooperation'1 in The China Quarterly, Nr. 104, Dez. 1985, S. 676-699, bes. S. 689—695.

88 Siehe Zhang/Wang S. 65. Auch He Changgong besuchte sie kurze Zeit. Siehe seine Erinnerungen S. 77- 

78. Vgl. auch die Erinnerungen von Jiang Zemin in Fufa... Bd. 3, S. 452 ff,

89 In den Materialsammlungen wird ausfiihrlich auf diesen Punkt eingegangen, allerdings muB hinzugefiigt 

werden. daB 1922 die Probleme durch Hilfe von verschiedenen Seiten wie auch durch die Entspannung 

auf dem franzbsischen Arbeitsmarkt aufgrund der wirtschaftlichen Erholung weitgehend gelbst waren.

90 AuBer den kommunistischen Zellen gingen auch erklart anti-kommunistische Gruppen daraus hervor, wie 

z.B. die sogenannte ..Jugendpartei". Einer ihrer Kbpfe, Li Huang warf daher spater Li und Wu vor, 

letztendlich schuld an der spateren Entwicklung hin zum Kommunismus gewesen zu sein. (Siehe in Chen 

Sanjing: Qingongjianxueyundong S. 122-146, bes. S. 123).

91 Wie Li Huang selbst nahelegt, kamen noch andere Faktoren dazu, z.B. die Komintem-Aktivitaten bzw. 

die Beeinflussung durch die franzbsischen Entwicklungen, allerdings wamt John Leung in seiner Diss, vor 

einer Uberbewertung derselben.

92 Sheng Cheng SfrW- „Haiwai gongdu shinian jishi“ Xfl'X1H U-X iff (Augenzeugenbericht liber 10 

Jahre Arbeit und Studium im Ausland) in Chen Sanjing: Qingong jianxue yundong S. 294-313, dort S. 

311. Er fuhrte dies allerdings auf die Entschlossenheit der betreffenden Teilnehmer zuruck.

Ohne liber die Probleme hinwegzugehen, sollte man m.E. nicht nur, wie auch in auBerchinesischen 

Studien haufig der Fall, zu einseitig auf die ,,kommunistischen Folgen11 abstellen.
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Das „Institut Franco-Chinois“: Durchaus erfolgreich war hingegen das „Institut Franco- 

Chinois“, das der Universitat in Lyon angegliedert war, immerhin bis 19474’ bestand und 

einige spater in China bekannt gewordene Professoren hervorbrachte.

Ein wichtiger AnstoB fur die Griindung kam, wie erwahnt, von Wu Zhihui, der auch ihr 

erster Rektor wurde.44 Er hatte 1918 in einem langen Artikel uber die Vorteile einer chine- 

sischen Universitat im Ausland sinniert. Seiner Meinung nach hatten Chinesen, die an einer 

solchen Universitat studierten, ein besseres Umfeld und wiirden den „schlechten Ein- 

fliissen“, die ihnen in China allerorten begegneten, entgehen.47 Hinzu kamen die besseren 

materiellen Bedingungen wie wissenschaftliche Einrichtungen, Museen und Laboratorien, 

die in China alle fehlten. Auch seien die Lehrkrafte besser ausgebildet und der Kontakt zu 

weltweiten Entwicklungen leichter. Der Vorteil im Vergleich zu einem normalen Aus- 

landsstudium sei, daB nicht jeder auf sich gestellt sei und man die Kosten minimieren 

kbnne. Spater solle dann diese Universitat, die Wu am liebsten in Paris angesiedelt hatte, 

nach China zuriickversetzt werden und den Keim eines neuen Universitatswesens bilden.* * * * 94 95 96 

Zur Finanzierung hoffte Wu auf einen Verzicht Frankreichs auf die chinesischen Boxer- 

Reparationszahlungen nach Vorbild der USA.

Dieser Plan konnte in abgewandelter Form schlieBlich aufgrund der guten persbnlichen 

Kontakte Li Shizengs in Lyon umgesetzt werden,97 98 allerdings mit anderer Finanzierung 

und enger Bindung an die Universitat Lyon.48 Li Shizeng begriindete den Schritt, diese 

„Chinesische Auslandsuniversitat“ gerade in Frankreich anzusiedeln, aber auch mit inhalt

lichen Faktoren. In Ankntipfung an frtihere Argumentationen im Rahmen der Auslands- 

Studienprogramme bezeichnete Li das franzbsische Bildungssystem als vorbildlich fur 

China. Zu den Vorziigen der (religionsfreien) moralischen und fachlichen Hbhe der fran- 

zbsischen Bildung gesellte sich noch - so Li - der perfekte Aufbau des franzbsischen 

Erziehungssystems, dessen Nachahmung er fur China empfahl. AuBerdem hoffte er, damit 

den iibermaBigen bzw. „zu einseitigen“ EinfluB des angelsachsischen Modells auszu-

So Li Shuhua 7^ * „ Wu Zhihui xiansheng yu Li’ang zhongfa daxue“ A A ® 7c A1411 fn A & A

(Herr Wu Zhihui und das Institut Franco-Chinois) in Chen Sanjing: Qingong jianxue yundong S. 402-

404. (Chen Sanjing bringt in seiner Materialsammlung - im Gegensatz zu den VR-Sammlungen - auch

Materialien zum „Institut Franco-Chinois“).

94 Allerdings hatte auch Li schon 1915 von einer hoheren Bildungsanstalt fur Chinesen gesprochen, die 

Lehrkrafte ausbilden solle. (Siehe Lis Brief an Wu von 1915 in Li Shizeng xiansheng wenji Bd. 2, S. 315— 

319, bes. S. 318-319). Li selbst erkannte jedoch spater Wu die Initiative zu. (Siehe seinen fruher bereits 

erwahnten Vortrag in Lyon von 1928 in Gemingzhoubao Nr. 75, 1928, S. 137-145. Dort S. 137).

95 Damit meinte Wu u.a. die Laster, die bereits die „Jindehui“ von 1912 bekampfen wollte.

96 „Haiwai zhongguo daxue moyi“ in Chen Sanjing: Qingongjianxueyundong S. 323-343.

97 Der Bilrgermeister Lyons war ein Bekannter Lis. Auch hatte der Rektor der Universitat Lyon zuvor China 

bereist.

98 Eine eingehende Beschreibung des Hintergrundes der „Chinesischen Universitat in Lyon“ (=Institut Fran

co-Chinois) gibt Li ’ang zhongguo daxue haiwaibu de jingguo, xingzhi, zhuangkuang A A A A A A A 

7f oil Al ’ JA'/A (Verlauf, Charakter und Situation der Ubersee-Niederlassung der chine

sischen Universitat in Lyon), o.O., o.J. (auch enthalten in Chen Sanjing: Qingong jianxue yundong S. 

344-390). Dies war offensichtlich eine von Wu verfaBte Vorstellung des Projektes fur die chinesischen 

Interessenten. (Das legt der Bericht eines der ersten Studenten nahe, der bei Chen Sanjing abgedruckt ist. 

Dort S. 405).
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gleichen." Die neue „chinesische Universitat“, das „Institut Franco-Chinois“, bot selbst 

nur Franzdsisch-Unterricht und allgemeinbildende Facher zur Vorbereitung auf das 

Stadium an der Universitat Lyon sowie die Bereitstellung von Wohnraum und Essen.99 100 

Da das Geld dafur vor allem aus Guangdong sowie einigen anderen siidlichen Provinzen 

kam (spater auch aus Peking), sandten die zahlenden Provinzen entsprechend ihre Studen- 

ten nach Lyon.101

Ansonsten gab es die Mdglichkeit, liber Priifungen in China aufgenommen zu werden. 

Zielgruppe waren dabei vor allem Absolventen hbherer chinesischer Bildungsanstalten mit 

guten Englisch- und etwas Franzdsisch-Kenntnissen. Aufgrund der durch einzelne Provinz- 

regierungen bereitgestellten Mittel mit daran gekniipften Konditionen wurden die Studen- 

ten in Lyon nicht gleichbehandelt, was schnell zu Spannungen fiihrte.102 Wu verlieh darauf 

das Institut. Auch Chu Minyi, der zunachst mahgeblich am Aufbau beteiligt gewesen war, 

verlieh es bald. Obwohl das Institut weiter existierte,103 gingen auch an ihm, der „Kader- 

schmiede“ fur ein modernes chinesisches Bildungssystem, die politischen Spannungen 

nicht vorbei. Wie aus dem Bericht eines kantonesischen GMD-Anhangers hervorgeht, lie- 

ferten sich GMD-Befurworter und Kommunisten dort 1926/27 offers Gefechte,104 105 zumal 

sich mit der Sun-Yatsen-Universitat (=die frtihere staatliche Universitat Kanton) seit 1926 

ein enger Kontakt gebildet hatte.l0? Zu diesem Zeitpunkt waren ja auch die Initiatoren 

erklarte GMD-Getreue. Das Institut wurde allerdings auch von einigen chinesischen Anar- 

chisten besucht. Nach den Studentenlisten besuchten von den in (Liu) Shifus Tradition 

Stehenden Ou Shengbai SB Q (Au Sinpak), Shifus Bruder Liu Shixin §!] 5 'C? (Liou 

Shaksum). Huang Juansheng if/H rfe (=Huang Zunsheng / Won Kenn), Yuan Zhenying 

S (Yuan Johnson) und eine Schwester (Liu) Shifus mit Mann bzw. Lebensgefahrte

99 Dieser einfluBreiche Artikel „Faguojiaoyu yu woguo jiaoyu qiantu zhi guanxi“ ®S W 

tu ids zL IS (Die franzosische Erziehung und ihre Beziehung zur Zukunft unserer Erziehung) erschien 

1921. (Abgedruckt in Li Shizeng xiansheng wenji Bd. 2, S. 231-236).

100 Die franzosische Regierung vermietete dafur zu einem symbolischen Preis ein altes Fort an das Institut.

101 Die Werkstudenten, die 1921 dagegen protestierten, wuBten offenbar von den finanziellen Hintergriinden 

nichts. Im iibrigen geht aus der Vorstellung des Projektes hervor, daB dort alle Zeit dem Studium 

gewidmet sein sollte. Werkstudenten waren daher explizit nicht vorgesehen. (Siehe Li’ang zhongguo da

xue ... S. 38 - bzw. in Chen Sanjing S. 366).

102 Unter den Teilnehmem an den Protesten war die bekannte Schriftstellerin Su Xuelin die sich

spater selbstkritisch dazu auBerte. (Siehe ihre bei Chen Sanjing: Qingong jianxue yundong aufgenomme- 

nen Beitrage S. 457-470).

IOj Einen kurzen historischen AbriB des Instituts gibt Ye Guorong fg : „Li’ang zhongfa daxue jianshi“ 

(Kurze Geschichte des Institut Franco-Chinois) in Ouhua xuebao 3g (T. 

(Journal of ACSE“), Mai 1983, S. 119-124. Vgl. auch den Artikel uber den Orientalisten Maurice 

Courant, der von franzbsischer Seite eine wichtige Rolle bei der Organisation des Instituts gespielt hatte: 

Daniel Bouchez: „Un defricheur meconnu des etudes extreme-orientales: Maurice Courant (1865-1935)“ 

in Journal Asiatique Nr. 271: 1-2, 1983, S. 43-150. Dort bes. S. 100-136.

104 Zheng Yanfen „Huiyijiudu zhongfa daxue, yonghuai Wu xiaozhang Zhilao“ 01© It T1A

’ zk 'll! M ft (Erinnerungen an das Institut Franco-Chinois, Gedachtnis an den ehrenwerten 

Rektor Wu Zhifhui]) in Chen Sanjing: Qingongjianxueyundong S. 41 5 422, dort S. 419.

105 Siehe Cui Zaiyang „Li’ang lingyi“ Mfp^t© (Unbedeutende Erinnerungen an Lyon) in Chen

Sanjing: Qingongjianxueyundong S. 447 450, dort S. 449).
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(man denke an die Ablehnung der Ehe bei der MmAejg-Gruppe) das Institut.106 107 Bei dieser 

Schwester, die in der Studentenliste als Liu Wu §l| auftaucht, handelte es sich wohl um 

Liu Lianfang |flj , deren ebenfalls anarchistischer Lebensgefahrte Zhang Tong i=r 

bzw. Zhang Jingqiu W offensichtlich bereits zu Shifus Zeiten zur ATm/te/ig-Gruppe 

gehbrt hatte und nun eine fuhrende Rolle unter den chinesischen Anarchisten in Lyon 

einnahm.1"7 Hua Lin wiederum iibernahm zeitweise Organisationsfunktionen. Auch

106 Dies geht aus der detaillierten Liste der Studenten hervor, wie sie anhand der Studentenlisten und -akten

des „Institut Franco-Chinois“ zusammengestellt wurde von Li Chensheng zE : ,,1921-1946-nian 

Li’ang zhongfa daxue haiwaibu tongxuelu“ 1921-1946 S tp T1 n|3 [r] (Studen

tenliste der Ubersee-Niederlassung der chinesischen Universitat in Lyon) in Ouhua xuebao 

(Journal of ACSE“), Mai 1983, S. 127-150.

107 Liu Hou - der zeitweilige Administrator des Instituts - fiihrte als Studentinnen die (Liu) Shifu-

Schwestern Liu Wuwei tffi M , Liu Baoshu §1) H). Liu Tianfang A und Liu Cuiwei gij ®

(die nach Barman/Dulioust S. 41-42 eine „Schwester“ der anderen war - dieser Name taucht in Mo Ji- 

pengs Kurzvorstellung der Geschwister Liu Shifus in seinen Erinnerungen Huiyi Shifu allerdings so nicht 

auf -) an. (Liu Hous Angabe erscheint in Chen Sanjing: Qingong jianxue yundong S. 399). Falls dem so 

war, scheinen sie nicht zur ersten Gruppe gehbrt zu haben, deren Zimmeraufteilung bekannt ist (siehe in 

ibid. S. 492 496), wobei die Frauen jedoch mbglicherweise nicht vollstandig aufgelistet waren.

Allerdings scheint, wenn man den Bericht uber Osugis Aufenthalt 1923 in Lyon, den sein japanischer 

Reisegefahrte Hayashi Shizue tElSW hinterlieB, im Zusammenhang mit der Studentenliste sieht, eine 

(Liu) Shifu-Schwester mit Liu Wu §1] (H identisch gewesen zu sein, welche zur ersten Gruppe von 

Studenten, die 1921 aus China eintraf, gehbrte. (Dieser Name taucht dann auch in u.a. der anarchistischen 

Zeitschrift Gongyu T in Paris wieder auf [s.u.]). Hayashi erklart fur 1923, daB „eine Schwester Liu 

Shifus“ mit ihrem „Mann“, d.h. dem Anarchisten, der Osugi besonders unterstiitzte, auBerhalb des Instituts 

wohnte. Dieser Chinese, der vorsichtshalber nur mit „J“ benannt wird, muB Zhang Tong gewesen 

sein, ebenfalls Mitglied der ersten Gruppe und in der Studentenliste mit dem gleichen Riickkehrdatum wie 

Liu Wu versehen. Zhang Tong bzw. „J“ wird von Hayashi als „Anfuhrer“ der anarchistischen Gruppe am 

Institut bezeichnet. (Hayashis Reisebericht wird zitiert bei Kamata Satoshi: Osugi Sakae jiyu e no shisso 

S. 317-318).

DaB „J“ Zhang Tong war, bestatigt das Dossier A 19 im Archive nationale in Paris, wo Zhang (alias 

John Ton / Tchang Thong) als Student der Biochemie am „Institut Franco-Chinois“ gefuhrt wird. Osugi 

habe sich als dessen Bruder namens „Teng Tchhwen-thang-1 ausgegeben. (Das Dossier war mit 27. Juli 

1923 gezeichnet). AuBerdem laBt sich den Erinnerungen Bi Xiushaos , dem spater einfluBreichen

Anarchisten, entnehmen, daB Zhang Tong Osugi nach Paris brachte (abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 

1027).

Mo Jipeng, der Freund (Liu) Shifus, erklart wiederum in seinen Erinnerungen (Mo: Huiyi Shifu S. 59 

a), daB Liu Baoshu unverheiratet blieb, die damit als mit Liu Wu identische Person auszuschlieBen ware.

Allerdings sind die Geburtsdaten, die in den Studentenlisten auftauchen, ein zusatzlicher Verwirrungs- 

faktor. So sei Liu Wu 1901 geboren, womit sie junger ware als Liu Shixin, der jiingere Bruder Shifus, der 

mit Sicherheit am Institut war, doch waren die „anarchistischen Schwestern" Shifus nach mehreren Quel- 

len alter als Shixin. Dessen Geburtsjahr ist jedoch eindeutig in der Liste falsch angegeben (1885 statt 

1895). Somit ist die VerlaBlichkeit dieser Angaben zum Geburtsjahr der Studenten zweifelhaft. Zudem 

gibt es Diskrepanzen zwischen der Liste der Zimmeraufteilung und der Studentenliste.

Nach Barman/Dulioust (S. 41-42) waren Liu Baoshu, Liu Cuiwei und Liu Wuwei „Werkstuden- 

tinnen“, die mit der 13. Gruppe am 6. 8. 1920 in Frankreich angekommen seien. Liu Baoshu und Liu Wu

wei hatten schlieBlich an der Kunsthochschule Lyon studiert, Liu Cuiwei an der Universitat Dijon. Fur die 

beiden ersteren habe es 1928 eine Studiensumme aus China gegeben. (Ibid. S. 14 bzw. Anm. 13, wo der 

eine Name jedoch falsch angegeben ist). Nach dem fur Liu Cuiwei angegebenen Geburtsdatum, 1901, 

konnte sie mit Liu Wu identisch sein, doch wurden erklartermaBen zu Anfang am Institut, wo Liu Wu ja 

bei den ersten Studenten war, keine „Werkstudenten“ - wie Liu Cuiwei es offensichtlich war - aufge-
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an den vorigen Programmen hatten einige Anarchisten teilgenommen. Neben Hua Lin, der 

ja schon 1913 am ersten Frankreich-Studentenprogramm teilgenommen hatte und dann in 

der Organisation mitbeschaftigt war, sind als weitere Anarchisten Li Zhuo , der sich 

besonders in der Gewerkschaftsbewegung engagierte, die beiden „anarchistischen“ Schwe- 

stern (Liu) Shifus: Liu Baoshu und Liu Wuwei glj Iffi sowie mbglicherweise

eine noch jiingere Schwester Shifus (Liu Cuiwei flj !(?>),* * * * * * * * * 108 uber deren anarchistisches 

Engagement jedoch nichts bekannt ist, zu nennen. Mbglicherweise war auch Shifus anar- 

chistischerjlingerer Bruder Liu Baozhen glj beteiligt.109 Ferner galten Li Helin

sowie die beiden Sbhne Chen Duxius: Chen Yannian und Chen Qiaonian

ra zunachst als Anarchisten. Letztere liefen dann zu den Kommunisten liber. Auch 

wenn von mcht-anarchistischer Seite gelegentlich der Vorwurf laut wurde, dab Wu Zhihui 

und Li Shizeng mit ihren Frankreich-Programmen bewubt die anarchistische Bewegung 

fbrdern wollten,110 so scheinen dies die Fakten kaum zu bestatigen. Zwar machten sie aus 

ihrem Herzen keine Mbrdergrube, doch leisteten sie offensichtlich keine besonders aktive 

„Bekehrungsarbeit“. Am eindeutigsten war wohl noch Hua Lin, u.a. in seinen gelegent- 

lichen Buchempfehlungen. die besonders auf Kropotkin und Reclus abstellten.111 Auch der 

von der „Chinesisch-Franzbsischen Erziehungsgesellschaft“ eingerichtete Lesesaal war 

offensichtlich in dieser Richtung bestlickt. Wu Zhihuis und Li Shizengs Kontakt zur inner- 

chinesischen anarchistischen Szene, also zu denjenigen, die in der Nachfolge Shifus stan- 

den. war damals eher lose, und so war es wohl primar die persbnliche Initiative der chine-

nommen. So bleibt noch die Moglichkeit, daB Liu Wu die bei Liu Hou erwahnte „anarchistische Schwe

ster'' Shifus Liu Tianfang war, die eventuell mit der ersten Gruppe der Lyon-Studenten 1921 aus China

gekommen sein konnte, nachdem ihre Schwestern Baoshu und Wuwei (und Cuiwei?) schon in Frankreich

waren. (Der Bruder Shixin schrieb sich zwei Tage nach Liu Wu am „Institut Franco-Chinois“ ein). Zwar

gibt Mo Jipeng in seinen Erinnerungen (Mo: Huiyi Shifu S. 58 b) den Namen von Liu Tianfangs Mann mit

„Jingqiu“ an, doch laBt sich den Erinnerungen Zheng Peigangs (Version in Gao Jun et al., S. 523),

der selbst die alteste Shifu-Schwester Liu Wudeng „geheiratet“ hatte, entnehmen, da!3 „Jingqiu“ mit vol-

lem Namen ..Zhang Jingqiu" hieB und somit wohl mit Zhang Tong zu identifizieren ist. Wie aus Mo Ji-

pengs Erinnerungen deutlich wird, war Zhang bereits zu Shifus Zeiten Mitglied der zMzns/zerzg-Gruppe.

108 Wie oben angemerkt, geben Barman/Dulioust sie als „Schwester Shifus11 an. Auch bei Liu Hou tauchte der 

Name auf. Ein Indiz, daB auch eine jiingere Schwester Liu Shixins nach Frankreich mitfuhr, konnte dessen 

Aussage sein, wonach er im April 1920 seine (wortlich) „alteren und jiingeren Schwestern11 zum Schiff 

brachte. (Siehe seine Erinnerungen in der Version in „ Yida“ qianhou « —■ W “ fu [Um die Zeit des 

Ersten {Partei}kongresses {der KPCh}], 3 Bde., Peking 1980-1984, Bd. 3, S. 124-135, dort S. 126). Bei 

Mo Jipengs Kurzvorstellung von Shifus Geschwistem tauchen als jiingere Schwestern Shixins „Yawei“ 45 

® und ..Liyii'1 ® yp auf (Mo: Huiyi Shifu S. 59a). Liyu hatte offenbar zeitweise eine engere Beziehung zu 

Mo Jipeng, was nahelegt, daB auch sie anarchistisch orientiert gewesen sein konnte. Dennoch bezeichnet 

Mo nur die vier alteren Schwestern Shixins sowie ihre (bis auf die unverheiratete Baoshu) jeweiligen 

Ehemanner/Lebensgefahrten als ,,anarchistisch11 (ibid. S. 59b).

109 Nach den Aussagen von Mo Jipeng (Mo: Huiyi Shifu S. 57 a) studierte auch er in Frankreich. Ob er in die 

Projekte der ehemaligen Xin sAz/z-Gruppe verwickelt war, ist mir unbekannt, aber durchaus wahrschein- 

lich.

110 Vgl. z.B. Cai Changs H ff) Erinnerungen, die Helen F. Sow bei einem Interview in den 30er Jahren er-

zahlt bekam. (Helen Foster Snow: Women in Modern China, The Hague 1967, bes. S. 237-239). (Cai 

Chang war die Schwester des einfluBreichen spateren Kommunisten Cai Hesen . Sie selbst war

Werkstudentin gewesen und spater eine der wichtigsten Frauen in der KPCh).

111 Siehe z.B. sein „Gao zhu tongxue11 [5] (An alle Kommilitonen) in Liiou zhoukan, zitiert in Zhang 

Yunhou Bd. 2, S. 660-661.
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sischen anarchistischen Teilnehmer, sich an den Programmen zu beteiligen.112 Es ist auch 

nicht bekannt, dab Wu und Li sich aktiv in die sich in China wie Frankreich entwickelnden 

Auseinandersetzungen zwischen Kommunisten und Anarchisten Anfang der 20er Jahre 

eingeschaltet hatten,113 dafur aber durchaus in die zwischen GMD und Kommunisten Ende 

der 20er Jahre. Dies macht sinnfallig, dab die ehemalige Xin shiji-GxwppQ inzwischen nicht 

mehr zur Hauptstrbmung des chinesischen Anarchismus zahlte. Diese lag vielmehr in der 

Linie Shifus.

Die Idee eines „Neuen Dorfes“

Mushakdji Saneatsu und das „Atarashiki mura“: Auber den neuen Bildungsidealen, 

wie sie die ehemalige Xin shiji-Grwppe besonders mit ihren Frankreich-Programmen ver- 

folgte, entfaltete aber auch der Gedanke der Realisierung eines neuen Lebensstils auf be- 

grenztem Raum, also die Kommune-Idee, eine grbbere Attraktivitat in China. Konkretes 

Vorbild gab dafur wieder einmal eine japanische Entwicklung ab: das „Atarashiki mura“

L IM'j’ (Neudorf). Der Begriff „Neudorf‘ (xincun erlangte in den Jahren 1919— 

1920 eine grobe Popularitat in China. Die Idee und erste Ansatze der Verwirklichung eines 

alternativen gesellschaftlichen Zusammenlebens hatte es in China schon vorher gegeben 

und war nicht beschrankt auf nur anarchistische Kreise. Unter den friihen chinesischen An

archisten hatte etwa Liu Shipei in Tianyi eine solche Utopie entworfen, allerdings noch 

ohne praktische Konsequenzen. Zhang Ji machte bekanntlich in einer franzbsischen Kom- 

mune erste Erfahrungen und plante ebenso wie Shifu eine Kommunegriindung in China, 

was jedoch scheiterte. Ab 1917 kam es zu Griindungen von diversen Gesellschaften in 

China, die neue Lebensstile umzusetzen suchten (s.u.). Die Idee eines Lebens, das Studium 

und Arbeit verbindet, hatte die ehemalige Xin s/zz/z-Gruppe ja ebenfalls verbreitet. Dennoch 

war zweifelsohne das japanische Modell „Atarashiki mura“ einer der wichtigsten Faktoren 

fur die zeitweise grobe Begeisterung unter chinesischen Intellektuellen, eine neue Lebens- 

form zu kreieren. Dab das Modell „Atarashiki mura“ in China weithin diskutiert wurde, lag 

wiederum hauptsachlich an der propagandistischen Tatigkeit von Zhou Zuoren A A , 

dem Bruder Lu Xuns fR .

Die Anarchisten in China hatten ein gespaltenes Verhaltnis dazu, ahnlich iibrigens wie 

ihre japanischen Genossen. Dennoch wurden sie davon nicht unwesentlich beeinflubt.114

Die Provinz Guangdong, die die meisten Stipendiaten schickte, wurde damals von dem „anarchistischen 

Warlord" und alten Shifu-Freund Chen Jiongming beherrscht, der die urn Stipendien nachsuchen-

den kantonesischen Anarchisten aus dem Kreis seines einstigen Freundes natiirlich gem in die Stipendien- 

gruppe aufhahm. (Vgl. die Bemerkungen des kantonesischen Anarchisten - kein Teilnehmer der Frank- 

reich-Programme - Liang Bingxian: „Haiyu guke“ ® $ [Einsamer Gast am Meeressaum]: Jiefang 

bielu [Eigene Aufzeichnungen zur Befreiung], o.O., o.J. [ca. 1949 verfaBt], S. 32).

13 In Frankreich lieferte sich die anarchistische Zeitschrift Gongyu mit der kommunistischen Shaonian 

ZLA Duelle (s.u.).

14 In Wusi shiqi de shetuan E 73 Ml 67 If HI (Vereinigungen der Vierten-Mai-Zeit), 4 Bde., Peking 1979, 

wird durch die gesonderte Zusammenfassung „anarchistischer Gruppierungen" (in Band 4) der Eindruck 

erweckt, als seien diese durchweg einen von der Neudorf-Bewegung abweichenden Weg gegangen, da die 

fur die Neudorf-Bewegung einschlagigen Gruppierungen nicht dabei erfaBt sind, sondem an anderer Stelle 

auftauchen. Bei naherem Hinsehen ergibt sich jedoch, daB einige Gruppierungen, die nicht unter den „an-
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Die Idee des „Atarashiki mura“ stammte von Mushakoji Saneatsu /J^ ££ W M 

(1885-1976) - eigentlich Mushanokoji Saneatsu einem Adligen, dessen Familie sich aus 

einem Zweig der beruhmten Fujiwara ableitete.* * * * 115 Er besuchte die speziell fiir 

Adlige eingerichtete Gakushuin |5£ -Schule, wo er u.a. Deutsch lernte, nachdem sein 

friih verstorbener Vater einst in Deutschland gewesen und eine kleine deutsche Bibliothek 

mitgebracht hatte. Mushakoji begeisterte sich fiir Tolstoj, der um die Wende zum 20. Jahr- 

hundert noch in nur geringem Mabe ins Japanische iibersetzt war,116 weshalb er ihn vor- 

wiegend auf Deutsch las.117 Obwohl er Tolstojs christlichen Ansatz und vor allem seine 

Triebfeindlichkeit nicht teilte. fuhlte sich Mushakoji doch Zeit seines Lebens stark von ihm 

beeinflubt.1 18 Dieser EinfluB erstreckte sich vor allem auf das Ideal eines naturver- 

bundenen Daseins und das Bestreben, ein moralisches, wahrhaft „menschliches“ Leben zu 

fiihren, wie dies dann im „Atarashiki mura“ verwirklicht werden sollte.119

1910 griindete Mushakoji mit einigen Freunden, die ebenfalls die noble Gakushuin- 

Schule besucht und daher einen ahnlichen sozialen Hintergrund hatten wie er, die lite- 

rarisch-kunstlerische Zeitschrift Shirakciba g (Birke). Am bekanntesten unter den 

Beitragern wurden (neben Mushakoji) Arishima Takeo Shiga Naoya

und Yanagi Muneyoshi $[J , der spatere Griinder der Volkskunstbewegung. Die

SAzraAzr^a-Gruppe verband Literatur und Malerei.120 Ihr Credo, so man einen gemein-

archistischen11 subsumiert wurden, durchaus auch anarchistisch orientiert waren (so man die Definition

nicht zu eng faBt) und unter den als „anarchistisch“ eingestuften Gruppierungen die Neudorf-ldee nicht

nur ablehnend erortert wurde. Von daher ist die weithin verbreitete Assoziation von xincun und Anarchis

mus nicht aus der Luft gegriffen, auch wenn beides nicht deckungsgleich ist.

115 Zu ihm siehe u.a. das von dem Neudorf-Mitglied Watanabe Kanji A jT verfaBte Buch: Mushakoji

Saneatsu > Tokyo 1984. Darin sind eine chronologische Biographie, ein Werkverzeichnis

und wichtige japanische Sekundarliteratur enthalten. Siehe auch Fukuda Kiyoto EB A und Matsu

moto Takeo : Mushakoji Saneatsu < /Jx Jf M > Tokyo 1969. Im ersten Teil wird die

Person, im zweiten Teil das Werk vorgestellt.

Mushakojis Werk wurde mehrfach zusammengestellt. Es existieren drei Versionen von „Samtlichen 

Werken“, die dennoch langst nicht alles enthalten: Mushakoji Saneatsu zenshu W.ft AM in

12 Banden, 1923-1928;in 25 Banden, 1954-1957; in 18 Banden, 1987-1991.

116 Siehe zu den japanischen Tolstoj-Ubersetzungen Claus M. Fischer: Lev N. Tolstoi in Japan: Meiji- und 

Tatsho-Zeil. Wiesbaden 1969. Dort Teil 1 zu den japanischen Tolstoj-Ubersetzungen, Teil 3, Kap. 3, zu 

Mushakoji und Tolstoj. Tolstoj wurde erst seit dem Russisch-Japanischen Krieg (1904/05) (gegen den 

Tolstoj sich ausgesprochen hatte) in Japan starker rezipiert. Die Ubersetzungen im groBen Stil blieben der 

Taishb-Zeit vorbehalten.

11 Siehe Watanabe: Mushakoji Saneatsu S. 6-7 und Usui Yoshimi H A lJ A : Shirakaba-ha no bungaku G 

(Die Literatur der „Birke“-Gruppe), in der Reihe Iwanami koza, Nihon bungakushi Nr. 12, 

kindai A A M 111 ° B $ ° Ifilt (Iwanami-Kurs: Japanische Literaturgeschichte Nr. 12,

Modeme), 2. Auflage Tokyo 1960. (1. Aufl. 1958). Dort S. 4.

118 Zur Lbsung der einseitigen Bindung an Tolstoj verhalf ihm der belgische Schriftsteller Maeterlinck. Siehe 

Watanabe: Mushakoji Saneatsu S. 10. Dennoch blieb Tolstojs EinfluB auch spater noch groB - ein Punkt, 

der gem iibersehen wird.

119 Ibid.

120 Siehe dazu z.B. Wolfgang Schamoni: „Die Shirakaba-Gruppe und die Entdeckung der nachimpressio- 

nistischen Malerei in Japan11 in NOAG 127/8, 1980, S. 57-85; sowie Uwe Riediger: „Die Zeitschrift 

"Shirakaba’ und ihre Rezeption Worpswedes, einer Kiinstlerkolonie der Jahrhundertwende11 in Nenrin - 

Jahresringe. Festgabe fiir Hans A. Dettmer, hrsg. von Klaus Muller und Wolfram Naumann, Wiesbaden
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samen Nenner finden will, bestand in einem individualistischen Humanismus, der sich von 

der damals in Japan vorherrschenden „naturalistischen“ Strbmung entschieden absetzte.* * 121 * * 

Mensch und Natur sollten in Harmonie zusammenfmden. In einem solchen Zustand werde 

dann die voile Entfaltung der Persbnlichkeit gelingen. Restriktionen in Art eines purita- 

nischen Rigorismus a la Tolstoj lagen ihnen allerdings fern, vielmehr war die Selbst- 

verwirklichung das Ziel. Westliche Kunst wurde dabei in grbBerem Umfang vorgestellt, 

wobei besonders Rodin hervorgehoben wurde, der schlieBlich auch eigene Werke schick- 

. 122 
te.

Die Shirakaba-Grwppe wurde haufig bezichtigt, eine aristokratische Distanz zum Welt- 

geschehen eingenommen zu haben.12? Politisch aktiv war sie jedenfalls nicht.124 * Ande- 

rerseits war ihr neuer Stil Ausdruck einer neuen Epoche, der Taisho-Zeit, die nicht zuletzt 

aus der Erfahrung der Problematik politischen Engagements, wofiir exemplarisch der 

„HochverratsprozeB“ stand, Konsequenzen zog. Mit diesem ProzeB waren die Grenzen 

staatlicher Toleranz unmiBverstandlich gesteckt worden. (Es ist allerdings hinzuzufugen, 

daB die Shirakaba-NqxXxGqx aufgrund ihrer adligen Abkunft und vielfaltigen persbnlichen 

Beziehungen zum ,,Establishment” wohl kaum eine persbnlich negative Erfahrung „des 

Staates“ gemacht haben wiirden). Der Selbstmord General Nogis 737s und seiner Frau, die 

dem verstorbenen Meiji-Tenno in den Tod folgend ihre Loyalitat bekunden und damit be- 

wuBt ein Signal setzen wollten, markierte das andere ideologische Extrem.l2?

AuBerdem zeigte der Erste Weltkrieg die Gefahren auf, in die der Einzelne durch Politik 

geraten konnte. Pazifismus, ein Tolstoj-Erbe, war somit ein weiteres Charakteristikum der 

Shirakaba.

Mushakoji hatte schon fruh von der Umsetzung seiner Lebensauffassung in einer kon- 

kreten Dorfgemeinschaft getraumt.126 In solch einem Dorf sollten alle halb bauerlich, halb 

kiinstlerisch ihr Leben in Harmonie untereinander und mit der Natur fuhren. Jeder sollte als 

Bruder oder Schwester gleichberechtigt behandelt werden. Eine wichtige Anregung war fur

1992, S. 184-217. — Die Zeitschrift Shirakaba erschien 1910-1923. Sie wurde spater in 7 Banden nach-

gedruckt, Tokyo 1969-1970, und dann nochmals in Kyoto 1972.

121 Der Begriff ..Naturalismus" in der japanischen Literatur unterscheidet sich von der Verwendung des Be- 

griffes in der westlichen Literatur und bezeichnet im Wesentlichen den Gegensatz zu „kunstlich". (Aus- 

fuhrlicher dazu Shuichi Kato: A History of Japanese Literature, 3 Bde., Tokyo 1990 [Erstauflage 1979], 

Bd. 3, S. 163-164). Die Vertreter des japanischen „NaturaIismus“ rekrutierten sich im iibrigen aus dem 

Kleinburgertum (Schamoni: „Die Shirakaba-Gruppe ...“ S. 61) und unterschieden sich auch hierin von der 

S/7/raAaZ?t7-Gruppe.

I_‘ Watanabe: Mushakoji Saneatsu S. 15.

1_J Typisch ist dafiir etwa die harsche Kritik Arima Tatsuos in Kap. 5 seines Buches The Failure of Freedom, 

Cambridge/Mass. 1969, von „liberaler“ Seite. Ebenso urteilte die linke japanische Literaturkritik.

1-4 Allerdings bedeutet das nicht, dab die Mitglieder im Elfenbeinturm lebten. Mushakoji selbst hatte zu Zei- 

ten der Heimin shinbun (1903-1905) dieses sozialistische Blatt regelmabig gelesen und lehnte den Rus- 

sisch-Japanischen Krieg - wie sein damaliges Vorbild Tolstoj - ab. Auch hatte er spater indirekte Kon- 

takte zur Frauenzeitschrift Seito, die 1911 gegrtindet worden war. - Arishima Takeo war ebenso erwiese- 

nermaben an sozialen Fragen interessiert.

Zur „Hochverratsaffare“ s.o. Die Selbstentleibung Nogis loste eine heftige Diskussion aus. Shiga Naoya 

notierte in seinem Tagebuch, Nogi sei eben ein „dummer Sklave“ gewesen. (Siehe Usui: Shirakaba-ha no 

bungaku S. 14).

1-6 Erste Spuren finden sich 1905 und 1906. (Siehe Watanabe: Mushakoji Saneatsu S. 7 und S. 9). Weitere 

vorbereitende Artikel erschienen in Shirakaba.
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Mushakoji dabei Tolstoj mit seinem Experiment auf dem Gut Jasnaja poljana und der 

Forderung, dab keiner sich als Schmarotzer vom Brot, das andere erzeugt hatten, ernahren 

solle. Ein zweiter, im Hintergrund wirkender Faktor war die Revolution in Rubland 1917, 

die einerseits ganz neue Perspektiven fur ein menschliches Zusammenleben zu erbffnen 

schien, andererseits Mushakoji durch ihre revolutionare Gewalt erschreckte, lehnte er doch 

Zwang und Gewalt ab.

Mushakoji verfabte mehrere Aufsatze zum Ideal eines neuen Dorfes und griindete 

schlieblich 1918 eine eigene Zeitschrift Atarashiki mura (Neudorf), in der das Projekt 

prazisiert wurde. Danach sollte es zwei Arten von Mitgliedern geben: solche, die ein Dorf 

griinden und darin leben wiirden, und solche, die als Fbrderer die Dbrfler unterstiitzten. Bis 

Ende des Jahres hatte man ein Areal in Kyushu erworben (das Geld brachte im Wesent- 

lichen Mushakoji auf), und das Experiment konnte mit einigen Enthusiasten beginnen.127

Die Dorf-Griindungsmitglieder waren bis auf Kimura Sota zMif $± A keine Literaten, 

sondern einfache junge Leute.128 Die erste Aufgabe bestand nattirlich in der landwirt- 

schaftlichen Erschliebung des Gelandes, was den tiberwiegend landwirtschaftlich uner- 

fahrenen ,.Dbrflern" ziemliche Schwierigkeiten bereitete. Nach Mushakojis Bericht in der 

Zeitschrift Atarashiki mura (Januar 1919) arbeiteten die Dbrfler von 7 Uhr bis 17 Uhr auf 

den Feldern, aben gemeinsam und verbrachten die restliche Zeit frei mit Lektiire o.a. An 

Feiertagen legte man den 5. eines Monats sowie die Geburtstage von Buddha, Jesus, Rodin, 

Tolstoj und Neujahr fest.129

Mit Regeln war man zuriickhaltend, weil dies als der Freiheit abtraglich gait. Dennoch 

kamen die Dbrfler nicht ganz ohne Ubereinkunfte aus. So legte man fest, dab alle glei- 

chermaben an der Arbeit teilnehmen sollten, alle gleichberechtigt seien und keiner Befehls-

27 Zur ,.offiziellen“ Geschichte des ..Atarashiki mura“ im Detail siehe Nagami Shichiro (Hrsg.):

Atarashiki mura gojunen L + T (50 Jahre Atarashiki mura), Tokyo 1968. Eine geraffte

Oberarbeitung und Weiterfiihrung verfabte Watanabe Kanji W — : Nenpyd keishiki ni yoru 

atarashiki mura no nanajunen 1918M 988^^fik,jFAZ Jt A B L I? IJ AHs A'B (70 Jahre Atarashiki 

mura, in Form einer Chronologic), im Dorf (heute in der Nahe von Tokyo) verlegt, 1990. Es sind auch 

einige kritische Berichte „abgesprungener“ Mitglieder vorhanden. Diese wurden eingearbeitet u.a. in 

Sakata Hiroo PAH IF : Mushakoji Fusako no baai M, </J\EO a (Mushakoji Fusakos Fall), 

Tokyo 1991, ein sich als „Doku-Roman“ verstehendes Buch, das sich auf Mushakojis erste Frau konzen- 

triert. die mit ihm ins Dorf ging, nach der Scheidung ein anderes Dorfmitglied heiratete, fur wenige Jahre 

das Dorf verlieB und schlieblich mit ihrem zweiten Ehemann wieder bis zum Lebensende im Dorf lebte.

28 Siehe Otsuyama Kunio til HI B : „"Atarashiki mura’ no hankyo: Arishima Takeo no hihan o 

megutte" $f L £ FJO ® : fMAB T t fl AF <* o t (Reaktionen auf das Atarashiki mura: 

ausgehend von Arishima Takeos Kritik) in Bungaku >C (Literatur) 1974, Nr. 10 (Bd. 42), S. 48-63. 

Dort S. 50. - Kimura kannte. nebenbei bemerkt, seit 1913 Ito Noe, dann Osugis zweite Frau, urn die er er- 

folglos warb.

29 Der Bericht („Tegami mitsu“ [Drei Briefe]) ist auch in dem von Watanabe kompilierten Band

wichtiger Mushakoji-Texte zum Dorf enthalten: Watanabe Kanji 14 W — : Mushakoji Saneatsu: 

Atarashiki mura no tanjo to seichoffi fl f 4 CD E F TH (Mushakoji Saneatsu: Entstehung und

Entwicklung des Atarashiki mura), verlegt im Dorf21993, S. 123-124.

..Atarashiki mura“ besteht bis heute, hat aber einen anderen Festkalender, u.a. mit Mushakojis Ge- 

burtstag, einem Arbeits- und Erntefest und einer Art Totenfest fur die verstorbenen Mitglieder. AuBerdem 

werden die Griindungen des alten Dorfes in Stidjapan und die des neuen bei Tokyo gefeiert. (Siehe die 

Dorfbroschure Atarashiki mura ni tsuite FJf L c* B 'O V > A [Ober Atarashiki mura], Stand 1990, S. 

7).
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gewalt habe, und dab fur Kranke gesorgt werde. Da die Feldarbeit das Einkommen nicht 

gewahrleistete, war man auf die Beitrage der Fbrderer angewiesen, die man als „BuBgeld“ 

deklarierte daftir, dab sie nicht das „richtige“ Leben lebten.110

Bald schon gab es Zwist im Dorf, weil sich offenbar doch nicht alle gleichbehandelt 

fuhlten,130 131 * * so dab einige der Pioniere das Dorf schon nach wenigen Monaten wieder ver- 

lieben.lj2 Mushakoji selbst nahm sich viele Freiheiten, war er ja doch der wichtigste Geld- 

geber, und verlieb das Dorf schlieblich Ende 1925, nachdem er und seine erste Frau sich im 

Dorf jeweils einen neuen Partner genommen hatten, endgiiltig. Er blieb aber weiterhin sein 

Leben lang schreibend und Vortrage haltend der geistige Fiihrer und wichtiger fmanzieller 

Fbrderer.

Seine Texte waren (und sind) die wichtigste Inspiration fur die Dbrfler. Ijj Daher wur- 

den sie immer wieder in diversen Zusammenstellungen gedruckt, u.a. in der Reihe Ata

rashiki mura sosho L W W (Sammlung Atarashiki mura), die die „gute Bot- 

schaft“ unters Volk bringen sollte.

Mushakoji stellte darin die einzelne Person in den Naturzusammenhang und erkannte in 

ihr gbttliche Qualitaten.134 135 * Die Triebhaftigkeit des Menschen miisse deswegen nicht eli- 

miniert, sondern nur harmonisch eingepabt werden, um den ihr innewohnenden Egoismus 

zu uberwinden.1 ' Dann entdecke der Mensch sein wahres Herz.l ?f1

Konkret bedeute das, sich in Gemeinsamkeit zu uben, gewissenhaft seine Pflichten zu 

erfullen und alles zu teilen, weswegen Geld mbglichst keine Rolle spielen sollte.137

Mushakoji empfand sich ganz offensichtlich - nicht unahnlich seinem einstigen Vorbild 

Tolstoj - als eine Art Messias, der die Welt aus dem Dunkel fiihren wollte, und benutzte 

haufig Begriffe wie „Glaube“, ,,Gottlichkeit“ und ,,Wahrheit“. Obwohl Kommunebildun- 

gen gerne mit ,,Kommunismus“ assoziiert werden und im „Atarashiki mura“ auch Gemein- 

besitz angestrebt wurde, distanzierte sich Mushakoji jedoch ausdriicklich vom „Sozia- 

lismus“, zumindest soweit dieser im Sinne einer festumrissenen Ideologic verstanden

130 Siehe dazu die Bemerkungen Watanabes im Nachwort zu Mushakoji Saneatsu: Atarashiki mura no tanjo 

... S. 265-266. Die Regeln wurden wiederholt modifiziert.

Ijl So etwa Kimura Sota A ff A : Ma no en Jig (7) f (Bankett des Teufels). Dies ist enthalten in Bd. 18 

der Reihe Nihonjin no jiden 0 AAZ) § W (Autobiographien von Japanem), Tokyo 1981. Die Auto

biographic wurde im Mai 1950 veroffentlicht, einen Monat nach Kimuras Freitod.

Kimura beschwerte sich uber Mushakojis erste Frau als uberheblich, kritisierte Mushakoji, der lieber 

schrieb als Feldarbeit verrichtete, und sprach von innerdorflicher Klassengesellschaft. Er beschrieb die 

Auseinandersetzungen um die Frage, ob man erst die Landwirtschaft in Schwung bringen miisse, um sich 

selbst ernahren zu konnen, oder die kiinstlerische Seite des Lebens trotz fmanzieller Abhangigkeit ge- 

pflegt werden solle. (Ibid. bes. S. 240-248).

Eine hohe Fluktuation war typisch fur das Dorf, wie auch aus den „offiziellen“ Geschichtstiberblicken er- 

sichtlich ist.

' " AuBer seinen Texten gab es auch „offizielle“ Literaturempfehlungen. (Das geht hervor aus Watanabes 

Nenpyo keishiki .... z.B. S. 16: „Diesjahriges Dorfbuch“ u.a. Gedichte von Tao Yuanming) und gemein- 

sam eingeiibte Theaterstiicke (u.a. von Mushakoji und Strindberg).

b4 Atarashiki mura sosho A L fr f t fz i=r (Sammlung Atarashiki mura) Bd. 1: Jibun no jinseikan § 7)

Alt® (Meine Sicht des menschlichen Lebens) (erschienen 1920), S. 7-8.

135 Ibid. S. 9 ff.

1,6 Dies ist die Thematik des zweiten Bandes der Reihe: Atarashiki mura no shinkoffi L f d CD (BfP (Der

Glaube des Atarashiki mura). (Ebenfalls 1920).

1 ’ De facto erhielten die Dorfmitglieder ein Taschengeld.
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werde. Privatbesitz wurde in gewissem Rahmen akzeptiert. Auch die Familie wurde als 

Institution nicht in Frage gestellt. Dennoch tauchte immer wieder das Problem der Ab- 

grenzung zu anderen Ideologien auf. Hier ist vor allem die Oktoberrevolution als Hin- 

tergrund zu sehen, die Mushakbji skeptisch beurteilte.138 Begriffe wie Klassenkampf 

lehnte er ab, da ein Klassendenken nur Ausdruck von Egoismus sei.139 Er bezeichnete die 

Sozialisten als verantwortungslos, sentimental und destruktiv.140 Man lebe schlieblich 

nicht in der idealen Welt oder Zeit, sondern miisse im Hier und Jetzt etwas Neues durch 

Kooperation aufbauen, und dieses Neue entstehe nicht durch Revolution, sondern durch 

geduldige Heranbildung neuer Menschen.141

In einem eigenen Artikel zum „Atarashiki mura und anderen Ideologien“ betonte er, dab 

seine Vorstellungen weit uber alle mbglichen „Ismen“ hinausgingen, zumal viele Ideo

logien sich auf das Wirtschaftliche fixierten. Seine diesbeziiglichen Anschauungen charak- 

terisierte er als „bestenfalls genossenschaftlich“. Im Gegensatz zu denen, die erst den Staat 

verandern wollten, setzte er prinzipiell auf die Reform des Einzelnen und so auf eine all- 

mahliche Ausbreitung einer neuen Moral.142

So begriff sich das Neudorf nicht als Opposition zum Staat. Den burgerlichen Pflichten 

konnte man sich schwer entziehen und versuchte es auch nicht. Abgesehen von der inner- 

dbrflichen Struktur, die eine Egalitat der Mitglieder anstrebte, warden die Machtstrukturen 

der Gesamtgesellschaft nicht in Frage gestellt. Daher erlebte die Kommune auch keine 

ernsthaften staatlichen Repressionen und kooperierte recht gut mit der Aubenwelt.I4j Dies 

diirfte mit ein Grund sein, warum das Experiment immerhin bis heute existiert, trotz Mili- 

tarismus, Krieg und Niederlage Japans, und damit ein fur Kommunen stattliches Alter er- 

reicht hat.144

LS Siehe Bd. 1 der Reihe: Jibun no jinseikan S. 75.

139 Ibid. S. 59.

140 Siehe Bd. 4 der Reihe: Risoteki shakai H (Die ideale Gesellschaft) (erschienen 1923), S. 5.

141 Ibid. S. 6-11.

142 „Atarashiki mura to hoka no shugi11 E # JJ h fife <Z) T H (Atarashiki mura und andere Ideologien), 

abgedruckt u.a. in Bd. 2 der Reihe: Atarashiki mura no shinko S. 26—41.

143 Christoph Brumann hebt hervor, dab dieses relativ konfliktfreie Zusammenleben typisch fur japanische 

Kommunen zu sein scheint. (Siehe Christoph Brumann: „Kommunitare Gruppen in Japan: Alternative 

Mikrogesellschaften als kultureller Spiegel11 in Zeitschrift fur Ethnologie Nr. 1 17, 1992, S. 119-139. Dort 

bes. S. 134).

Zu den japanischen Kommunen unter ethnologischer Perspektive (u.a. „Atarashiki mura“) siehe auch 

David W. Plath: „The Fate of Utopia: Adaptive Tactics in Four Japanese Groups11 in American Anthro

pologist Bd. 68, 1966, S. 1152-1162.

In der Anfangszeit hatte es wohl eine gewisse Uberwachung der Neudbrfler gegeben, allerdings wur

den sie nicht als „gefahrlich“ eingestuft. AuBerdem war Mushakojis edle Abkunft ein gewisser Schutz, 

zumal ein Verwandter in der benachbarten Prafektur Gouvemeur war. (Siehe Otsuyama: „Atarashiki mura 

no hankyo11 S. 58 und Anm. 6).

144 1990 lebten etwa 40 Personen im Dorf, ca. 700 gehorten zu den Forder-Mitgliedern. Im Dorf werden u.a.

Obst und Gemuse sowie Eier produziert und Milchkuhe gehalten. (So die Dorfbroschtire Atarashiki mura 

ni tsuite, Stand 1990). Ein Museum zeigt vorwiegend Werke Mushakojis, der neben Literatur auch beson- 

ders Malerei liebte. (Siehe den Katalog des Museums: Mushakoji Saneatsu kinen: Atarashiki mura bi- 

jutsukan M W I L MOi Ft [Zum Gedachtnis an Mushakoji Saneatsu: Das

Kunstmuseum des Atarashiki mura], im Dorf verlegt 1988).
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Die groBte Gefahrdung bestand in der Zeit des Pazifischen Krieges (den Mushakdji im 

iibrigen befiirwortete!),14'^ als nur jeweils zwei Familien im alten Dorf in Siidjapan und im 

neuen Dorf (gegriindet 1939) bei Tokyo verblieben. Danach jedoch verzeichnete das Dorf 

eine Boomphase und zog besonders junge Manner an.145 146

Durch die grdbere Popularity Mushakojis wurde auch die Kommune bekannter und 

iiberdauerte in der Folge auch relativ problemlos147 das Ableben des Griinders 1976, auch 

wenn er weiter die Rolle des geistigen „Ubervaters“ spielt. Finanziell war man ohnehin in- 

zwischen weitgehend unabangig geworden.

Japanische Reaktionen auf das „Atarashiki mura“: Als Mushakoji mit der Realisierung 

seines Neudorf-Projektes 1918 begann, loste er in Japan ein widerspriichliches Echo 

aus.148 Schon innerhalb des Freundeskreises der Shirakaba-Grwppe gab es geteilte Mei- 

nungen, wahrend das allgemeine Publikum zunachst einen „Aristokratenspleen“ dahinter 

vermutete, der sich bald von selbst geben werde.

Aktiv beteiligte sich nur Kimura Sota aus dem Umfeld der Shirakaba-Gxvjppe. am 

Dorf,149 der iibrigens Kontakte zu explizit anarchistischen Kreisen sowie zur Frauen- 

zeitschrift Seito (Blaustrumpf) hatte. Verbale Unterstiitzung kam von Yanagi Mune- 

yoshi und Shiga Naoya sowie Nagaya Yoshio JU A). gp .I?" Dennoch war das Projekt 

eindeutig eine Angelegenheit Mushakojis, nicht der Shirakaba-Gruppe.''' Ausgesprochen 

kritisch war Mushakojis Shirakaba-Koiiege Arishima Takeo, der ihm sogar das Scheitern

145 Als urspriinglich erklarter Pazifist war dies einerseits inkonsequent, andererseits lieB ihn sein missio- 

narischer Charakter der Idee einer „groBasiatischen“ Einheit einiges abgewinnen und enthielt eine anti- 

westliche Note. In jedem Fall distanzierte er sich spater von seiner Einstellung zum Pazifischen Krieg, 

schlieBlich war ihm nach Kriegsende eine zeitlang die Ubernahme offentlicher Amter untersagt. (Siehe 

Watanabe: Mushakdji Saneatsu S. 55-56). Zusammen mit seinem literarischen Comeback mit dem Best

seller Shinn sensei M JS zt zE (Meister Wahrheit) markierte die Auszeichnung mit dem Kulturorden 

1951 seine endgtiltige Rehabilitierung. (Siehe ibid. S. 62). (Die Angabe der Verleihung des Kulturordens 

mit dem Jahr 1955 in bekannten Nachschlagewerken wie Sen’ichi Hisamatsu: Biographical Dictionary of 

Japanese Literature, Tokyo 1976, S. 304, diirfte anhand der detaillierten Arbeit Watanabes zu korrigieren 

sein).

146 Siehe Watanabe: Nenpyd keishiki ... S. 32 ff.

14 Bei meinem Besuch der Kommune 1994 raumte Watanabe allerdings ein, dab das gestiegene Durch- 

schnittsalter der Dorfmitglieder und das gesunkene Interesse bei jungen Leuten an alternativen Lebens

formen in Art des „Atarashiki mura“ die Zukunftsperspektiven trubten. (Ich danke Christoph Brumann fur 

die Vermittlung des Kontaktes zu Watanabe).

148 Siehe Otsuyama Kunio S. 51-52, wo die positiven und negativen Reaktionen aufgelistet werden. Vgl. 

auch Zhou Zuorens kurze Hinweise fur chinesische Leser auf kritische japanische Stimmen in Piping Nr. 

4, 8. 12. 1920, am Ende seiner Vorstellung wichtiger „Atarashiki mura“-Materialien (s.u.).

149 Kimura hatte in Shirakaba mehrere Maeterlinck-Ubersetzungen veroffentlicht. (Eine Ubersicht siehe in 

„Shirakaba somokuji“ JS § fp [Gesamt-Inhaltsverzeichnis zur Shirakaba], besorgt von Fukagaya 

Kazuo /TSE JD™ als Beiheft zum S/izrato/iu-Nachdruck, Kyoto 1972, S. 116). Er verlieB das Dorf bald 

enttauscht (s.o.), blieb aber dem Ideal eines halb bauerlichen Lebens verhaftet.

130 Siehe ihre prinzipiell befurwortenden Beitrage in der neuen Zeitschrift Atarashiki mura 1918 (in den 

Nummern Juli und August).

' 1 Dies war falschlich durch die Zeitung Jiji shinpo^^L$f Sz verbreitet worden. (Siehe Otsuyama S. 50).
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prophezeite.152 Sein Hauptargument war, daB die Zeit fur ein solches Unternehmen nicht 

reif sei und das Dorf unmoglich der kapitalistischen Welt entfliehen konne. AuBerdem 

seien Leute wie er und Mushakoji aufgrund ihrer Herkunft aus reichem Hause ohnehin 

unfahig, eine grundlegende Veranderung zu schaffen, die doch nur das Proletariat erzwin- 

gen konne.153

In eine ahnliche Richtung hatte schon die erste Negativ-Kritik von Sakai Toshihiko ge- 

zielt, dem einstigen Weggefahrten Kotokus, der sich inzwischen dem Marxismus ange- 

nahert hatte. Beziiglich Mushakojis erklarter Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit verwies er 

darauf, daB man in der jiingeren japanischen Geschichte doch gesehen habe, daB nur der 

„heftige Nordwind" etwas bewegt habe, nicht „die Warme der Sonnenstrahlen“. Eine sol- 

che Kommune werde wie alle ahnlichen Projekte ,.utopischer Sozialisten“ des 19. Jahr- 

hunderts scheitern. Zudem sei Mushakojis Plan auf einer bkonomischen Stufe angesiedelt, 

die die Realitat bereits uberholt habe, weswegen er schlicht ein Anachronismus sei.1'4 

Sakais in der einfluBreichen Zeitschrift Chud kdron 41 Ira (Zentrales Forum) ver- 

bffentlichte Kritik entfachte im Grunde die Diskussion um das „Atarashiki mura“ im intel- 

lektuellen Milieu und fand viel Zustimmung.1'2'

Unkenntnis der aktuellen Situation, in der sich Japan befinde und entsprechende Unfa- 

higkeit zu Veranderungen war ein durchgangiger Tenor der Kritik, die vor allem von sol- 

chen Leuten kam, die meinten, einen besseren Weg zu begehen. Kato Kazuo AU IB —■ 

etwa hielt Mushakojis Dorf, trotz aller Moralpredigten, fur letztlich ebenso kapitalistisch 

wie die Gesamtgesellschaft und schlug vor, statt dieser „AG-Bildung“ das gekaufte Areal 

zum freien Gebrauch unter die Leute zu verteilen.1'6 Kawakami Hajime jqj E , der 

beriihmte Wirtschaftswissenschaftler,1'7 wiederum legte zwar seinen erklartermaBen ab- 

weichenden Weg nicht im Detail dar, setzte aber die Kritik vor allem an Mushakojis opti- 

mistischer Menschensicht an. die er aufgrund des Studiums der Erfahrungen einiger Kom- 

munen des 19. Jahrhunderts (speziell in Amerika) nicht teilen konne. Daher verneinte er

l?; Siehe Arishima: „Mushakoji-kei e“ (An Bruder Mushakoji) in Arishima Takeo zenshu

W M M. f F T: M (Samtliche Werke Arishima Takeos), 10 Bde., Tokyo 1979-1981, Bd. 7, S. 206-210. 

(Ursprunglich in Chilo kdron [Zentrales Forum], Juli 1918).

i3? Ibid. Arishima stand unter dem Eindruck der Oktoberrevolution, andererseits fiihlte er sich - wie Tolstoj - 

schuldig, reich zu sein. Er ging daher einen anderen Weg und verteilte schlieBlich seinen Landbesitz unter 

die Pachter. Kurz darauf beging er mit seiner Geliebten Selbstmord.

Die Kritik Arishimas sorgte Fur ein zeitweiliges Zerwiirfnis mit Mushakoji, doch schickte Arishima 

1922 Geld flir die Elektrifizierung des Dorfes. (Siehe seine Begleitworte zur Spende in Arishima Takeo 

zenshu Bd. 9, S. 172).

134 Sakai Toshihiko fl] : ,,‘Atarashiki mura’ no hihyo“ L tMd fit (Kritik des Atarashiki mura) 

in Chud kdron T LLB (Zentrales Forum), Juni 1918, S. 43^18.

Siehe z.B. die Reaktionen einfluhreicher Kommentatoren und Schriftsteller in der Juli-Ausgabe der Zeit

schrift (darunter auch Arishimas erwahnte Kritik).

i;>6 Siehe den durch Zensur vollig verstiimmelten Beitrag von Kato Kazuo J1D — W : „Mushakoji Saneatsu 

no hito oyobi j igyo“ t (Der Mensch Mushakoji Saneatsu und seine

Untemehmung) in Shin shosetsu (Neue Erzahlliteratur) 1921, Nr. 3, S. 41-52 (bes. S. 49-52).

*' Zu ihm siehe Reiner Schrader: Kawakami Hajime 1879-1946: Der Weg eines japanischen Wirtschafts- 

wissenschaftlers zum Marxismus, Hamburg 1976; sowie Gai Lee Bernstein: Japanese Marxist: A Portrait 

of Kawakami Hajime 1879-1946, Cambridge/Mass. und London 1976. Kawakami wurde als ftihrender 

Theoretiker in China wohlbekannt und die Hauptquelle zur Vermittlung marxistischer Ideen in den 20er 

Jahren.
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die prinzipielle Moglichkeit, ein solches Modell auf Landes- oder Weltebene auszudehnen 

(wie Mushakoji es anstrebte), weil es nur mit entsprechend selektierten Individuen funk- 

tionieren kbnne. Das hieb aber in der Konsequenz, dab es dann die gesellschaftliche Rele- 

vanz verloren hatte.158 * 160

Recht spat erst, namlich 1922, schaltete sich von anarchistischer Seite Osugi Sakae in 

die Diskussion ein. Er hielt Mushakoji vor, mit seinem Projekt letztlich die bestehenden 

Gesellschaftsstrukturen zu akzeptieren nach dem Motto: gebt dem Kaiser, was des Kaisers 

ist. Daher sei er fur die notigen Veranderungen ein Hindernis. Fruher habe er sich viel von 

Mushakoji erwartet, schlieblich seien ja auch Tolstoj und Kropotkin Adlige gewesen, doch 

nach ihrer persdnlichen Begegnung sei ihm klar geworden, dab diese Hoffnung getrogen 

habe. Vielmehr bilde sich Mushakoji offenbar ein, den Menschheitswillen zu reprasen- 

tieren. Von Sozialismus und Anarchismus verstehe er erklartermaben nichts, attackiere sie 

aber dennoch als destruktiv, gewalttatig und materialistisch. Allein Mushakojis Betonung 

des instinktiv angelegten Kooperationswillens im Sinne von Kropotkins „gegenseitiger 

Hilfe“ kbnne man begruben. Kurzum: Mushakoji war und blieb fur Osugi biirgerlicher 

Idealist und sein ganzes Unterfange'n im Grunde unwert, sich weiter damit zu befassenA'

Die kritische Auseinandersetzung in Japan um das „Atarashiki mura“ flaute bald ab.lfl" 

Die Zeitschrift Shirakaba stellte ihr Erscheinen ein und die literarische Szene entwickelte 

den neuen Trend der proletarischen Literatur. (Die diesen Trend einlautende Zeitschrift 

Tanemaku hito jjl A <( A [Der Samann] wurde iibrigens von Leuten herausgebracht, die 

vorher zu Mushakojis Umfeld gehbrt hatten).161 Auf gesellschaftlich-politischer Ebene 

befehdeten sich Anarchismus und Bolschewismus. Nachdem Mushakoji schlieblich selbst 

aus dem Dorf ausgetreten war, hatte er den letzten Anreiz zur Auseinandersetzung genom- 

men.

158 Siehe Kawakami Hajime (oj Atarashiki mura’ no keikaku ni tsuite“ ffj L ff CO If ft (2. X 

(Uber das Projekt „Atarashiki mura“) in Kawakami Hajime zenshu TJ _t St A M (Samtliche Werke 

Kawakami Hajimes) (insgesamt 28 Bande sowie Zusatze), Tokyo 1982-84, Bd. 10, S. 183-204. 

(Ursprtinglich am 1. 1. 1919 veroffentlicht in Seijigaku keizaigaku ronso jfl

[Sammlung von Abhandlungen zur Politologie und Okonomie], Bd. 1, Nr. 1).

189 Osugi Sakae: „Mushakoji Saneatsu-shi to atarashiki mura no jigyo“ A # <hW ,W A L A L M CO 

(Herr Mushakoji Saneatsu und seine Unternehmung eines Atarashiki mura) in Shincho ff (Neue 

Welle), 1. 5. 1922, S. 33-43. Als Anmerkung dieses recht unstrukturierten Beitrages erklart Osugi gerade 

heraus, dab er um den Artikel gebeten worden sei, ihm bei der Lektiire Mushakojis und der Zeitschrift 

Atarashiki mura das Ganze aber so uninteressant erschienen sei, dab er sich kaum dazu tiberwinden konn- 

te. (Dennoch erschienen in Osugis Zeitschrift Rodo undo gelegentlich Werbungen fur Mushakojis Bu

cher).

160 Hier wurden nur einige Beitrage angesprochen. Eine Auflistung weiterer Kritiken findet sich, wie erwahnt, 

bei Otsuyama. Die letzten hier aufgefuhrten erschienen Ende 1923.

Eine Auseinandersetzung mit einigen Kritiken, insbesondere nachdem sie in die Literaturgeschichte 

Eingang gefunden hatten, brachte Kono michi X CO IM (Dieser Weg) [=zwischenzeitliche Umbenennung 

der Zeitschrift Atarashiki mura], Januar 1961, S. 37M5. Hier wird auch auf die Unterschiede zwischen 

Mushakoji und Osugi eingegangen.

161 Zu dieser Zeitschrift siehe Jean-Jacques Tschudin: Tanemakuhito. La premiere revue de litterature pro- 

letarienne japonaise, Paris 1979; sowie Wolfgang Schamoni (Hrsg.): Linke Literatur in Japan 1912— 

1923, Miinchen 1973. Tanemaku hito schwankte anfangs noch zwischen Anarchismus und Kommunis- 

mus. (Siehe Schamoni: Linke Literatur... S. 154). (Siehe auch Schamoni: Buch und Literatur Kap. 5, Kat.- 

Nr. 195 ff).
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Zhou Zuoren und das „Atarashiki mura“ in China: Obwohl Mushakoji und die Dorfler 

offensichtlich nie versuchten, ihr Projekt auBerhalb der Landesgrenzen zu propagieren,162 

trotz ihres angestrebten Zieles, letzten Endes die Veranderung der ganzen Welt zu errei- 

chen, erlangten sie im benachbarten China rasch einen hohen Bekanntheitsgrad. Dies war 

vornehmlich den Aktivitaten Zhou Zuorens zuzuschreiben,163 der, zusammen mit seinem

Bei der Durchsicht der „offiziellen“ Geschichte des Dorfes wird nie etwas Ahnliches erwahnt, hingegen 

gab es gelegentlich Besuche aus anderen Landem. Der erste fremde Besucher war Zhou Zuoren 1919 

(s.u.). Im gleichen Jahr wird auch der Chinese Ye Shaojun als neues Fordermitglied erwahnt

(Watanabe: Nenpyd keishiki... S. 7). Auch 1920 wird der Besuch von zwei Chinesen verzeichnet: Tong 

Yixin m —E' , der einen Bericht daruber in Chenbao jOg (Morgenzeitung) (2. 6. 1920, S. 6) verfaBte 

(s.u.), und „Ji Shuzhang“ ® (Druckfehler fur Li Shuzhang?) (Watanabe: Nenpyd keishiki... S. 9). 

1930 kam nochmals ein Chinese, Yuan Suyi —, der angab, selbst ein Neudorf in China griinden zu 

wollen, das Dorf in Siidjapan aber aus klimatischen Griinden vorzeitig verlieB und nichts mehr von sich 

horen lieB. (Ibid. S. 19-20). - 1934 kam Zhou Zuoren nochmals nach Japan, traf aber nur die Forder- 

mitglieder der Tokyo-Zweigstelle. (Ibid. S. 24).

1936 kam zum ersten Mai ein Mitglied einer auslandischen Kommune (aus England) zu Besuch (ibid. 

S. 25). Nach dem Krieg besuchte der Dalai Lama einmal das neue Dorf bei Tokyo (ibid. S. 52) und im 

folgenden Jahr kamen mehrere israelische Kibbuzim (ibid. S. 54). In jungerer Zeit gab es auch temporar 

auslandische Dorfrnitglieder. - Heute ist das „Atarashiki mura“ Mitglied im Verband japanischer Kommu- 

nen.

i6j Zhou Zuoren war lange Zeit in China persona non grata wegen seiner umstrittenen Koilaboration mit den 

japanischen Besatzern 1937-1945. In jungerer Zeit erschienen in der VR China aber auch positivere Neu- 

bewertungen, so z.B. 1989 der Artikel von Ni Moyan AHA (de facto eine Kurzfassung von Positionen 

Shi Mingsuos Bfj ): „Zhou Zuoren shizu qianhou11 IS 'A A A tu (Die Zeit des Falls von Zhou 

Zuoren) in der offiziosen Renmin ribao A A 0 (Volkszeitung), Auslandsausgabe, 9. 1. 1989, S. 7. Ni 

versucht darin, auch verdienstvolle Taten Zhous in der Besatzungszeit herauszuheben. Ni Moyan brachte 

kurz darauf seine Zhou-Biographie heraus: Zhongguo de pantu yu yingshi: Zhou Zuoren A g A A A A- 

gx i IS A A (Chinas Verrater und zuriickgezogener Gelehrter: Zhou Zuoren), Shanghai 1990, geht 

aber auf dessen „Atarashiki mura“-Engagement nur kursorisch (S. 102-110) ein. Etwas ausfuhrlicher ist 

diesbezilglich Qian Liqun AAA in seiner Zhou-Biographie: Zhou Zuoren zhuan JS A A M (Bio

graphic Zhou Zuorens), Peking 1990, S. 223-234.

In westlichen Sprachen liegen zu Zhou iiberwiegend Studien seines literarischen Schaffens vor, da 

Zhou besonders in den 20er und 30er Jahren eine wichtige Rolle in der literarischen Szene spielte und vor 

allem den Essay in die chinesischen Literatur einfuhrte. Siehe Ernst Wolff: Chou Tso-jen, New York 

1971; David E. Pollard: A Chinese Look at Literature: The Literary Values of Chou Tso-jen in Relation to 

the Tradition, London 1973.

Speziell mit seinem Verhaltnis zu Japan beschaftigt sich Zheng Qingmao HIAifS : „Zhou Zuoren de 

riben jingyan" |lfj A A frtl H dAlf (Die Japan-Erfahrungen Zhou Zuorens) in Zhongyangyanjiuyuan 

dierjie guoji hanxue huiyi lunwenji, wenxuezu A A A A IA M ® IS M S W A. Sffl A A ’ A S ffl. 

(Tagungsband der zweiten intemationalen Sinologie-Konferenz der Academia Sinica, Abteilung Litera

tur), Band 1, Taipei 1989, S. 869-900.

Die Japaner ihrerseits folgten lange der chinesischen Praxis, Zhou totzuschweigen. Vgl. die bemer- 

kenswerte Kritik an dieser japanischen Haltung (die Zhou von japanischer Seite „zum zweiten Mai demii- 

tige“) und erste Rehabilitierung Zhous durch Takeuchi Yoshimi aus dem Jahre 1965: Takeuchi Yoshimi 

A A tf ■ „Shu Sakujin kara kaku jikken made“ IS A A A Q M A (Von Zhou Zuoren bis zu 

Atomtests) in Sekai jk-A (Welt) Nr. 229, Januar 1965, S. 72-79.

Zhou selbst verfaBte einen langen Memoirenband: Zhitang huixianglu (Zhitangs [= sein

Studioname] Erinnerungen). Ich habe die Auflage Hongkong 1980 benutzt.

Zu Zhou und der Neudorf-Bewegung speziell siehe William C. L. Chow: „Chou Tso-jen and the New 

Village Movement11 in Hanxue yanjiu A A CT A (Sinologische Studien) Bd. 10, Nr. 1, Juni 1992, S. 

105-134; sowie Ni Moyan A. A .A '■ „Zhou Zuoren xuanchuan xincun yundong jiqi yingxiang11 IS A A
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Bruder Lu Xun, seit den Studententagen in Japan* * * * * * * * * 164 die dortige literarische Entwicklung 

verfolgte und Mushakoji zunachst als Schriftsteller schatzte.165

Entsprechend begann Zhou 1918 damit, den ihm gleichaltrigen Mushakoji in China als 

Schriftsteller vorzustellen,166 doch da dieser gerade zur selben Zeit mit der Realisierung 

seines Neudorfes anfing, machte Zhou Mushakoji den chinesischen Lesern in erster Linie 

in diesem Zusammenhang zum Begriff, wahrend die eigentliche Rezeption des Schrift- 

stellers Mushakoji und seine chinesischen Ubersetzungen, u.a. auch von Lu Xun, erst daran 

anknupften und ihren Hohepunkt in den friihen 20er Jahren erreichten.167

In seinem ersten Artikel zu Mushakoji bezog sich Zhou auf dessen Drama „Traum eines 

Jugendlichen“, das in der Zeitschrift Shirakaba 1916 m Fortsetzung und 1917 als Btichlein 

erschienen war. Zhou war beeindruckt von der pazifistischen Grundhaltung, die das 

Kriegsgeschrei des tobenden Ersten Weltkrieges hinter sich lieb und eine neue Zeit des 

Humanismus propagierte, in der jeder als Teil der Menschheit gelten sollte, nicht als Ver- 

treter eines Staates.168 Angeregt von diesem Artikel seines Bruders machte sich Lu Xun 

daran, das Drama zu ubersetzen.

W $f EDISOM fE (Zhou Zuorens Propagierung der Neudorf-Bewegung und ihr EinfluB) in

Shanghai shifan daxue xuebao A BO'S A St (Bulletin der Normal University ofShanghai) 1989,

Nr. 1, S. 99 105; und schlieBlich die Beitrage in der „Zhou-Nummer“ von Atarashiki mura’. Zhang Ju-

xiang A A Er in einem japanischen Artikel: „Shu Sakujin to nihon no atarashiki mura“ j^fEA E BE

OS/r L i? El (Zhou Zuoren und das japanische Atarashiki mura) in Atarashiki mura August 1992, S. 26-

28; und Sekiguchi Yajukichi III  rW 3Do : „Shu Sakujin to atarashiki mura“ IW) jE A E $f L c1 W

(Zhou Zuoren und das Atarashiki mura), in derselben Nummer, S. 6-17).

Zhou hatte nur losen Kontakt zum Anarchismus, da er ohnehin kein besonders politischer Mensch war.

In seiner Japan-Zeit hatte er gelegentlich u.a. in Tianyi veroffentlicht.

164 Lu Xun ging bereits 1902 nach Japan und verlieB es 1909 endgtiltig. Zhou Zuoren blieb von 1906 bis 

1911. Einige Erinnerungen an die fur ihn recht gliickliche Zeit, in der er schlieBlich auch eine Japanerin 

heiratete, sind enthalten in Kap. 2 seiner Memoiren Zhitang huixianglu.

lfo Der erste Kontakt zwischen Mushakoji und Zhou kam kurz nach Zhous Riickehr 1911 nach China auf- 

grund Zhous Interesse an Shirakaba und besonders deren Rodin-Sondernummer zustande und fuhrte zu 

einem langeren Briefwechsel sowie letztendlich einer lebenslangen Freundschaft. (Vgl. Chow: „Chou Tso- 

jen and the New Village Movement11 S. 108-109). Mushakoji erwahnt den Anfang ihrer Freundschaft in 

seinem Nachruf auf Zhou: „Shu Sakujin-kei“ IWHE A A (Bruder Zhou Zuoren) in Kono michi Z Oil 

(Dieser Weg)(= zwischenzeitliche Umbenennung der Zeitschrift Atarashiki mura), Juli 1967, S. 1-2. Dort 

S. I.

166 Zhou Zuoren: „Du Wuzhexiaolu jun suozuo yige qingniande meng11 Of jE A ASEr A hDE —■ ff A 67

I? (Anmerkungen zum von Herrn Mushakoji verfaBten „Traum eines Jugendlichen11) in Xin qingnian Er 

^^(Neue Jugend) Bd. 4, Nr. 5, 15. 5. 1918, S. 425-429. Siehe auch Zhous Uberblick uber die neuere 

japanische Literatur: „Riben jin sanshinian xiaoshuo zhi fada“ E3 A Et A A A A IE A lx ill (Das 

Aufbliihen der Erzahlliteratur im Japan der letzten 30 Jahre) in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 1, 15.7. 1918, S. 

27-42.

167 Zhou schrieb uber das Neudorf ab Marz 1919. Lu Xuns einfluBreiche Ubersetzung des von Zhou Zuoren 

bereits vorgestellten Dramas (siehe vorige Anmerkung) von Mushakoji erschien 1919-1920. („Yige qing

nian de meng11 in Xin qingnian Bd. 7, Nr. 2, 1. 1. 1920, bis Bd. 7, Nr. 5, 1.4. 1920). (Der erste Teil war 

bereits August 1919 in der Guomin gongbao JE A St [Allgemeine Volkszeitung] erschienen, die aber 

dann verboten wurde. Siehe Chow: „Chou Tso-jen ...“ S. 131, Anm. 99). Zu chinesischen Ubersetzungen 

von Mushakojis Werken siehe Modern Japanese Literature in Translation. A Bibliography, Tokyo et al., 

1979, S. 167-170. Daraus ergibt sich, daB Mushakoji besonders in den 1920er Jahren ins Chinesische 

iibersetzt wurde.

!bS Zhou: „Du Wuzhexiaolu ...“ in Xin qingnian Bd. 4, Nr. 5, 15. 5. 1918, bes. S. 425-427.
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Wie die chinesischen Leser aus Zhous ebenfalls in der einflubreichen Zeitschrift Xin 

qingnian (Neue Jugend) erschienenem Abrib der neueren Entwicklungen in der

japanischen Literatur erfuhren, zahlte Mushakdji mit seinem Shirakaba-Kxeis zur Haupt- 

strbmung der damaligen japanischen Literatur, die ■ im Gegensatz zu den pessimistischen 

..Natural islen" - wieder Hoffnungen und Ideale zu hegen wagte.169 (Allerdings war fur 

Zhou, der sich ein Leben lang um die Vermittlung japanischer Literatur in China bemuhte, 

die verbreitete Geringschatzung japanischer Kultur seitens seiner chinesischen Landsleute 

ein stetes Hindernis und damit auch Ansporn. Ein Fallbeispiel gibt Xin qingnian, Bd. 6, Nr. 

3, 15. 3. 1919, also die Nummer, in der auch Zhous erste Vorstellung des „Atarashiki 

mura“ erschien. Dort wurde die Antwort eines chinesischen Studenten in Japan auf ein 

Schreiben Hu Shis gedruckt, der dem Studenten geraten hatte, sich starker mit der 

modernen japanischen Literatur auseinanderzusetzen. Die Antwort des Studenten war 

schroff: Er selbst kbnne noch kaum Japanisch und sei daher noch nicht imstande, Japanisch 

zu lesen, aber kein Chinese in Japan interessiere sich fur japanische Literatur, schlieblich 

sei sie nur ein Abklatsch der chinesischen [!]. Die moderne Literatur ecke in Japan selbst 

schon oft an, und iiberhaupt seien nur wenige Japaner an Kunst interessiert; wie dann erst 

die chinesischen Auslandsstudenten?).170

Als Mushakdji nun begann, seine Ideale Wirklichkeit werden zu lassen, stellte Zhou - 

wiederum in Xin qingnian - dieses Projekt anhand einiger Publikationen vor. Zhou sttitzte 

sich auf Atarashiki mura no seikatsu FItL (Das Leben des Atarashiki mura),

einen Band, der 1918 erschienen war und alle bis dahin von Mushakdji zur Propagierung 

seines Projektes veroffentlichten Beitrage versammelte, sowie auf die Broschiire Atarashiki 

mura no selsumei L H <Z) (Erklarungen zum Atarashiki mura)171 und die Zeit

schrift Atarashiki mura, die er regelmabig bezog.172

Das Besondere daran war fur Zhou, dab das „Atarashiki mura“ zum einen nicht nur eine 

Utopie war, die - wie viele andere - nur auf dem Papier blieb, zum anderen, dab es tiber 

Tolstojs einseitige Betonung der kbrperlichen Arbeit und des Altruismus hinausging und 

sich als Beitrag fur die ganze Menschheit wie auch fur den Einzelnen verstand. Gemein- 

schaft und Individuum, Kopf und Hand waren versohnt in einem „humanen Leben“.173 Zur 

Erlauterung fiigte Zhou in Ubersetzung eine Reihe von Zitaten aus den japanischen „Ata- 

rashiki mura“-Publikationen an. Daraus konnte der chinesische Leser entnehmen, dab das 

„Atarashiki mura” sich als friedlicher Weg der gesellschaftlichen Umgestaltung verstand,

169 Zhou: „Ribenjin sanshinian ..." in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 1, 15.7. 1918, bes. S. 39-40.

170 ..Riben liuxuesheng yu riben wenxue“ H zfi® E XjX (Auslandsstudenten in Japan und die

japanische Literatur) in: Xin qingnian Bd. 6, Nr. 3, S. 335-337.

11 Enthalten in Watanabe (Hrsg.): Mushakdji Saneatsu: Atarashiki mura no tanjo ... S. 142-148. Diese 

Broschiire wurde dann im November 1919 von Huang Rikui jSr E H , einem fuhrenden Studentenver- 

treter des Vierten Mai. in Guomin (Volk) Bd. 2, Nr. 1, ilbersetzt. (Siehe den Textauszug in Shehui- 

zhuyi sixiang zai zhongguo de chuanbo, Bd. 3 des 2. Dreierkonvoluts, S. 270-272).

1 2 In der Februar-Nummer 1919 derselben wird ein Brief von Zhou, der „die Zeitschrift regelmafiig bezieht“, 

erwahnt, worin er das Neudorf als Menschheitssache wiirdigt. (Siehe die Zusammenstellung aus alten Ata

rashiki mwa-Nummern zu Zhou Zuoren in Atarashiki mura, August 1992, S. 18-25. Dort S. 18). Spater 

(Ende 1920) gab Zhou dann einen ausfuhrlichen Uberblick liber die Materialien zum „Atarashiki mura“ in 

der Zeitschrift Piping (s.u.).

173 Zhou: „Riben de xincun“ 0 (Das japanische Neudorf) in Xin qingnian Bd. 6, Nr. 3, 15. 3.

1919, S. 266-277 (bes. S. 266).



Die Suche nach neuen Bildungsidealen und Lebensformen 363

Gewalt ablehnte und einer Revolution zuvorkommen wollte, ausgehend von der Pramisse, 

daB alle Menschen gleich sind und daher das Gleiche ersehnen. Doch stellte Zhou auch 

Details des neuen Projektes vor: die Produktionsmittel sollten alien gehoren, die Arbeit ge- 

schlechtsspezifisch geteilt sein,174 kbrperlich Schwachen wurde Arbeitsfreiheit zugestan- 

den, Kranke sollten versorgt werden. Obwohl prinzipiell jeder an der Arbeit teilhaben 

miisse, sollten auch Ausnahmen fur besonders Befahigte mdglich sein.17’ Der Staat werde 

nicht geschadigt, Steuern gezahlt und dem Wehrdienst gefolgt, womit klargestellt war, daB 

das „Atarashiki mura“ keine Konfrontation mit dem Staat oder der Gesellschaft suchte.

Fur das Leben in der Gemeinschaft gelte die Monogamie. Nebenfrauen seien daher ver- 

pbnt. Der Vegetarismus sei zwar nicht verordnet, doch werde er fur gut befunden.176 - 

Solcherlei Regeln entsprachen den Wertvorstellungen vieler „progressiver“ chinesischer 

Intellektueller.

Diese neue Lebensordnung sollte erst im Kleinen verwirklicht werden, bis eines Tages 

die ganze Menschheit erfaBt sein wiirde, und dann jeder uberall Freiziigigkeit genieBen 

konne, woftir als Kommunikationshilfe neben der jeweiligen Landessprache noch eine 

Weltsprache verbreitet werden muBte.177

Inzwischen hatte nun Mushakoji mit der Umsetzung dieses Ideals begonnen, und der 

Leser erfuhr daher auch von Zhou, wie der Tagesablauf geregelt wurde: von 7 bis 17 Uhr 

Feldarbeit, danach einige Stunden Zeit zu fireier Verfugung, um 22 Uhr Licht aus, an 

Regentagen ab 11 Uhr hausliche Arbeiten. Auch die besondere Feiertagsordnung wurde 

vorgestellt.178

174 Es ist interessant festzustellen, dab dies auch bei sich explizit als „anarchistisch“ verstehenden Kommunen 

im Westen die Regel war.

177 Vgl. Kimuras oben erwahnten Vorwurf, daB Mushakoji lieber schrieb, als auf dem Feld arbeitete. (Kimura 

S. 242).

176 Kimura erwahnt, daB auch das Rauchen nicht gern gesehen wurde - worunter er personlich offenbar sehr 

litt. (Kimura S. 246). Dieser „puritanische“ Ansatz, der den japanischen Anarchisten fremd war, wurde 

von chinesischer Seite ohne Probleme akzeptiert.

177 Ob Mushakoji mit sekaigo Lf den allgemeinen Begriff von „Weltsprache“ oder speziell das Espe

ranto meinte, laBt sich schwer einschatzen. Das Esperanto war in Japan damals nattirlich bekannt und 

ublicherweise mit dem allgemeinen Begriff belegt worden. Bereits der beriihmte Schriftsteller Futabatei 

Shimei ~ [ZH jjf. hatte sich 1906 sehr fur das Esperanto stark gemacht. AuBerdem war, wie wir 

sahen, Osugi Esperantist und mit ihm viele Anarchisten. 1914 kam Vasilij Erosenko (s.u.) zum ersten Mai 

nach Japan und pflegte - auBer mit den Kreisen um Osugi - auch Kontakt zu dem Dramatiker Akita Ujaku

EH m , der spater eine zentrale Figur der japanischen Esperantobewegung wurde und bei der 

Zeitschrift Tanemaku hito mitarbeitete, deren Initiatoren ja zum Kreis um Mushakoji gehort hatten. (Zu 

Erosenko in Japan siehe Fujii Shozd O A W A : Eroshenko no toshi monogatari X o > j. >  7) 

fF% tn [Erosenko, nach Stadten erzahlt], Tokyo 1989, bes. Kap. 1). Es ist daher sehr wahrscheinlich, daB 

Mushakoji uber das Esperanto Bescheid wuBte. Ein explizites Engagement dafur ist mir von seiner Seite 

zwar nicht bekannt, allerdings wurde in der Zeitschrift Atarashiki mura bereits 1919 Zamenhofs Espe

ranto vorgestellt. (Siehe April-Nummer 1919. Der Beitrag war von Kimura Sdta, der aber im Mai das 

Dorf verlieB und auch die Esperanto-Vorstellung abbrach). - Zuvor war in der Marz-Nummer eine Uber- 

setzung von Zamenhofs Ausfuhrungen zu seiner Weltanschauung, dem „Homaranismo“, erschienen. 

(Marz-Nummer 1919 S. 2-7). AuBerdem erwahnte Zhou Zuoren Ende 1920, daB es Plane gegeben habe, 

„Atarashiki mura“-Materialien auf Esperanto zu veroffentlichen. (Siehe seinen Artikel zu den wichtigsten 

„Atarashiki mura“-Materialien in Piping'Nr. 4, S. 5).

1 8 Zhou: ,.Riben de xincun“ S. 276.
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Zhou Zuoren lieB es aber nicht mit einer Darstellung anhand der „Atarashiki mura“- 

Materialien bewenden. vielmehr verband er kurz darauf den Besuch bei seinen japanischen 

Schwiegereltern mit einem Aufenthalt im „Atarashiki mura“, um sich selbst ein Bild zu 

machen. Wahrend er noch unterwegs war, gab es bereits erste Reaktionen auf seinen Ar- 

tikel.

In der Minguo ribao g g] £3 (Tageszeitung „Republik“) erschien vom 29. 7. bis 2. 8. 

1919 eine zuriickhaltende Unterstiitzung von dem Politikwissenschaftler der Peking-Uni- 

versitat, Gao Yihan fWj — ® (unter Pseudonym),179 allerdings mit gewissen Seiten- 

gedanken. Dieser Artikel wurde dann in die einfluBreiche Meizhou pinglun § 53s

(„The Weekly Review1') Nr. 36, 24. 8. 1919, ubernommen und von dort weiter in die 

Zeitung Shishi xinbao (Neueste Ereignisse), Beilage Xue deng (Leuchte

des Lernens), vom 29. 8. 1919. Wie der Autor in seiner gesonderten Einleitung in Meizhou 

pinglun ironisch hinzufugte, sei das Thema gerade besonders aktuell, weil die Zeitschrift in 

Schwierigkeiten steckte, da sie wegen zu radikaler AuBerungen der Obrigkeit aufgefallen 

war und somit kurz vor dem Verbot stand. (Meizhou pinglun muBte mit der Folgenummer 

tatsachlich aufhbren).180 Daher sei es wohl besonders angebracht, sich wie in alten Zeiten 

„aufs Land zurtickzuziehen“ und statt tiber Ideologien tiber Dbrfer zu reden. In Japan 

mache derzeit das „Atarashiki mura'‘ von sich reden, und so stellte der Autor kurz Musha- 

kojis Ideen anhand u.a. der von Zhou tibersetzten Passagen vor. Die Relevanz fur China 

sah er darin, daB das Leben des Durchschnittschinesen unmenschlich sei, wogegen hier 

eine neue Lebensform geschaffen werde, die ein wahrhaft menschliches Leben ermbg- 

lichen kbnne. - Dennoch erweckt der Artikel den Eindruck, als ginge es weniger um eine 

Propagierung des „Atarashiki mura“, als um eine Kritik an den Zustanden in China.

Anders der Literaturkritiker Guo Shaoyu ® • Er untersttitzte Zhous Propagierung 

des „Atarashiki mura“ in einem Artikel in der Zeitschrift Xinchao $$ (Neue Welle),181 

wobei er sich ebenfalls auf die gleichen Materialien wie Zhou bezog. Guos Beitrag war 

euphorischer gehalten. In seinen Augen war das „Atarashiki mura“ der verwirklichte So- 

zialismus182 und die Lbsung sozialer Konflikte auf friedliche Weise. Nachdem ein erster 

ahnlicher Ansatz in China unterdriickt worden sei,183 sei dies nun die Verktindigung der 

frohen Botschaft. Niemand brauche sich davor zu angstigen. Endlich werde die Vision ei- 

nes Darwinschen Uberlebenskampfes abgelbst von der Kropotkinschen Vision eines Le- 

bens in „gegenseitiger Der vermeintlich den Menschen eigene Egoismus sei nur

179 „Hanlu“®®: „Wuzhexiaolu lixiang de xincun“ Ef (Mushakojis ideales Neudorf).

(Siehe Shehuizhuyi sixiang zai zhongguo de chuanbo, Bd. 3 des 2. Dreierkonvoluts, S. 259. Dort wird ein 

Abschnitt gegeben auf S. 256-259). Ich lege hier jedoch den kompletten Artikel aus Meizhou pinglun zu- 

grunde.

180 Die Zeitschrift wurde nachgedruckt: Peking 1954. Auf die Zeitschrift wird spater noch eingegangen. Na-

heres zur Zeitschrift insgesamt siehe in Wusi shiqi qikan jieshao 7r 73 EPf Ml Ml f !1 X (Vorstellung der

Zeitschriften der Zeit des Vierten Mai), 3 Bde., Peking 1979, Bd. 1, S. 41-62.

181 Guos „Xincun yanjiu11 73 (Studie uber das Neudorf) in Xinchao Bd. 2, Nr. 1, S. 59-67, erschien

in der gleichen Nummer wie Zhous Bericht von seinem Aufenthalt im „Atarashiki mura“, namlich in Bd. 

2, Nr. 1 (Okt. 1919), konnte aber naturgemaB noch keine Reaktion auf denselben sein.

182 Mushakbji hatte sich ja nicht mit dem Sozialismus identifiziert (s.o.).

183 Guo bezog sich auf Sha Gan (s.o.), der 1912/13 mit anderen Mitgliedem von Jiang Kanghus 

„Sozialistischer Partei Chinas11 eine Kommune hatte griinden wollen, aber dann von Yuan Shikai liquidiert 

worden war. (Siehe Guos „Xincun yanjiu11 S. 60).
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von den gesellschaftlichen Umstanden unnaturlicherweise hervorgebracht. Im Grunde keh- 

re der Mensch so zuriick zu einem vernunftigen Leben, in dem alle einander freiwillig die- 

184 
nen.

Guo fiigte als neue Information fur die chinesischen Leser eine Ubersetzung der Dorf- 

regeln an.I8? Zwar hob er das Freiheitsmoment der Neudorf-Idee hervor, betonte aber in 

viel starkerem Mabe als Zhou den Altruismus. AuBerdem ordnete er explizit das Neudorf 

der Kropotkinschen Auffassung von der „gegenseitigen Hilfe“ als Grundprinzip zu - dieses 

Erbe hatte Mushakoji nicht ausdriicklich anerkannt184 185 186- und grenzte es damit von der in der 

Gesellschaft allgemein vorherrschenden sozialdarwinistischen Auffassung ab. Auch seine 

Definition des „Atarashiki mura“ als „sozialistisch“ ging iiber Mushakbjis Aussagen hi- 

naus, der sich ohnehin nicht gern als Anhanger irgendeines „Ismus“ prasentieren wollte 

(s.o.).

Direkt im AnschluB an Guos Artikel erschien nun Zhous Reisebericht, der die Theorie 

mit konkreten Erfahrungen erganzen konnte. Im Plauderton lieB er den Leser im Detail 

seine Reise verfolgen, die den Charakter einer spirituellen Suche trug. Auf der Hinfahrt18 

sinnierte er uber das Gluck eines bauerlichen Lebens, das er - bei alter harten kbrperlichen 

Arbeit - in geistigem Gleichgewicht sah. Die Intellektuellen, die Zhou stets mit „wir“ im 

Gegensatz zu „denen"‘ bezeichnete, litten dagegen unter ihrem unproduktiven Leben. Mit 

solchen Gedanken und Erwartungen kam er schlieBlich in die abgelegene Gegend, in der 

Mushakoji sein ,.Atarashiki mura“ begonnen hatte.188 Dieser beherbergte ihn in seinem 

Haus, das in der Nahe des „Dorfes‘u stand.189 Das „Dorf‘ zahlte damals 19 Bewohner, eine 

Kuh, eine Stute, drei Ziegen, zwei Schweine,190 zwei Hunde sowie einige Hiihner, die 

allerdings nicht einmal geniigend Eier fur die Bewohner lieferten. Daher waren sie gezwun- 

gen. in der Nachbarschaft einzukaufen, was die umliegenden Bauern dazu nutzten, die 

Preise kraftig zu erhbhen. Die Neudbrfler hofften zwar. in einigen Jahren und mit mehr 

Erfahrung in der Landwirtschaft191 sich selbst versorgen zu kbnnen, hingen aber noch am

184 Ibid. S. 61 und S. 64.

185 Ibid. S. 65-66.

186 Mushakoji wuBte naturlich von Kropotkins Gedankengangen. Arishima Takeo, der mit ihm zur Shira- 

Wa-Gruppe gehorte, hatte Kropotkin sogar besucht. Seine „Atarashiki mura“-Idee wollte Mushakoji aber 

wohl im Wesentlichen als originar darstellen und zogerte, sich vorgegebenen Gedankensystemen anzu- 

schlieBen.

18 Zhou war bereits im April 1919 nach Japan gefahren, unterbrach aber wegen der 4.-Mai-Ereignisse seinen 

Aufenthalt und besuchte das „Atarashiki mura“ erst bei der Fortsetzung seines Aufenthaltes im Juli. Siehe 

sein „Fang riben xincun ji" B (Bericht meines Besuchs im Neudorf) in Xinchao Bd. 2, Nr.

1, Okt. 1919, S. 69-80. Dort S. 69.

Zu seinem Japan-Aufenthalt allgemein siehe auch sein „You riben zagan“ 0 (Eindriicke

auf meiner Japan-Reise) in Xin qingnian Bd. 6, Nr. 6, 1. 11. 1919.

188 Zhou schildert ausfuhrlich die beschwerliche Reise aufgrund der mangelnden Verkehrsverbindungen, z.T. 

zu FuB iiber Berghange bei Dunkelheit.

189 Das „Dorf‘ bestand damals nur aus einem Wohnhaus, in dem ein Schlafsaal, eine Kiiche und ein Lesesaal 

untergebracht waren. Die Frauen schliefen bis zu Fertigstellung des neuen Gebaudes iiber dem Pferdestall. 

In Mushakojis Haus wohnten auBer ihm, seiner Frau und der Adoptivtochter noch drei Personen. (Zhou: 

„Fang riben xincun ji“ S. 72-73).

190 Zwar sei Vegetarismus nicht verordnet, so Zhou, aber die Atmosphare mache es schwer, an ein Schlachten 

zu denken. - Im iibrigen hatte die Ernahrungsweise wohl auch mit Sparsamkeit zu tun.

Sie waren ja, wie Kimura schon moniert hatte, durchweg unerfahren darin.
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fmanziellen Tropf der Fordermitglieder und Mushakojis. AuBerdem waren sie ganz offen- 

sichtlich mit einer latenten Feindseligkeit der umliegenden Bauern konfrontiert.192 - Die- 

ser Punkt spielte in den spateren Erdrterungen des Neudorfes haufig eine Rolle, da die 

Kritiker fragten, wie man denn auf die Vorbildfunktion des Neudorfes setzen kbnne, wenn 

schon die engsten Nachbarn abweisend reagierten. Zhou klagte die unfairen Praktiken der 

benachbarten Bauern zwar an, doch erklarte er sie als MiBverstandnis, da sie die Neu- 

ddrfler fur reiche Leute hielten, die zum Hobby etwas gartnern wollten. Im iibrigen habe 

jede gute Sache noch Widerstande erlebt.19’1

Fur Zhou war das Neudorf die Sache der Zukunft und fur China von groBem Nutzen, da 

es ein friedlicher Weg war. In Japan gebe es auBer dem Dorf selbst noch mehrere Zweig- 

stellen, in denen sich die Fordermitglieder versammelten und von denen er einige schlieB- 

lich auf der Riickfahrt nach Tokyo noch besuchte. Im Dorf selbst verbrachte er vier Tage, 

jedoch - u.a. wegen des schlechten Wetters - nur einen halben Tag mit kdrperlicher Arbeit. 

Ihn beeindruckte die Tatsache, daB jeder klaglos zupackte, obwohl es keinerlei Zwang gab. 

Vielmehr sei die Strenge des persbnlichen Gewissens am effektivsten, so daB niemand sich 

driickte. Nach kurzer Zeit auf den Feldern tat Zhou zwar jeder Knochen weh, doch sei er 

nie so glticklich gewesen. AuBerdem habe er sich nicht mehr als Gast gefuhlt, sondern als 

Teil dieser neuen Menschheit. Dieses Erlebnis bewies ihm, daB Briiderlichkeit entgegen 

alien Zweifeln wirklich moglich war.194 * 196

Als Erinnerung an seinen Besuch hinterlieB Zhou ein Gedicht.14’ Wie er am Ende sei

nes Reiseberichtes bekannte, hatte dieser Besuch ihm neue Hoffnung und Zuversicht ge- 

geben, wofur er zutiefst dankbar sei.19(1

Zhou selbst war ganz offensichtlich in dieser Zeit in einer Krise, aus der er einen Aus- 

weg suchte, und das „Atarashiki mura“ schien ihm ein Weg dazu, weshalb er sich auch so 

stark dafur engagierte. Wie schon seine Gedanken bei der Hinfahrt andeuteten, fiihlte er 

sich als Intellektueller der Ausbeutung anderer schuldig. Selbst sein taglich Brot zu erar- 

beiten, wurde den Einzelnen von diesem Schuldgefuhl befreien. Flierin war Zhou iibrigens 

etwas anders motiviert als Mushakbji. Zwar hatte dieser - wie sein SAzWzAzz&a-Kollege Ari- 

shima - ebenfalls ein gewisses Schuldgefuhl,147 doch stand es nicht so sehr im Vorder-

192 Zhou berichtet, daB das Dorf urspriinglich noch mehr Gelande erwerben wollte, der Gebietsvorsteher aber 

astronomische Summen verlangte.

193 Ibid. S. 74-75.

194 Ibid. S. 76-77.

193 Das Gedicht war kurz zuvor in Xin qingnian erschienen. und zwar in der Nummer, die seinen ersten „Ata- 

rashiki mura"-Artikel gebracht hatte. (Das Gedicht wurde in der japanischen Zeitschrift Atarashiki mura 

in der August-Nummer [S. 2] veroffentlicht). Urspriinglich wollte er ein Gedicht Tao Yuanmings hinter- 

lassen. Mdglicherweise war seine Vorliebe fur Tao mit ein Grund, daB Mushakbji den Dbrflem dessen 

Gedichte als Lektiire empfahl. (Taos Gedichte zahlten 1927 zum empfohlenen Lesestoff. Siehe Watanabe: 

Nenpyd keishiki... S. 16). Auch sei nochmals daran erinnert, daB Tao, Autor der beriihmten Utopie „Pfir- 

sichbliitenquelle“, natiirlich fur eine Kommune wie „Atarashiki mura“ eine passende Lektiire abgab.

Zhou erwahnt im iibrigen, daB Mushakbji sich damals intensiv mit Konfuzius und Jesus befaBte und 

zwei Z,»nyw-Abschnitte fur die Dbrfler ausgewahlt hatte, die an die persbnliche Moralitat appellierten. 

(Zhou: „Fang riben...“ S. 78).

196 Ibid. S. 80. Von japanischer Seite wurde liber seinen Besuch in der Zeitschrift Atarashiki mura, August- 

Nummer 1919. berichtet.

19 Vgl.Otsuyama S. 53-54.
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grund. Mushakoji hatte eine starker missionarische Ausrichtung und war sich seiner selbst 

gewiB. Zhou hingegen suchte nach geistiger Fuhrung. Arishima wiederum verzweifelte, 

wie sein beriihmtes ..Manifest" erkennen laBt,198 obwohl er seinen Landbesitz 1922 an die 

Pachter verschenkte. Bald darauf brachte er sich um.199

Zhou war besonders von der Wertschatzung des Individuums bei Mushakojis Neudorf- 

Projekt angetan, und er verbreitete durch Artikel, Briefe und Vortrage dieses Ideal, wobei 

er sich auch bemiihte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Entwurfen fur eine 

„neue Lebensform“ herauszustellen. Solche Entwurfe mehrten sich im China des Vierten- 

Mai und bildeten geradezu eine neue Strdmung (s.u.).

Im November 1919 hielt Zhou einen Vortrag uber den „Geist des Atarashiki mura“, der 

wiederum in Am qingnian verbffentlicht wurde.200 Darin benannte er als die zwei zentralen 

Gedanken des „Atarashiki mura“ die Pflicht eines jeden zur Arbeit (wofiir er wiederum ein 

Anrecht auf alles Lebensnotwendige habe), sowie die voile Entfaltung der Persbnlichkeit 

bei Erfullung der Pflicht gegeniiber der Menschheit. Diese Ideen seien nicht irgendeiner 

bkonomischen Theorie entsprungen und daher nicht einer sozialistischen Richtung zuzu- 

ordnen, sondern griindeten allein auf der Einsicht des Gewissens. Daher sei das Wesent- 

liche daran die geistig-moralische Seite.201 - Damit reagierte Zhou auch indirekt auf die 

„sozialistische Vereinnahmung“ des „Atarashiki mura“, wie sie Guo Shaoyu betrieben hat

te.

Die heutige Gesellschaft gewahre einigen Privilegien, die sie nur durch die Ausbeutung 

anderer erhalten konnten. Primar miisse man daher fordern, daB jeder sich seinen Lebens- 

unterhalt verdiene. Wenn jedoch jeder seine Arbeitspflicht erfulle, solle ihm auch frei 

zustehen, was er benotige. SchlieBlich habe jeder das Recht auf Leben, auch wenn er z.B. 

krank oder behindert ist und daher nichts oder weniger leisten kann. Ein Lohnsystem da- 

gegen wurde das Recht auf Leben falschlich an die Arbeitsleistung koppeln.202

Was den Weg des „Atarashiki mura“ von vielen anderen gesellschaftlichen Bewegun- 

gen unterscheide, sei die Wertschatzung des Individuums als solchem und damit der An- 

satz, die Gesellschaft durch die Veranderung des Einzelnen zu reformieren. Ansonsten 

werde das Individuum nur wieder instrumentalisiert, wie es ja schon im Militarismus des 

Weltkrieges geschehen war.

Anhand dreier Beispiele, die in China als Alternativen bestanden bzw. geplant waren, 

hob Zhou den besonderen Charakter des „Atarashiki mura“ hervor: In Nanjing wollte man 

nach amerikanischem Vorbild eine Agrarkommune als GmbH mit den Mitgliedern als 

Aktionaren einrichten. Damit aber setze man Mitglieder voraus, die kapitalkraftig sind. 

AuBerdem fbrdere das Lohnsystem eine am Materiellen orientierte Einstellung. In Peking 

wiederum plante man eine Gesellschaft, die sich fur die Verbesserung der Lebensbe-

198 Siehe dazu Wolfgang Schamoni: „Arishima Takeos ‘Ein Manifest’14 inTVCMG 151, 1992, S. 63 80.

199 Den EntschluB, seinen Landbesitz zu verschenken, hatte er schon langer gefaBt, setzte ihn aber erst 1922 

um. 1923 ging er, wie erwahnt, mit seiner verheirateten Geliebten in den Freitod.

■°° „Xincun de jingshen14 f if flt W (Der Geist des Atarashiki mura) in Xin qingnian Bd. 7, Nr. 2, 1. 1.

1920, S. 129-134.

201 Ibid. S. 129.

202 Ibid. S. 130.

Ibid. S. 131. Zhou dachte hier aber wohl auch an die chinesischen Erfahrungen mit den Warlord-Regimen, 

die ihrerseits zahllose Menschenleben verschlissen.



368 China und der Anarchismus

dingungen der Arbeiter einsetzen wollte und sich an den Narodniki orientierte. Damit bilde 

man aber eine Funktionarsschicht. Das „Atarashiki mura“ dagegen beginne selbst ein neues 

Leben und belehre niemanden. SchlieBlich habe ein Projekt in Shanghai Schlagzeilen 

gemacht,204 das sich selbst als „Neudorf‘ bezeichnete (und in Japan als Nachahmung des 

„Atarashiki mura“ aufgefabt wurde), aber de facto ganz anders ausgerichtet sei: statt die 

Einzelnen zu verandern, setzte man dort darauf, die Menschen zu besseren Biirgern zu 

machen, und behalte daher die Institutionen der Gesamtgesellschaft wie Verwaltung, Justiz 

und Polizei bei. So etwas aber sei im „Atarashiki mura“ langst uberwunden.205

Im Februar 1920 erklarte Zhou sein Haus zur Pekinger Zweigstelle des „Atarashiki 

mura“, empfahl Interessierte weiter206 207 und betrieb Propaganda-Arbeit durch Vortrage und 

schriftliche Beitrage, in denen er auch Einwande und Unterschiede zu verwandten Unter- 

nehmungen diskutierte.20 Dabei kniipfe er auch an Vorstellungen an, die in China sofort 

mit dem „ Atarashiki mura*‘ assoziiert wurden. So zog er in seinem Vortrag „Ideal und 

Praxis des Neudorfes“ mehrfach Parallelen zu Kropotkins Gedanken der „gegenseitigen 

Hilfe“, obwohl Mushakoji selbst diesen nur selten erwahnte und mehr die Eigenstandigkeit 

seines Projektes betont hatte. In China dagegen war dieser Gedanke als Korrektiv einer 

sozialdarwinistischen Konkurrenzgesellschaft gerade sehr popular und ein wichtiger Hin- 

tergrund fur die Rezeption des „Atarashiki mura“. Auch sonst stand Kropotkin bei Zhous

204 Zhou gibt als Ortlichkeit nur „Longhua“ an, doch da er in seinem Brief nach Japan, in dem er dieses 

Projekt als dem „Atarashiki mura“ unahnlich charakterisiert, die Lage mit „bei Shanghai*1 angibt, handelte 

es sich wohl um den gleichnamigen Stadtteil in Shanghai.

207 Ibid. S. 133. Offenbar hatte man auch in Japan gedacht, dieses „Neudorf‘ sei am „Atarashiki mura“ 

orientiert, denn Zhou wies in seinem ersten Brief nach der Riickkehr nach China explizit darauf hin, dab 

dem nicht so sei. (Siehe die Zusammenstellung der Zhou-Materialien aus alten Atarashiki /wa-Nummem 

in Atarashiki mura August 1992, S. 21). - Eine inhaltliche Skizze, die vermutlich dieses Projekt betraf, 

laBt sich einem Artikel in der Shishi xinbao vom 28. 8. 1919, Beilage Xuedeng, Seite 3, entnehmen: 

„Jiegeng“ -p : „Wo duiyu xincun de yijian“ M (Meine Ansicht zum Neudorf). (Die

Shishi xinbao hatte in der zweiten Jahreshalfte 1919 stets eine Kolumne zur Frage des „neuen Lebens- 

stils“). - DaB man in Japan dachte, dieses Projekt orientiere sich am „Atarashiki mura“, geht aus einem 

Gedicht Mushakojis in Atarashiki mura, Juli-Nummer 1919, hervor, welches einem „chinesischen Bru- 

der“ gewidmet ist, der in der „Gegend von Suzhou11 die „Atarashiki mura“-Bewegung unter seinen Lands- 

leuten verbreiten wolle. Zhou korrigierte somit in seinem Brief auch die vermutete Ortlichkeit von Suzhou 

auf Shanghai. (Im iibrigen distanzierte sich Mushakoji hier im Zusammenhang mit dem Gedicht [noch] 

von der japanischen Chinapolitik). (Siehe Atarashiki mura Juli 1919, S. 8 10).

206 Es stieBen aber auch Chinesen ohne seine personliche Vermittlung zur „Atarashiki mura“-Bewegung. So 

kamen einige chinesische Auslandsstudenten, die sich in Japan aufhielten, dazu. Laut der historischen 

Ubersicht Watanabes (Nenpyd keishiki...) kamen, wie erwahnt, 1920 zwei Chinesen zu Besuch ins Dorf. 

(Einer, namlich Tong Yixin, verfaBte einen Bericht, der in der Chenbao [Morgenzeitung] am 2. 6. 

1920 erschien. - Ein Auszug findet sich auch in Shehuizhuyi sixiang zai zhongguo de chuanbo, Bd. 3 des 

2. Dreierkonvoluts, S. 288-289. - Darin berichtete er von vielen Fortschritten, die seit Zhous Besuch ge

macht worden seien, und unterstrich besonders die kiinstlerischen und quasi-religiosen Aspekte). Auch der 

1930 zeitweilig im Dorf lebende Chinese (s.o.) kam offenbar nicht uber Zhous Vermittlung.

207 Siehe z.B. den Briefwechsel im Marz 1920 in der Zeitschrift Gongxue T •S (Arbeit und Studium), Bd. 1, 

Nr. 5. AuBerdem hielt er am 19. 6. 1920 einen Vortrag „Xincun de lixiang yu shij i“ f J EG JI ® Is! W 

(Ideal und Praxis des Neudorfes), abgedruckt in Shishi xinbao, Beilage Xuedeng, vom 28. 6. 192, S. 1, 

bzw. in Dongfang zazhi Bd. 17, Nr. 14 (25. 7. 1920). (Auch aufgenommen in Zhous Yishuyu shenghuo 

W ® W [Kunst und Leben], Peking 1926, S. 425^439), und im Dezember 1920 wies er in der 

Zeitschrift Piping JttFF (Kritik) Einwande gegen das „Atarashiki mura“ zuruck (s.u.).
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Argumentation oft unausgesprochen Pate. Dennoch blieb fur Zhou die starkste Anzie- 

hungskraft am „Atarashiki mura“ die Suche nach Gerechtigkeit auf friedlichem Wege, 

ohne dabei die Indiv i dual itat und nattirlich gegebene Unterschiede (sei es der Befahigung, 

sei es geschlechtsspezifische Gegebenheiten) einplanieren zu wollen. M.a.W.: es verkdr- 

perte fur ihn die gegliickte Verbindung von Freiheit und Gerechtigkeit. Durch diese „sanf- 

te‘k Revolution eriibrigte sich dann auch die Notwendigkeit, alte Strukturen gewaltsam zu 

zerschlagen.208

An eine eigene „Atarashiki mura“-Grimdung dachte Zhou allerdings nicht, nicht zuletzt, 

weil es an Finanzmitteln fehlte.209 * * Dab es aber offenbar schon umgehend Anfragen an 

Zhou gegeben hatte, ob man dem „Atarashiki mura“ beitreten kbnne, zeigt Zhous Antwort 

auf einen Brief, der in Xin qingnian im November 1919 verbffentlicht wurde."111 Darin 

vertrbstete er den Interessenten, dab selbst fur japanische Beitrittswillige noch nicht genug 

Gelegenheiten vorhanden seien. Eine chinesische Grtindung sei nattirlich wtinschenswert, 

aber nicht in Sicht. Zwar war Zhou nicht der einzige, der Mushakoji und sein „Atarashiki 

mura“ bekannt machte,2" doch hatte er wohl noch am ehesten zu einer Grtindung bei- 

tragen konnen.

Daftir stellte Zhou aber Mushakoji weiter seinen Landsleuten vor, wobei er auch deut- 

lich machte, dab dieser sich durchaus fur China interessierte und - obwohl Japaner - die 

aggressive japanische Chinapolitik nicht befiirwortete. So iibersetzte Zhou in Xin qingnian 

im Februar 1920 Mushakojis „Brief an einen unbekannten chinesischen Freund“,212 * den 

dieser anlablich Lu Xuns Ubersetzung seines Dramas „Traum eines Jugendlichen“ verfabt 

hatte."lj In diesem Brief auberte Mushakoji Sorge tiber China.214 215 Zhou fiigte noch Aus- 

ztige aus dem Gedicht Mushakojis fur „einen chinesischen Bruder“, das in Atarashiki mura 

Juli 1919 erschienen war und sich an den vermeintlichen Nachahmer des „Atarashiki 

mura“ in China richtete, an, in dem Mushakoji sich von der japanischen Politik distanziert 

hatte. Dies brachte Zhou die Zustimmung Cai Yuanpeis und Chen Duxius |W (dem 

damaligen Herausgeber von Xin qingnian) ein.2121

208 Siehe z.B. in Zhous „Xincun de lixiang yu shiji“ (Shishi xinbao, Beilage Xuedeng, 28. 6. 1920, S. 1, bzw. 

in seinem Yishuyu shenghuo S. 435-436), seine Erlauterung, dab durch freie Eheschliebungen die Fami- 

lie nicht mehr die Unterdrtickungsfunktion haben werde, die man ja besonders in der Vierten-Mai-Zeit be- 

kampfte, und sie daher weiter bestehen konne!

209 Siehe Zhous Antwort auf die Einwande von Huang Shaogu JOn § in Piping Nr. 5, 26. 12. 1920, S. 4. 

(auch abgedruckt in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, Peking 1979, S. 197). (Der Herausgeber hatte Zhous 

Antwort der Kritik Huangs angefugt und das Ganze unter dem Titel „Xincun de taolun“ fd Yj Id Im 

[Erorterung des Neudorfes] veroffentlicht. Siehe Piping Nr. 5, S. 3-4, bzw. Wusi shiqi de shetuan S. 195- 

199). Chow („Chou Tso-jen... S. 119) vermutet, dab Zhou ohnehin keine Grtindung beabsichtigte.

_l° „Da Yuan Junchang jun“ (Antwort an Herrn Yuan Junchang), verfabt am 16. 9. 1919,

abgedruckt in Xin qingnian Bd. 6, Nr. 6 (Nov. 1919), S. 657.

"" Siehe z.B. einige Belege in Shehuizhuyi sixiang zai zhongguo de chuanbo, Bd. 3 des 2. Dreierkonvoluts, 

Kap. 14. So iibersetzte nicht nur Huang Rikui, wie erwahnt, Mushakojis Atarashiki mura no setsumei in 

Guomin, Bd. 2, Nr. 1, November 1919, sondern im Dezember erschien noch Xie Yingbos HfU [=] (wohl 

= Ht S ) Vorstellung Mushakojis in der anarchistisch gepragten Minxing §0 > (Fujian-Stern) Nr. 7 

(22. 12. 1919) (s.u.). (Xie Yingbo war ein alter Freund Shifus).

Xin qingnian Bd. 7, Nr. 3, 1.2. 1920.

Die Ubersetzung Lu Xuns erschien ja, wie angemerkt, seit Januar in Xin qingnian.

Xin qingnian Bd. 7, Nr. 3, 1.2. 1920, S. 47-48.

215 Ibid. S. 50-52.
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Immerhin regte Zhous Propagierung des „Atarashiki mura“ aber die Entstehung von 

Gruppen an, die zumindest planten, ein „Neudorf‘ aufzubauen.216 AuBerdem kooperierte 

Zhou, obwohl er sich stark mit der „Atarashiki mura“-Idee identifizierte, auch mit ver- 

wandten Projekten, die nun in China wie Pilze aus dem Boden schossen.

Chinesische Entwiirfe neuer Lebensformen: Unter diesen Projekten machte besonders 

die „Gongdu huzhutuan“ X fit X fit SB (Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und 

Studium) (s.u.) in Peking von sich reden und wurde anfanglich von vielen Professoren der 

Peking-Universitat, u.a. Zhou Zuoren, unterstiitzt.217 Allerdings hatte es zuvor schon eini- 

ge Versuche einer alternativen Lebensform in China gegeben, die ebenso Pate standen fur 

die Welle der Kommunebildungen in China wie das „Atarashiki mura“. Hier sind zum 

einen natiirlich die Bemiihungen der chinesischen Anarchisten in Frankreich zu nennen 

(s.o.), zum anderen die in China kurz nach Griindung der Republik geplanten Kommune- 

gnindungen (Liu) Shifus und Zhang Jis zusammen mit der „Sozialistischen Partei Chinas“. 

Im letzteren Fall war auch bereits der Begriff „xincun“ gefallen!218 Stutzpfeiler solcher 

Ansatze war Kropotkins Konzept der „gegenseitigen Hilfe“, das insbesondere in An- 

betracht der Selbstzerfleischung Europas im Ersten Weltkrieg als Manifestation des 

„Kampfes urns Dasein“ zusatzlich an Attraktivitat als Alternative gewann. Manche sahen 

darin sogar die „Rettung der Nation'4, womit die „gegenseitige Hilfe“ vdllig unanarchi- 

stischen Zielen untergeordnet wurde!219

Der Begriff huzhu X fit (gegenseitige Hilfe) wurde weithin bekannt, und eine Reihe 

von Initiativen beriefen sich darauf. 1917 griindete Yun Daiying spater bekannter

Kommunist. aber damals noch am Anarchismus interessiert,220 in Wuchang die „Gesell- 

schaft fur gegenseitige Hilfe“ („Huzhushe'‘ Xlt If), deren Ziel es war, die Persbnlichkeit 

der Mitglieder im Sinne einer solchen Lebenseinstellung zu formen. Die Aktivitaten

!i6 So etwa die im April 1920 entstandene „Xinrenshe“ A A If (Gesellschaft neuer Menschen) (s.u.).

'I7 Zu den Forderern zahlten auch u.a. Li Dazhao, Chen Duxiu, Cai Yuanpei und Hu Shi. (Siehe „Gongdu hu- 

zhutuan mukuan qishi“ [Spendenaufruf der Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei

Arbeit und Studium] in Xin qingnian Bd. 7, Nr. 2, 1. 1. 1920, S. 1 85-188, dort S. 185). (Siehe auch Xin- 

chao Bd. 2, Nr. 2, S. 395-398 mit identischem Text).

Zur Beziehung zwischen der „Gongdu huzhutuan11 und Zhous Neudorf siehe auch Ni Moyan: „Zhou 

Zuoren xuanchuan xincun yundong

’I8 Siehe „Xincun wenti" M H (Das Neudorf-Problem) in Rendao zhoubao A lit iS W („Hina 

Socialism") Nr. 21a, Jui 1913. - Bei Gao Fang und Huang Daqiang frlOS (Hrsg.): Shehuizhuyi 

sixiangshi If# E-S ft (Geschichte des sozialistischen Denkens), Bd. 2, Peking 1987 (S. 923), 

wird zwar Jiang Kanghu (der Initiator der „Sozialistischen Partei Chinas11) als erster Propagierer der xin- 

cun-\tee in China identifiziert, aber dies falschlicherweise mit Mushakojis „Atarashiki mura“ in Zusam- 

menhang gebracht. Letzteres entstand ja 1918!

!l9 Siehe z.B. (Shen) Xuanlu ($£) Alft, einer der mabgeblichen Initiatoren der Vierten-Mai-ZeitschriftXing- 

qi pinglun OXX1' (Wochenkritik), in Nr. 6 derselben: „Jingzheng yu huzhu11 (Kon-

kurrenz und gegenseitige Hilfe) (S. 3). Er verstand die „gegenseitige Hilfe11 im ubrigen nicht als spezifi- 

sches Konzept Kropotkins, sondem eher im Sinne des Vierten-Mai-ldeals einer „demokratischen“ und 

modernen Nation. - Allerdings bemiihte sich die Zeitschrift auch, Kropotkins Anarchismus bekannt zu 

machen. So wurde sein L 'etat: son role historique in Fortsetzung ubersetzt (von Xu Suzhong A *n 

Nr. 36, 8. 2. 1920. bis Nr. 42, 21. 3. 1920) (s.u.).

!2° Nach seinem Tagebuch vom 9. 9. 1919 hing er bereits sieben Jahre dem Anarchismus an. (Yun Daiying 

If A^ : Daiying riji If A B [Tagebuch Yun Daiyings], Peking 1981, S. 624).
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beschrankten sich allerdings auf ein tagliches Zusammentreffen, bei dem jeder nach eini- 

gen Minuten Sitzmeditation* * * * * * * * 221 und der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung uber 

seinen Tag Bericht erstattete. Nach der Rezitation einer „gegenseitigen Ermutigungs“- 

Formel (huliwen 7f ® X) war die Versammlung beendet.222 *

Diese an buddhistische Meditations- und Beichtpraxis erinnernden Sitzungen22j sollten 

dem Einzelnen ermbglichen, sich selbst zu prtifen, inwieweit er der Aufgabe, sich selbst 

und anderen weiterzuhelfen, nachgekommen war. Konkret verstand man darunter, daB der 

Einzelne sich selbst an bestimmte Geliibde hielt,224 daft man gemeinsame Entscheidungen 

traf und sich um die anderen kiimmerte.225

Wie aus dem jeweils als Sitzungsende rezitierten Text hervorgeht, war die Motivation 

zu einem solchen Vorgehen darin begriindet, daB China in einer tiefen Krise steckte und es 

deswegen patriotische Pflicht sei, alles zu tun, was man kdnne, um dem Vaterland und 

Volk zu helfen.226

Ganz offensichtlich schien den Mitgliedern der Weg der moralischen Erneuerung der 

einzig gangbare, und insofern waren sie - abgesehen vom traditionell konfuzianischen 

Element - auch den Ideen des „Atarashiki mura“ verwandt. Die Vereinigung regte manche 

Nachahmer an und ging selbst durch auBerliche Transformationen. Neben dem Begriff 

huzhu warden auch dem Konfuzianismus entstammende Bezeichnungen verwandt, um die 

Gruppen zu benennen, etwa ren (Z. oder furen (die Mitmenschlichkeit unterstiitzen) 

beziehungsweise rixin H ff (tagliche Erneuerung) und schlieBlich liqun fl] (der Menge 

bzw. dem Volk niitzen).227 Die Mitglieder waren haufig dieselben Personen. Diese eher 

diffuse Bewegung faBte erst nach Zhous Propagierung des „Atarashiki mura“ den Ent- 

schluB, auch konkret eine neue Lebensform anzugehen.228 Urspriinglich hatte man aufs 

Land ziehen wollen, aber unter dem EinfluB der Pekinger „Gongdu huzhutuan“ entschloB 

sich Yun Daiying 1920, eine „Buchgesellschaft zum Nutzen des Volkes“ („Liqun shushe“ 

fl] H |f) in der Stadt einzurichten.229 Dort verkaufte man „progressive“ Literatur, um 

ein gemeinschaftliches Leben zu finanzieren. Allerdings wollte Yun Daiying auch auf dem

Der hier offensichtliche buddhistische EinfluB ist sehr bemerkenswert und zeigt wiederum, daB Buddhis-

mus und Anarchismus in China zeitweise enger zusammenhingen als gemeinhin angenommen.

Siehe Wusi shiqi de shetuan Bd. 1, S. 118. Veroffentlicht wurde dies allerdings erst in der 1920 gegriinde-

ten Zeitschrift Huzhu 7? (Gegenseitige Hilfe).

Naturlich war solch buddhistisches Erbgut auch in den Neokonfuzianismus eingegangen und somit uber

rein buddhistische Kreise hinausgewachsen. Insofern lieBe sich auch von neokonfuzianischem EinfluB

sprechen, zumal viele Mitglieder dieser Gruppe zugleich auch in der „Gesellschaft zur taglichen Emeu-

erung“ (ein typisch konfuzianischer Begriff) aktiv waren. Allerdings geht aus Yun Daiyings Tagebuch

explizit hervor, daB er damals buddhistische Schriften las. (Yun Daiying riji S. 73 und S. 83). - Lu Zhe (S.

222) hingegen fiihrt in diesem Zusammenhang protestantische Einfltisse an, die mir allerdings sekundar 

erscheinen.

224 Genannt werden: 1. Nicht uber Fehler anderer zu lastern. 2. Nicht zu resignieren. 3. Andere nicht schlecht 

zu behandeln. 4. Nichts Unvorteilhaftes zu tun. 5. Nichts zu verschwenden. 6. Nicht liederlich zu sein. 7.

Nicht Unsitten zu fronen. 8. Nicht hochmiitig zu sein.

Wusi shiqi de shetuan Bd. 1, S. 118 119.

226 Ibid. S. 123.

227 Ibid. S. 123 und S. 138 ff.

228 Ibid. S. 125.

229 Ibid. S. 126.
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Land aktiv werden.2'11 und zwar eine Schule einrichten, Landwirtschaft betreiben und eine 

gemeinsame Wohnstatt bauen. Er distanzierte sich von einer rein landlichen Kommune als 

„Einsiedelei“, aber er sah darin eine Art Verankerung fur weitere stadtische Aktivitaten.* * 231 232 

Seine konkreten Vorstellungen hatten allerdings viel Ahnlichkeit mit dem Modell „Atara- 

shiki mura“, obwohl er dies als „individualistisch“ kritisierte und sich selbst dagegen als 

Vorkampfer fur die Gesamtgesellschaft prasentierte.2j2

Wie Yun Daiying hatte auch Mao Zedong schon vor der Propagierung des „Atarashiki 

mura“ durch Zhou die Idee, eine Kommune zu errichten, die Studium und Arbeit verbinden 

sollte, aber es fehlten ihm die Mittel, Land zu erwerben. Auch waren seine Vorstellungen 

noch vage. Erst nach Zhous Propagierung des japanischen Experimentes entwickelte Mao 

seine Plane eines kommunistischen Dorfes weiter, das die Klassengegensatze uberwinden 

sollte durch ein halb werktatiges, halb dem Studium gewidmetes Leben.233 Er suchte Zhou 

sogar auf, um mit ihm dariiber zu sprechen.234

Die einfluBreichste praktische Umsetzung solcher Ideen in China war dann die schon 

mehrfach erwahnte „Gongdu huzhutuan41 in Peking, die ihre Inspiration - wie der Name 

schon anzeigt - einmal aus dem praktischen Ideal der Verbindung von Arbeit und Studium, 

wie es in China schon seit einiger Zeit propagiert wurde, bezog, zum anderen ideologisch 

von Kropotkins geradezu zu einem Schlagwort gewordenen Begriff der „gegenseitigen 

Hilfe“, und zum dritten aus dem konkreten Vorbild von Mushakojis „Atarashiki mura“.235 236

Einen zumindest indirekten EinfluB diirfte auch Tolstojs Forderung nach kbrperlicher 

Arbeit fur jedermann gehabt haben, da das Wort von der „Heiligkeit der Arbeit“ oft be- 

schworen wurde.2j6

Der Hauptinitiator Wang Guangqi ZE 7*C W , zentrale Persbnlichkeit der „Shaonian 

zhongguo'4 d? S (Junges Chinaj-Gruppe mit gleichnamiger Zeitschrift und damals 

vom Anarchismus beeinfluBt, trug sich seit Mitte 1919 mit dem Gedanken einer Kom-

2j0 Siehe seinen einfluhreichen Text: „Weilai de meng“ tF 5k Eft (Zukunftstraum) in ibid. S. 182-197.

Don S. 184 ff.).

231 Siehe ibid. S. 190. Er hoffte insbesondere auf Einktinfte, die dann den stadtischen Untemehmungen zuge- 

flihrt werden kbnnten.

232 Ibid. S. 196. Siehe auch Yun Daiyings „Lun shehuizhuyi“ fra#### (Uber Sozialismus) in Shaonian 

zhongguo # IS (Junges China) Bd. 2, Nr. 5 (Nov. 1920), S. 1-6, bes. S. 2 und S. 6.

233 Siehe Chow: „Chou Tso-jen ...“ S. 120-122. Maos Plan war in Hunan jiaoyu 1^1 W (Erziehung in 

Hunan) im Dezember 1919 erschienen. (Siehe die englische Ubersetzung in Stuart R. Schram [Hrsg.]: 

Mao’s Road to Power. Revolutionary Writings 1912-1949, Bd. 1: The Pre-Marxist Periiod, 1912—1920, 

Armonk et al. 1992, S. 450-456).

2,4 Chow: „Chou Tso-jen ..." S. 122.

235 Dies arbeitet Deng Ye gut heraus in seinem Artikel „Wusi shiqi de gongdu huzhu zhuyi jiqi shijian11

(Die Idee der gegenseitigen Hilfe bei Arbeit und Studium und 

ihre Realisierungen in der Vierten-Mai-Zeit) in Wen shi zhe ### (Literatur, Geschichte, Philosophic) 

1982, Nr. 6, S. 21-27. Siehe auch die Buchpublikation zum Thema „Arbeit und Studium11: Guo Sheng # 

# : Wusi“ shiqi de gongdu yundong he gongdu sichao 73" # Mi Eft X fill St) F0 ZL Ot ® (Die 

Bewegung fur Arbeit und Studium und die ideelle Strdmung fur Arbeit und Studium in der Vierten-Mai- 

Zeit), Peking 1986.

236 Zur Vorstellung Tolstojscher diesbeztiglicher Ideen in China siehe Shehuizhuyi sixiang zai zhongguo de 

chuanbo, Bd. 2 des 2. Dreierkonvoluts, Kapitel 10 (bes. Abschnitt 6).
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mune,* * * * 237 organisierte aber erst im Winter 1919/20 die „Gongdu huzhutuan“. Im Dezember 

1919 verbffentlichte er seinen Artikel „Neues Leben in der Stadt“,238 womit er sich von 

dem landlichen Modell Mushakojis absetzte, da kein Stuck Land vorhanden sei und ohne- 

hin die potentielle Klientel aus dem stadtischen Milieu stammte.239 Die „Gongdu huzhu- 

tuan“, die Wang Guangqi im Januar 1920 vorstellte,240 sah vor, dab jeder mindestens vier 

Stunden taglich Arbeit verrichten sollte, andererseits dafur das Lebensnotwendige sowie 

die Schulgebiihren gestellt bekomme. Als Arbeiten waren auBer der Kantine und Wasche- 

waschen vor allem Tatigkeiten vorgesehen, die den studentischen Hintergrund verrieten, 

etwa Buchbinden oder Herstellung von Tusche. In Versammlungen sollten per Wahl im 

Tumus verschiedene Sonderfunktionen zugewiesen werden. Um sicher zu stellen, nicht die 

falschen Mitarbeiter zu bekommen, konnte man nur auf Empfehlung Mitglied werden und 

bei Nachlassigkeit ausgeschlossen werden.

Zunachst wurden drei LIntergruppen aufgestellt, die je fur sich wirtschafteten, eine da- 

von fur Frauen. Eine detaillierte Aufstellung sollte klaren, was jede Gruppe zu tun hatte 

und wie eine ausgeglichene Bilanz erreicht werden wtirde.

Wang bemtihte sich, seiner Gruppe ein eigenes Profil in impliziter Abgrenzung von ahn- 

lichen Unternehmungen bzw. Vorstellungen zu geben. Im Gegensatz zu karitativen Tatig

keiten im Sinne einer Finanzierung des Studiums fur arme Studenten gehe es hier darum, 

eine „unblutige wirtschaftliche Revolution‘s zu vollziehen, also eine neue Gesellschaft zu 

schaffen. Auch sei dies keiner Berufsschule vergleichbar, denn die Mitglieder wurden nicht 

nach technischen Fahigkeiten ausgewahlt, sondern nach geistig-moralischen Kriterien. 

Drittens sei die Gruppe nicht mit Kooperativen gleichzusetzen, da diese zum einen eine 

Kapitalgemeinschaft seien, die sich die Zinsen aufteilte, wohingegegen die „Gongdu hu

zhutuan" sich nicht auf Kapitalgemeinschaft griinde; zum anderen falle hier der UberschuB 

an die Gruppe, nicht die Einzelnen. Weiter sei es keine eigene Schule, die Arbeit und Stu- 

dium verbinde (wie die Vorbereitungsschulen fur die Frankreich-Programme der Gruppe 

um Li Shizeng), sondern die Mitglieder frequentierten verschiedene Schulen; noch kbnne 

von einer Gruppe von Astheten die Rede sein, da jeder hart arbeite. Andererseits sei Arbeit 

eben auch nicht alles, daher sei die Gruppe nicht bloB ein Arbeitskollektiv.241

Die Gruppe erhielt Unterstiitzung von einer Reihe prominenter Intellektueller, die in 

verschiedenen Beitragen die Thematik von idealen Lebensgemeinschaften allgemein und 

der geplanten „Gongdu huzhutuan" im besonderen diskutierten. Weithin gelesen wurde et

wa Li Dazhaos in der Xingqipinglun verbffentlichter Artikel „Meilijian zhi zong-

jiao xincun yundong“ 11 zl zr W ?1I St) (Die amerikanische religiose Neudorf- 

Bewegung),242 worin er die amerikanischen religibsen „Neudbrfler“, i.e. Kommunen, vor-

Siehe Chow: „Chou Tso-jen ..." S. 125 bzw. Guo Sheng S. 49. Dab Wang den Anarcho-Kommunismus

und besonders die Idee der „gegenseitigen Hilfe" schatzte, zeigt z.B. sein Artikel uber Anarcho-

Kommunismus und Staatssozialismus in Meizhou pinglun Nr. 18, S. 3 (s.u.).

2j8 Urspriinglich in Chenbao M 7K (Morgen-Zeitung), 4. 12. 1919, nochmals enthalten in seinem grbBeren

Artikel „Gongdu huzhutuan" in Shaonian zhongguo G? A1 S] (Junges China) Bd. 1, Nr. 7, Januar 1920.

(Siehe IVusi shiqi de shetuan Bd. 2, S. 369-380).

’ Wusi shiqi de shetuan Bd. 2, S. 372.

240 Ibid S. 373-377.

241 Ibid. S. 379.

“4~ Erschienen in Xingqi pinglun Nr. 31, Neujahrsausgabe 1920, Teil 1,S. 1-4.
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stellte. In seinen Augen teilte sich der amerikanische Sozialismus in einen „utopischen“ 

und einen „historischen“ Der utopische habe zu Kommunebildungen gefuhrt, von denen es 

religiose, die von Owen243 und die von Fourier inspirierten sowie die Icarier gebe. Der 

historische Sozialismus, auf Marx basierend, auBere sich dagegen in politischen Bewegun- 

gen. Damit hatte er die „Neudbrfer“ - der Begriff war somit synonym fur „Kommune“ ge- 

worden - zur Kehrseite soziopolitischer Aktivitat erklart. Li Dazhao, der ja bald als fiihren- 

der Kommunist fur letztere stand, wollte mit seinem Beitrag - fur den Kawakami Hajimes 

„Atarashiki-mura“-Kritik Pate gestanden haben durfte244 - zu diesem Zeitpunkt aber nicht 

etwa die Kommunen als „utopisch“ abqualifizieren, sondern explizit den Kommune- 

begeisterten konkrete Exempel an die Hand geben,24" moglicherweise als Erganzung zu 

Zhous Vorstellung des japanischen „Atarashiki mura“. Er wies dabei darauf hin, daB die 

erfolgreichsten amerikanischen Kommunen die religibsen gewesen seien, da sie z.T. noch 

existierten, obwohl im 18. oder 19. Jahrhundert gegriindet.246 Li versuchte somit, die 

Diskussion mit historischen Vergleichen anzureichern.

Shen Xuanlu B'S fi von der Xingqi pinglun wiederum untersttitze speziell die „Gong- 

du huzhutuan“-Idee bereits im Vorfeld,247 und Hu Shi machte durch seine Kritik am japa

nischen .,Atarashiki mura“ (s.u.) indirekt klar, was er von der „Gongdu huzhutuan“ erwar- 

tete: die praktische Lbsung gesellschaftlicher Probleme.

Cai Yuanpei wiederum schlug vor, statt gongdu XfW (Arbeit und Studium) den Begriff 

gongxue T (Arbeit und Bildung) zu wahlen, da er hoffte, so eine zu eng verstandene 

Bindung des Studiums an Arbeitszwecke zu verhindern, schlieBlich sei das Konzept von 

..Bildung” weiter gefaBt als reine Anwendungsorientierung. Eine solche wiirde namlich 

nicht unmittelbar „Nutzliches“ wie z.B. Kunst und Literatur iiberflussig machen. Er forder-

243 Zu Owen und seinen Kommuneprojekten verbffentlichte Li Ende 1920 nochmals einen gesonderten

Artikel: ..Ouwen Robert Owen di liiezhuan he ta di xincun yundong11 Robert Owen Jg Wf  ftilIS

KOtl (Kurzbiographie Robert Owens und seine Neudorf-Bewegung) in Piping Nr. 4, 8. 12. 1920, S. 

6-7.

244 Kawakami hatte in seinem „Atarashiki mura no keikaku ni tsuite“ ausfuhrlich insbes. die amerikanischen 

Kommunen des 19. Jahrhunderts untersucht und befunden, daB nur die religibsen eine langere Zeit zu 

existieren vermochten, wahrend z.B. die von Owen schnell scheiterte. Entscheidend sei daher eine griind- 

liche Selektion der Mitglieder. Durch die religiose Bindung ergebe sich eine offensichtlich starkere Koha- 

sion, weshalb er Mushakbji geraten hatte, dies zu beriicksichtigen. Kawakami hatte sich nicht direkt gegen 

das ..Atarashiki mura1' an sich ausgesprochen, bezweifelte allerdings seine Relevanz in der derzeitigen Ge

sellschaft.

Li Dazhao bezieht sich zwar nicht explizit auf Kawakami, doch sind die Ahnlichkeiten unubersehbar. 

Allerdings ist Kawakami in seinem ein Jahr vor Lis Artikel erschienenen Beitrag wesentlich ausfuhrlicher. 

(DaB Li ohnehin Kawakami stark rezipierte, ist schlieBlich bekannt. AuBerdem hatte sich Li im Zusam- 

menhang mit der .,Probleme vs. Ismus“-Debatte [s.u.] bereits auf Kawakamis Beurteilung des „Atarashiki 

mura“ bezogen. Siehe Lis Artikel „Zai lun wenti yu zhuyi“ W sffi 1W ® 3ES [Nochmals zu Problemen 

und Ismen] in Meizhoupinglun Nr. 35, 17. 8. 1919, S. 1-2, dort S. 1).

245 Ibid. S. 2.

246 Ibid. Im Gegensatz zu Kawakami Hajime diskutiert er allerdings nicht, warum dies so war.

247 Siehe sein „Jieshao ‘gongdu huzhutuan’11 /p,® « III SSL H “ (Vorstellung der Gruppe fur gegensei- 

tige Hilfe bei Arbeit und Studium) in Xingqi pinglun Nr. 29, 21. 12. 1919, S. 1-2, und „Wo duiyu zuzhi 

‘gongdu huzhutuan’ de yijian11 fOd XSIl “ I ti ALS “ Y.I A A (Meine Ansichten zur Orga

nisation der Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium) in Xingqi pinglun Nr. 30, 28. 12. 

1919, S. 1. - Damit erschienen Shens propagierende Artikel kurz vor Li Dazhaos Beitrag.
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te die Beibehaltung von Arbeitsteilung, aber eingebunden in ein System „gegenseitiger 

Hilfe“, das letztlich der ganzen Menschheit dazu verhelfen wiirde, die Arbeitszeit zu redu- 

zieren und so bislang noch ungenutzte Talente durch Bildung zu fordern. Auf diese Weise 

ware auch das Ziel, Bildungsprivilegien abzubauen, zu erreichen. Da die „Gongdu hu- 

zhutuan“ im Kleinen eine praktische Umsetzung unternahm, setzte Cai seine Hoffnungen 

auf sie als Keim einer neuen Menschheit.248

In einer besonderen Ankiindigung, die zeitgleich in mehreren Zeitschriften erschien und 

die u.a. von Li Dazhao, Cai Yuanpei, Chen Duxiu, Hu Shi und Zhou Zuoren namentlich 

unterstiitzt wurde, fiihrte man als Ausgangspunkt fur die „Gongdu huzhutuan" die Tatsache 

an, daB die Welt der Studenten und die der Arbeiter vollig getrennt seien und die Frauen 

sogar aus beiden ausgeschlossen seien. Damit wiirden geistige und materielle Ressourcen 

verschwendet. Die bestehenden okonomischen Abhangigkeiten fuhrten dazu, daB die Alte- 

ren die Jiingeren versorgen miiBten, wahren die Jungeren deswegen am Gangelband blie- 

ben. Konflikte zwischen der neuen Jugend und den traditionell eingestellten Familien 

wtirden daher unvermeidlich. Mit der Gruppe wolle man dem zuvorkommen, indem durch 

ein halb werktatiges, halb dem Studium gewidmetes Leben die okonomische Abhangigkeit 

beseitigt und die Welten von Erziehung und Arbeit zusammengefuhrt wiirden.249 - Das 

Startkapital hatte man von den Forderern, u.a. Zhou Zuoren, eingesammelt.

Die Gruppe erlebte schnell Zulauf250 251 252 und konnte schlieBlich vier Untergruppen aufstel- 

len.2'1 AuBerdem beeinfluBte sie ahnliche Unternehmungen in ganz China.2'12 Mao Ze

dong etwa war von dem Besuch der Frauengruppe sehr bccindruckt' und fbrderte eine 

der „Gongdu huzhutuan" verwandte Gruppe in Shanghai. Yun Daiyings „Buchgesellschaft

248 Cai Yuanpei H m in : „Gongxue huzhutuan de da xiwang“ (Die groBe Hoff-

nung der Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Bildung) in Shaonian zhongguo Bd. 1, Nr. 7 (Ja- 

nuar 1920), S. 1-2.

249 Siehe z.B.Xzh^hgn/awBd. 7, Nr. 2 (1. 1. 1920), S. 185-188.

250 Wang Guangqi hatte schon auf seinen Artikel im Dezember 1919 hin zahlreiche Aufhahmewtinsche erhal- 

ten. Die Pekinger Gruppe lieB verlautbaren, mit der Briefflut nicht mehr fertig zu werden. (Siehe Xingqi 

pinglunFw. 37, 15.2. 1920, S. 4).

251 Die 4. Gruppe bestand aus Studenten, die eigentlich als Werkstudenten nach Frankreich gehen wollten. 

(Siehe Guo Sheng S. 51).

252 Im Gegensatz zu der rein studentischen Pekinger Gruppe waren andernorts z.T. auch Arbeiter Mitglieder.

(Siehe Xing Leqin : „Gongdu huzhu zhuyi dui zaoqi gongchanzhuyi de yingxiang" XfjfXlOJ 

X X WX X 77 If ® [Die Idee der gegenseitigen Hilfe bei Arbeit und Studium und ihr EinfluB auf 

den friihen Kommunismus] in Lilun jiaoxue yu yanjiu (Zhe) H fl W W ) [Theoretische

Wissensvermittlung und Forschung (Zhejiang)] 1991, Nr. 2, S. 27-30).

"5j Er besuchte sie im Februar 1920. (Siehe Maos Brief an seine damalige Geliebte, Tao Yi |X) , vom 19.

Februar 1920, in Schram: Mao’s Road to Power Bd. 1, S. 491M95, dort S. 494, bzw. Chow: „Chou Tso- 

jen ...“ S. 127). In den chinesischen Beitragen wird stets der EinfluB auf die ersten chinesischen Kommu- 

nisten hervorgehoben. (Siehe z.B. die bereits erwahnten Artikel von Deng Ye und Xing Leqin sowie Tang 

Zhiyong UlDW'fB : „Gongdu huzhutuan de shijian yu makesizhuyi zai zhongguode chuanbo“ T Iff X St IBI 

77 W @1 M X S it R1 SI 77 M IS [Die Umsetzung der Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit 

und Studium und die Propagierung des Marxismus in China] in Shandong shida xuebao tlj M W 

[Bulletin der Shandong Normal University] 1983, Nr. 3, S. 13-20).

Die Frauengruppe sah sich als emanzipatorische Unternehmung (vgl. Fufa qingong jianxue ... Bd. 1, 

S. 308-311) und war - wie Maos Bemerkungen offenbaren - auch ethnisch gemischt! (Sechs Frauen aus 

Hunan, eine Koreanerin, eine Russin!).
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zum Nutzen des Volkes“ (s.o.) war ebenso eine Reaktion. Auch entstanden in anderen 

Stadten Ableger.254

Doch schon nach wenigen Monaten begann die Auflbsung und damit die Frage, woran 

dies lag. Einige der Fbrderer diskutierten sie - wiederum in Xin qingnian -,255 wobei auch 

klar wurde, dab sie das Projekt unter unterschiedlichen Gesichtspunkten befurwortet hat- 

ten.

Hu Shi, der die Gruppe besuchte, monierte vor allem zwei Dinge: zum einen wurde zu- 

viel gearbeitet und daher das Studium vernachlassigt, zum anderen waren die Arbeiten zu 

primitiv und mechanisch, so dab daraus nur Miihe, aber keine Freude erwachsen konnte. 

Dies sei nicht im Einklang mit der ursprunglichen Idee. Fur Hu wurde zuviel von neuem 

Lebensstil geredet, wohingegen er den Sinn darin sah, dab die Arbeit die Finanzierung des 

Studiums ermdglichen sollte. Es sei auch zuviel Gewicht auf selbstandiges, von der Um- 

welt unabhangiges Arbeiten gelegt worden, was schlicht unbkonomisch sei.2'6 * Hu Shi war 

eben kein Idealist, sondern Pragmatiker.

Dai Jitao dagegen sah sich in seiner Skepsis bestatigt, dab in der gegenwartigen

kapitalistischen Welt ein solches Projekt durchfiihrbar sei, werm es sich auberhalb der 

Gesetze des wirtschaftlichen Lebens stellen wolle.2?7 Wenn man produziere, habe man 

zwangslaufig Konkurrenz und mtisse den Markt bedienen. Die „Gongdu huzhutuan“ da

gegen betreibe einfache Manufakturarbeit mit beschrankter Stundenzahl und ohne Ma- 

schinen. Die einzige Lbsung sei, in den Fabriken der Kapitalisten zu arbeiten. Auberdem 

kdnne man sich dort mit den Arbeitern zusammenschlieben und deren Realitat verstehen 

lernen.258 *

Li Dazhao schlob sich weitgehend Hu Shis Ansicht an, dab zuviel fiber neue Lebensstile 

ideologisiert wurde.2?9 Nur eine reine Beschrankung auf Arbeit und Studium kdnne Erfolg 

haben. Diejenigen, die besonders auf ein neues Leben setzten, sollten lieber ein Stuck Land 

erwerben und es mit Landarbeit versuchen.260 So hatte es ja das „Atarashiki mura“ vorge- 

macht.

Wang Guangqi dagegen wies all diese Vorwiirfe zuriick. Er sah die Probleme nicht im 

Wirtschaftlichen, sondern in den Mitgliedern selbst begrtindet. Hier mtisse man in Zukunft 

mehr darauf achten, dab sowohl Bereitschaft zu arbeiten da sei, als auch ein Verstandnis

"'4 Siehe IVusi shiqi de shetuan Bd. 2, S. 449 ff.

~33 Xin qingnian Bd. 7, Nr. 5, 1.4. 1920.

256 Ibid. S. 1-5.

237 Ibid. S. 5-12. (Siehe auch Dais Artikel „Wo duiyu gongdu huzhutuan de yi kaocha“

Bl 67 — [Meine Untersuchung zur Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium] in Xingqi 

pinglun, 21. 3. 1920, S. 1-2). Dai Jitao war ein Marxismus-Spezialist der GMD, daher diese Argumen

tation. Er wurde spater jedoch einfluBreicher Theoretiker der GMD-Rechten.

258 Ibid.

239 Dies ist insofem bemerkenswert, als sich die beiden kurz zuvor in der beriihmten Debatte „Probleme ver

sus lsmen“ auf entgegengesetzten Seiten befunden hatten. (Diese Debatte war im Wesentlichen im Som

mer 1919 in Meizhou pinglun gefilhrt worden. Siehe die kurze Zusammenfassung in Chow Tse-tsung: The 

May Fourth Movement. Intellectual Revolution In Modern China, Cambridge/Mass. und London 1960, S. 

218-222).

260 Ibid. S. 12-13. Damit schlagt interessanterweise gerade Li Dazhao das vor, was Mushakoji vorgemacht 

und Kawakami als unzeitgemaB kritisiert hatte.
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des Prinzips „Arbeit und Studium“. Die Durchfuhrung der Idee (schlieBlich ja die seine) 

war nur in diesem Faile mangelhaft und bedeute kein grundsatzliches Scheitern.261

Chen Duxiu als engagiertester Fbrderer und Herausgeber der Xin qingnian schloB sich 

in seinem Kommentar weitgehend Wangs Interpretation an. Es habe an Entschlossenheit, 

Gewohnheit zu arbeiten und Produktionsfertigkeit gemangelt, also sei menschliches Ver- 

sagen, nicht organisatorische Probleme, die Erklarung der SchwierigkeitenC6"

Auf diese Diskussion hin meldete sich (Shi) Cuntong (fife) ff , ein Mitglied der 

gescheiterten Untergruppe 1, zu Wort, um aus der Perspektive des Aktivisten die 

gemachten Erfahrungen darzulegen und daraus Lehren fur die Zukunft zu ziehen. Er 

empfand die Diskussion der Fbrderer als oberflachlich, denn sie reflektiere nur ihre unter- 

schiedlichen Erwartungen an die Gruppe. Auch schwinge die Einstellung mit, daB die Akti

visten nur die Ausfuhrenden dessen sein sollten, was die Fbrderer erhofften, wogegen sich 

Shi Cuntong verwahrte. Ausgangspunkt der Mitglieder sei gewesen, daB man mit der 

Gruppe ein neues Leben unabhangig von alien anderen, besonders den Familien, fuhren 

kbnne. Insofern war die Mitgliedschaft nicht nur auf die Zeit des Studiums ausgerichtet, 

sondern fur immer. In einem zweiten Schritt wollte man dieses neue Leben propagieren 

und schlieBlich die gesamte Gesellschaft in diesem Sinne verandern.

Im Laufe der etwa drei Monate, die die erste Untergruppe bestand, war es allerdings 

nicht gelungen, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Beispielsweise blieben die An- 

wohner, denen man Dienste wie Waschewaschen anbieten wollte, aus Gewohnheit bei 

ihren angestammten Waschereien, so daB Arbeit fehlte. Die Bilanz der Gruppe erlaubte es 

daher nicht, auf Dauer ohne Fremdkapital auszukommen, doch forderte dies ja das Prinzip 

der Autonomie. Aber auch innerhalb der Gruppe gab es Probleme. Anhand konkreter Fra- 

gen, wie das Gruppenleben sich gestalten sollte, wurden Entscheidungen getroffen, die 

nicht von alien getragen wurden und daher zum Austritt einer Reihe von Migliedern 

fuhrten. GrbBter Streitpunkt war die Abschaffung des Privateigentums, zumal dies voraus- 

setzte, daB alle ihre Mitgliedschaft als auf Dauer angelegt verstanden. Ein zweites war der 

EntschluB, sich von den Familien zu Ibsen im Sinne vor allem wirtschaftlicher Autonomie. 

Weder sollte Geld an die Familien abgefiihrt werden, was ja auf Kosten der Gemeinschaft 

gegangen ware, noch Unterhalt akzeptiert werden. AuBerdem wurde das Familiensystem 

als Inbegriff hierarchischer Strukturen abgelehnt. Statt dessen wollte man Teil einer neuen 

Gesellschaft sein. Aus diesem Grund legten im tibrigen die Mitglieder ihre Familiennamen 

ab und verwendeten nur die Vornamen.263

Die Gruppe ging noch einen Schritt weiter und verlangte auch die Aufhebung der Ehe. 

Wer schon verheiratet oder zumindest verlobt war, sollte sich vom Partner trennen. Aller

dings wollte man nicht nur eine mannliche Gruppe sein, sondern propagierte, daB Frauen 

und Manner gleichermaBen Menschen seien und daher am neuen Lebensstil teilhaben soll

ten. De facto waren allerdings Frauen und Manner getrennt organisiert.264 (Es ist ubrigens

261 Ibid. S. 13-15.

262 Ibid. S. 16-17.

So ist z.B. auch dieser Bericht nur mit dem Vornamen „Cuntong“ gezeichnet.

264 Dies wird von Wen-hsin Yeh bei der kurzen Charakterisierung Shi Cuntongs und der ..Gongdu huzhu- 

tuan“ tibersehen. Yeh erweckt den Eindruck, als sei die Kommune primar an der Geschlechterfrage zer- 

brochen. (Siehe Wen-hsin Yeh: Provincial Passages. Culture, Space and the Origins of Chinese Commu

nism, Berkeley et al. 1996, S. 195-196 und S. 199-200).



378 China und der Anarchismus

interessant zu vermerken, daB damit ein traditionelles Moment beibehalten wurde: die Ge- 

schlechtertrennung. Auch in anderen chinesischen Kommuneprojekten scheint diese 

praktiziert worden zu sein, soweit Frauen iiberhaupt teil hatten. Bestenfalls wurden be- 

stehende Ehen bzw. Familien akzeptiert. Im japanischen „Atarashiki mura“ dagegen lebten 

auch [noch] unverheiratete Frauen. In China wurde die Frage gemischter Kommunen nicht 

emgehender erdrtert. Allein Qu Qiubai |g , spater zeitweise KPCh-Fiihrer, forderte 

explizit - unter Anregung von Tolstojs Ansicht zur Rolle der Frauen daB die Neudbrfer 

beide Geschlechter umfassen sollten).265

Auch in Bezug auf die tagliche Lebensfuhrung, so (Shi) Cuntong weiter, radikalisierte 

sich die Gruppe. Obwohl man ursprtinglich Arbeit und Studium zu gleichen Teilen ver- 

kntipfen wollte, kritisierte man das Bildungssystem als kapitalistisch und entschied, sich 

nicht weiter als normaler Student fuhren zu lassen oder verlieB die Universitat ganz. Als 

Angehbrige der Intellektuellenschicht, die traditionell auf die arbeitende Bevblkerung he- 

rabsah, wollte man zur Korrektur vortibergehend besonders die Arbeit in den Vordergrund 

riicken, wobei dies natiirlich auch der Notwendigkeit folgte, sich selbst zu fmanzieren.

Aus diesen Entscheidungen wird deutlich, daB sich die Gruppe bzw. die danach noch 

verbliebenen Mitglieder Schritt fur Schritt radikalisiert und damit weit entfernt hatten von 

dem, was anfangs als Idee der „Gongdu huzhutuan“ entworfen worden war. (Shi) Cuntong 

bezeichnete das anvisierte Ergebnis als Befreiung von Regierung, Machtaustibung, Ge- 

setzen, Religion, Familie und Ehe - im Grunde eine anarcho-kommunistische Lebensform, 

ohne das (Shi) Cuntong es direkt so benannte. Als System schien es perfekt, doch ange- 

sichts des ausgebliebenen Erfolges brachen Zwistigkeiten aus, die schlieBlich zur Auflb- 

sung fuhrten.

Fur (Shi) Cuntong war klar, daB das Scheitern sowohl an auBeren wie inneren Faktoren 

gelegen hatte. Gegen das umgebende kapitalistische Wirtschaftssystem hatte die Gruppe 

keine Chance. SchlieBlich war sie mit ihren Aktivitaten auf Kundschaft angewiesen. Hinzu 

kam die Unerfahrenheit der Mitglieder. Das bedeutete aber auch, daB dies kein nur 

zufalliges Scheitern war, sondern daB vor einer grundsatzlichen Umgestaltung der Gesamt- 

gesellschaft so ein Projekt unmbglich war. Daher zog er aus dem Experiment zwei Lehren 

fur die Zukunft:

1. Um die Gesellschaft zu andern, muB man sie als ganzes andern, nicht in Teilen.

2. Vor solch einer grundsatzlichen Umgestaltung kann kein Experiment eines neuen 

Lebensstils gelingen.266

265 Ob nur in Form von Ehen/Familien, blieb offen. (Siehe seine Anmerkungen zu seiner Ubersetzung von

Tolstojs „An die Frauen11 in Jiefangyu gaizao ® [Befreiung und Reform] Bd. 2, Nr. 5, 1.3.

1920, S. 44-45). - Qu war jedoch prinzipiell skeptisch, dab die Neudorf-Idee zur Veranderung der Ge- 

samtgesellschaft ein taugliches Instrument darstelle. (Siehe sein „Du ‘Meilijian zhi zongjiao xincun 

yundong’11 H f I] §2 “ [Meine Lekttire von „Amerikas religiose Neudorf-Bewe-

gung“], bezogen auf Li Dazhaos erwahnten Artikel, in Xin shehui Id W [Neue Gesellschaft] Nr. 9, 21. 

1. 1920, S. 58. - Diese Zeitschrift liegt im VR-Nachdruck 1981 vor).

266 Cuntong jyt $t. : ,,‘Gongdu huzhutuan’ di shiyan he jiaoxun11 I Ot 21 Ifl 8B W f 0 Id (Bas

Experiment der Gruppe fur gegenseitige Hilfe bei Arbeit und Studium und seine Lehren), erschienen in 

der dem „Tag der Arbeit1' gewidmeten Nummer von Xingqi pinglun Nr. 48, 1. 5. 1920, Teil 7, S. 1-4. 

(Auch abgedruckt in IVusi shiqi de shetuan Bd. 2, S. 423^140). - Einige andere Mitglieder schrieben spa

rer ebenfalls liber ihre Erfahrungen bei der Gruppe. Siehe z.B. Fu Binran : „Wusi qianhou" H US

(Um die Zeit des Vierten Mai) in Wusi yundong huiyilu £ EiMDI f,g,(Reminiszenzen an die
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Er persbnlich zog die Konsequenz und ging nach Shanghai mit der Absicht, wie Dai 

Jitao es angeregt hatte, in Fabriken die gesellschaftliche Realitat der Arbeiter kennen- 

zulernen und dort Erfahrungen zu sammeln, die fur eine gesellschaftliche Revolution niitz- 

lich sein wiirden.* * * 267 (Er ging dann allerdings aus Gesundheitsgrunden doch nicht in Fabri

ken, sondern bald mit der Hilfe Dai Jitaos nach Japan)/68

Das Projekt „Gongdu huzhutuan“ brach schlieBlich auch andernorts zusammen. Ver- 

gleicht man es mit dem „Atarashiki mura“, so fallt auf, dab die Gruppe sich sehr viel ra- 

dikaler von der Allgemeingesellschaft abzusetzen versuchte, obwohl sie im stadtischen 

Milieu blieb. „Atarashiki mura“ ging nicht auf Konfrontationskurs und war quasi-religibs, 

wahrend die chinesische Gruppe stark revolutionare Obertbne hatte. Mushakbji war die 

charismatische Integrationsfigur des „Atarashiki mura“, wirkte allein schon durch seine 

Beriihmtheit als Schriftsteller (und gesellschaftliche Stellung als Adliger) und half ent- 

scheidend bei der Finanzierung, u.a. indem er den Boden fur die Kommune erwarb. Kapital 

von auBen war durchweg nbtig, um das „Atarashiki mura“ am Leben zu erhalten. Die 

„Gongdu huzhutuan“ dagegen hatte sofort versucht, wirtschaftlich auf eigenen FtiBen zu 

stehen, was scheitern muBte, und bewuBt angestrebt, auBerkommunitare Verbindungen 

weitgehend abzubrechen. Auch gab es keine fuhrende Persbnlichkeit, die Integrationsfunk- 

tionen hatte leisten kbnnen.269

Trotz des Scheiterns des „Gongdu huzhutuan“-Experimentes war in China die Neudorf- 

Idee noch nicht tot.2'0 So entstand die der Neudorf-Idee verpflichtete „Xinren“ A 

(Neue Menschen)-Gruppe im April 1920 in Shanghai, also zu einem Zeitpunkt, als gerade 

iiber die Probleme der „Gongdu huzhutuan“ debattiert wurde. Sie hielt sich fur einen „wis- 

senschaftlichen Weg“ der Lbsung gesellschaftlicher MiBstande und verwahrte sich gegen 

den Vorwurf eines individualistischen Eskapismus.271 In Mushakbji-Manier sah sie aber 

den Weg in der Veranderung des Einzelnen, nicht in der Errichtung eines „Modelldor- 

fes“,272 und war unter den chinesischen Entwiirfen der am engsten mit dem „Atarashiki

Vierte-Mai-Bewegung), Ausgabe Tokyo 1973, S. 159-172, bes. ab S. 167. Demnach wurde in der Gruppe

u.a. Esperanto gelemt! Fu entschied, sich seinen Lebensunterhalt auch auBerhalb der Kommune durch

Nachhilfeunterricht in Englisch bei Kindem reicher Leute aufzubessern.

267 Siehe seinen Briefwechsel, abgedruckt in Wusi shiqi de shetuan Bd. 2, S. 418-422, bes. S. 422.

268 Vgl. Yeh: Provincial Passages S. 219.

269 Ausfuhrlicher zum Vergleich von „Atarashiki mura“ und „Gongdu huzhutuan" siehe mein „Atarashiki 

mura versus xincun: Zur chinesischen Rezeption eines japanischen Modells altemativer Lebensfuhrung“, 

Vortrag auf dem Deutschen Orientalistentag 1998. (Wird gedruckt im Tagungsband).

270 So gab es z.B. im April 1920, als sich das Scheitern der „Gongdu huzhutuan“ abzeichnete, konkrete Vor- 

schlage fur Ortlichkeiten, wo ein Neudorf errichtet werden konnte. (Vgl. Cai Yuanpeis Nachricht iiber 

„eine Gelegenheit, ein Neudorf einzurichten" an Interessenten seiner Universitat in Beijing daxue rikan

fg A B fij [Tageszeitung der Peking-Universitat], 20. 4. 1920, S. 3. - Die Zeitung liegt im VR- 

Nachdruck 1981 in 16 Banden vor).

271 Tai Guangdian fA A A-: „Wenhua yundongzhong de xincuntan“ A A ill ft) A ED f J W (Erorterung

des Neudorfes in der Kulturbewegung) in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 233-242, dort S. 234. Hin- 

tergrund war Hu Shis Kritik am „Atarashiki mura“ als „Individualismus“ gewesen (s.u.). Diese wies Tai 

im Juni 1920 in einem weiteren Artikel nochmals gesondert zuriick. - Tai schloB sich dann Anfang 1921 

der anarchistischen „Huzhushe“ A A (Gruppe fur gegenseitige Hilfe) in Peking an. (Siehe seine Er- 

wahnung in den Akten zur „Huzhushe“ in Zhongguo wuzhengfuzhuyi he zhongguo shehuidang S. 84 und 

S. 86).

272 Ibid. S. 235.
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mura“-Vorbild verbundene. Es kam jedoch nie zu einer praktischen Umsetzung, obwohl 

sie geplant war.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgte dagegen die „Gongxue“- T H? (Arbeit und Bil- 

dung)-Gruppe, die stark anarchistische Neigungen hatte. Einer der fuhrenden Kdpfe war 

Kuang Husheng [! S B • ein Anarchist aus Hunan, der spater anarchistische Erziehungs- 

projekte initiieren sollte und eine Hauptrolle bei der Vierten-Mai-Demonstration gespielt 

hatte.273 Am Vortag der Demonstration, dem 3. Mai 1919, wurde die „Gongxue“-Gruppe 

offiziell gegriindet, die mit iiberwiegend handwerklichen Beschaftigungen neben dem 

Studium experimentieren wollte.274 Die Zeitschrift gleichen Namens erschien ab Ende 

1919 und betonte - in Absetzung von den Verfechtern der gongdu-ldee dab Arbeit und 

Bildung gleichermaben wichtig seien, nicht nur die Arbeit zur Finanzierung diene. Daher 

habe man sich auch auf den Begriff xue statt du geeinigt.27' Andererseits kritisierte die 

„Gongxue“-Gruppe auch das „Atarashiki mura“, 76 indem sie ihm vorwarf, zuviel Gewicht 

auf die korperliche Arbeit zu legen. Auch wurde die Berechtigung von Ausnahmen fur 

„besonders Befahigte“ in Frage gestellt.277 In der Kritik schwangen auch nationalistische 

Untertone mit, da man von Mushakoji keine „Belehrungen“ erwarte,278 zumal die aggres

sive Chinapolitik seines Landes es gebiete, dab er sich zuerst um die Belehrung seiner 

Landsleute kiimmern sollte. De facto waren sich die Ideale aber recht ahnlich. Die

27? Er war es, der als erster in das Haus des als projapanisch geltenden Verkehrsmministers Cao Rulin U 

einbrach. - Spater griindete er das primar anarchistisch inspirierte College „Lida xueyuan“ Bill'S® 

(Kolleg zur Personlichkeitsbildung) und hatte Verbindungen zur Arbeiteruniversitat (s.u.). Ein kurzer bio- 

graphischer AbriB (in japanischer Ubersetzung) findet sich in Saga/Sakai/Tamagawa S. 180-185.

274 Nach Guo Shengs Presentation ware die „Gongxue“-Gruppe innerhalb Chinas die Avantgarde der Pro- 

jekte zur Verbindung von Arbeit und Studium gewesen. Abgesehen von den oben beschriebenen kommu- 

nitaren Ideen vor dem Vierten-Mai und dem EinfluB der Vorbereitungsschulen fur ein Werkstudium in 

Frankreich (seit 1917), vemachlassigt dies auch das „Atarashiki mura“-Vorbild, das seit Marz 1919 durch 

Zhou Zuoren bekanntgemacht worden war.

275 „Shi ‘gongxue’" “ (Erklarung zu „Arbeit und Bildung“) in Gongxue XS (Arbeit und Bil

dung) Bd. 1, Nr. 1 (1919), S. 19-23. Das gowgoXKonzept dagegen habe die Arbeit nur als Mittel zur Fi

nanzierung des Studiums betrachtet. - Damit gab die „Gonxue“-Gruppe nur die von einigen Forderem der 

„Gondu huzhutuan" erhobenen Einwande und besonders Cai Yuanpeis Standpunkt wieder.

276 Siehe (Sun) Langgong (J^) (Ml: „Gongxue zhuyi yu xincun" T # B M W $T M (Die Idee von Arbeit

und Bildung und das Atarashiki mure) in Gongxue Bd. 1, Nr. 4 (1920), S. 5-13, sowie in der folgenden 

Gougxwe-Nummer 5 den Briefwechsel zwischen Zhou Zuoren und (Sun) Langgong: ,,‘Gongxue zhuyi yu 

xincun’ de taolun“ >• “ IfWtra (Diskussion uber „Die Idee von Arbeit und Bildung

und das Atarashiki mura“), S. 5-15.

277 Sun Langgong vertrat hier die Ansicht, daB die Bildung „naturliche Unterschiede" beseitigen werde - eine 

Annahme, die Kropotkin ja gehegt hatte. (Siehe ,,‘Gongxue zhuyi yu xincun’ de taolun“ S. 10).

278 (Sun) Langgong: „Gongxue zhuyi yu xincun" in Gongxue Nr. 4, S. 12. Dies bezog sich auf Mushakojis 

„Brief an einen unbekannten chinesischen Freund" (s.o.), in dem er behauptete, daB China noch nicht 

erwacht sei, sondem anderen Staaten (inkl. Japan) hinterherhinke.

279 Zhou wies dies im Briefwechsel natiirlich mit dem Hinweis zuriick, daB Mushakoji ja gerade die Sicht des 

Einzelnen als Glied der Menschheit propagiere und nicht als Reprasentant eines Staates, waren doch 

„Staat“ Oder „Volk“ nur Bezeichnungen fur die Summe aus konkreten Individuen (Gongxue Nr. 5, S. 7).

280 Dies betonen Zhou Zuoren und Sun Langgong am Ende ihres Briefwechsels (Gongxue Nr. 5, S. 14-15) 

anlaBlich des Beitrags „Gongxue zhuyi yu xincun", der dies im iibrigen auch schon zugegeben hatte 

(Gongxue Nr. 4, S. 5-9). Sun Langgong vertrat die Position des Maximalisten, Zhou dagegen versuchte, 

die Einwande gegen das „Atarashiki mure" mit praktischen Argumenten zu relativieren.
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„Gongxue“-Gruppe erwagte eine Exkursion zum „Atarashiki mura“ und konnte auch auf 

Zhous Empfehlung rechnen. Ein eigenes Experiment wurde zwar versucht, gelang jedoch 

nicht.281

Ahnliches gait fur die „Juewu" (Erwachen)-Gruppe in Tianjin, zu der u.a. der spa- 

ter als Kommunist bekannt gewordene Zhou Enlai ff] JU gehorte. Diese machte sich - 

insgesamt gesehen - die detailliertesten Gedanken iiber eine Verbindung von Arbeit und 

Studium. Ein langer Artikel „Gongduzhuyi“ T tl HE (Die Idee von Arbeit und Stu- 

dium) setzte sich intensiv mit der Verbindung von Arbeit und Studium in verschiedenen 

Lebensphasen sowie mit den wunschenswerten Arten von Arbeit, die ausgeiibt werden 

sollten, auseinander.282 Zhou Zuoren wurde eingeladen, um das „Atarashiki mura"-Modell 

vorzustellen.283 Obwohl auch die „Juewu“-Gruppe eine Umsetzung plante, gelang sie 

nicht. Dafiir nahmen einige Mitglieder jedoch wiederum am Frankreich-Werkstudenten- 

Programm teil.

Das „Atarashiki mura“, das also in seiner eigentlichen Form in China nie zur Reali- 

sierung kam, erhielt aber bald nach Zhous verstarkter Propaganda-Aktivitat auch grund- 

satzliche Kritik. Hu Shi, der anfanglich die „Gongdu huzhutuan" unterstiitzt hatte, war der 

„Atarashiki-mura“-Idee gegeniiber von vorneherein ablehnend, und seine Kritik wurde sehr 

einflubreich. Bereits im Januar 1920, also zu einer Zeit, als er noch auf das „Gongdu hu- 

zhutuan“-Projekt setzte, verfabte er einen Artikel, in dem er das Neudorf als indivi- 

dualistisch kritisierte.284 Er sah darin eine Form des Eskapismus. Statt die Probleme der 

Gesellschaft anzupacken, kultiviere man sein Ego. Auberdem sei das „Atarashiki mura“ 

fortschrittsfeindlich, unbkonomisch und passe nicht in die Moderne. Die im Grunde alte 

Idee, die Gesellschaft durch die moralische Verbesserung des Einzelnen erreichen zu 

wollen, ignoriere die Tatsache, dab der Einzelne weitgehend von der Gesellschaft gepragt 

sei.285 Hus Gegenvorschlag bestand darin, die in der Gesellschaft wirksamen Krafte zu 

verandern, etwa Sitten, Erziehung, Denkweisen. Dafiir bediirfe es des Experimentierens 

und des kampferischen Einsatzes. Als positives Beispiel fiihrte er die englisch-ame- 

rikanische Idee der „social settlements" an. Dort zogen Studenten in Armenviertel und 

versuchten, durch ihr soziales Engagement allmahlich ihr Umfeld positiv zu beeinflussen. 

So wandle sich das „alte Dorf‘ zum „neuen“, statt ein neues jenseits des alten aufzubauen. 

Niemand habe das Recht, sich heute aus einer Gesellschaft zu stehlen, in der es so viele 

Probleme zu Ibsen gebe, um sich ein „neues Leben“ zu gbnnen.286

281 Die obige Darstellung versucht, das Bild der „Gongxue“-Gruppe, wie es Guo Sheng (S. 45-49 und S. 73- 

78) zeichnet, noch etwas zu differenzieren. - Immerhin unternahmen Mitglieder der Gruppe offensichtlich 

zwei konkrete Anlaufe. Siehe den biographischen Abrib zu Kuang Husheng in Saga/Sakai/Tamagawa S. 

183-184.

282 Siehe das Organ der Gruppe, Juewu JK'I'H (Erwachen), Nachdruck Peking 1980, woven allerdings nur ein 

Heft (Januar 1920) erschien.

28j Siehe den Bericht iiber die Aktivitaten der Gruppe seit ihres Bestehens in Juewu.

284 Hu Shi: „Feigerenzhuyi de xin shenghuo“ A A M SEl A T (Ein nicht-individualistischer neuer 

Lebensfstil]), zunachst am 15. 1. 1920 in Shishi xinbao, Beilage Xuedeng, S. 1, als Vortragsmitschrift er- 

schienen. In Xinchao Bd. 2, Nr. 3 (Februar 1920), S. 467-477, erschien dann die von Hu selbst verfabte 

Version. Da sie genauer und ausfuhrlicher ist und eben von Hu selbst stammt, beziehe ich mich auf diese 

Version.

285 Xinchao Bd. 2, Nr. 3, S. 467-473.

286 Ibid. S. 473-477.
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Zhou Zuoren hatte diese Kritik Hus287 umgehend beantwortet und dagegengehalten, daB 

die Veranderung der Gesamtgesellschaft immer auf der Anderung der Individuen beruhen 

miisse, schlieBIich setzte sich ja die Gesellschaft aus Individuen zusammen. Im Gegensatz 

zu den Eremiten des chinesischen Altertums sei das Neudorf ein positives Ideal, verwirk- 

liche es auf friedliche Weise und kampfe daher in diesem Sinne durchaus, aber eben ge- 

waltlos. Dem Vorwurf der Ineffizienz aufgrund der Infragestellung der Arbeitsteilung hielt 

Zhou entgegen, daB die Arbeitsteilung nicht vollig aufgehoben sei, aber man vermeiden 

wolle, daB sie die Ausbeutung anderer rechtfertige. Explizit distanzierte sich Zhou dabei 

aber auch von Gesellschaftsveranderern wie Kotoku oder Osugi, da diese die Oberschicht 

nicht mehr als Menschen ansahen und gewissermaBen den umgekehrten Fehler machten. 

Ziel sei es, jedem ein sinnerfulltes Leben zu garantieren. GewiB kbnne man nicht sicher 

sein, daB das „Atarashiki mura“ - im Gegensatz zu gescheiterten ahnlichen Projekten - 

iiberleben werde, aber die Intention, alle auf Arbeit zu verpflichten, werde auch dann nicht 

untergehen.288

Gegen Hus Kritik bekam Zhou auch Schiitzenhilfe von verschiedenen Seiten, zum einen 

von dem Anarchisten Zheng Xianzong Jf / Taipu ft; (s.u.) (selbst kein Neudorf- 

Befurworter), zum anderen von (Tai) Guangdian von der „Xinren“-Gruppe.289 Auch Tong 

Yixin jj;— >|ft, der das „Atarashiki mura“ selbst besucht hatte, wies Hus Kritik zuriick und 

argumentierte mit dem Vorteil, das Dorf aus eigener Anschauung zu kennen. AuBerdem 

kritisierte er, daB Hu von der japanischen Situation eben keine Ahnung habe, sonst wiirde 

er das revolutionare Moment eines „Atarashiki mura“ in einem sich sonst so aggressiv und 

repressiv prasentierenden Land nicht dermaBen verkennen. AuBerdem behaupteten nicht 

einmal die japanischen Kritiker des „Atarashiki mura“, daB Mushakdji Individualist sei, 

sondern warfen ihm bestensfalls vor, im Vergleich zum Bolschewismus die Gesellschaft zu 

langsam verandern zu wollen.290

Trotz dieser Erwiderungen blieb Hu Shis Kritik jedoch einfluBreich. So lieB sie Guo 

Shaoyu, der zunachst so euphorisch fur das Neudorf eingetreten war, seine Position iiber- 

denken. In der kurzlebigen Zeitschrift Piping (Kritik), die drei Nummern (Ende 1920 

I Anfang 1921) der Neudorf-Frage widmete,291 betonte er zwar, daB Mushakdji ihm weiter 

sehr imponiere, aber daB das „Atarashiki mura“ in der Tat zu passiv sei. Auf Nachahmung 

zu setzen, sei zu wenig, vielmehr miisse man sich um das einfache Volk kummern. In recht 

paternalistischem Ton forderte er, daB die Intellektuellen die Moral der Leute heben mtiB- 

ten, damit sie iiberhaupt fahig wiirden zur Nachahmung. Das Beispiel der Bauern, die in

!87 Zhous Refutation erschien im Januar 1920, d.h. er bezog sich auf die Vortragsmitschrift in Shishi xinbao, 

die knapper, aber inhaltlich weitgehend deckungsgleich ist.

’ss Siehe Zhous „Xincun yundong de jieshuo" ft) fJ 111 St) ED W alt (Erklarung zur Neudorf-Bewegung) in 

Chenbao^ijrg, 24. 1. 1920, S. 7-8.

’89 Die Beitrage erschienen in Shishixinbao, Beilage Xuedeng, am 15. und 16. 6. 1920.

!9° Siehe Tong Yixin m — ft': -Ping Hu Shizhi xiansheng ‘Feigerenzhuyi de xin shenghuo’“ JI IS ft. ft 

ft “ ft flU A ft # ED ft iS “ (Kritik zu Hu Shizhis „Ein nicht-individualistischer LebensstiF) in 

Shishi xinbao, Beilage Xuedeng, 28. 6. 1920, S. 1-2. (An Tongs Kritik schlossen sich noch weitere Stel- 

lungnahmen zum Thema an).

!91 Es handelte sich um die Nummern 5 (8. 12. 1920), 5 (26. 12. 192) und 6(11. 1. 1921). Auszlige wurden 

auch in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 175-204, aufgenommen. Urspriinglich sollten die Beitrage in der 

Pekinger Zeitschrift Rendao A IS (Der Weg des Menschen) als Spezialnummer erscheinen, doch da diese 

verboten wurde, erschienen sie kurzerhand auf diese Weise.
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Japan in der Nahe des „Atarashiki mura“ lebten und offensichtlich wenig wohlgesonnen 

waren, zeige, dab ein unwissendes Volk sonst konstanter Stbrfaktor werde. Allerdings sei 

bei einem Vorgehen, wie es Mushakoji empfahl, darauf zu sehen, dab „wir“ (die Intellek- 

tuellen) zwar auf ,,jene“ (das Volk) positiv wirken, aber nicht von jenen kontaminiert 

werden! Ein gewisser Abstand sei daher das Beste.292 - Guo empfand offensichtlich Hus 

Gegenvorschlag mit den „social settlements1' als eher unheimlich.

Auch Shen Xuanlu B, der erst ein Neudorf-Anhanger und Propagierer der „Gong- 

du huzhutuan“-Idee gewesen war (s.o.), begann sein Engagement zu uberdenken. Ihn habe 

daran fasziniert, dab das „Atarashiki mura“ eine Alternative zum bisherigen Leben bot: 

weg von der Stadt und dem Leben in bkonomischer Abhangigkeit, Verbindung geistiger 

und kbrperlicher Arbeit und ein Modell der Veranderung im Kleinen. Jetzt aber sehe er, 

dab ein „Atarashiki mura“ nur von einem Grundbesitzer und Reichen organisiert werden 

kbnne. Auch brauche man Bauern, die etwas von Landwirtschaft verstiinden, sowie eine 

entsprechende kbrperliche Konstitution.293 - Der letzte Punkt ist insofern interessant, als er 

von den anderen Diskussionsteilnehmern nie angesprochen wurde, wahrend bei den Teil- 

nehmern der Frankreich-Programme oft auf die kbrperliche Uberforderung der Werkstu- 

denten bei der Fabrikarbeit abgehoben wurde (s.o.). Der Unterschied erklart sich nattirlich 

daraus, dab es innerhalb Chinas kaum zur praktischen Umsetzung kam.

In eine ahnliche Richtung wie Shen Xuanlus Einwande ging Huang Shaogus w § 

Kritik: Wo sollte das Kapital und der Boden fur ein Neudorf herkommen, fragte er. Doch 

war er auberdem - ahnlich wie Shi Cuntong bzgl. der „Gongdu huzhutuan" - zur 

Uberzeugung gelangt, dab ein Neudorf in der heutigen Gesellschaft prinzipiell unmbglich 

sei. Erst nach der Umgestaltung der Gesamtgesellschaft kbnne ein solches Projekt Erfolg 

haben.294

Zhou Zuoren, der in Piping zuvor ausfuhrlich das einschlagige Material zum „Atara- 

shiki mura11 und zu Mushakoji vorgestellt hatte,29" griff auf Bitten des Herausgebers der 

Piping, Luo Dunwei in die Diskussion ein und antwortete auf Huangs Einwande.

Er gab zu, dab Geld und Boden grobe Probleme seien und er deswegen auch keine Schritte 

unternommen habe, ein Neudorf zu grtinden. Aber er sah im „Atarashiki mura11 ein Zu- 

kunftsmodell. In eher defensiver Manier wies Zhou darauf hin, dab es durchaus auch 

andere Wege gebe, aber der gesellschaftliche Wandel sei nicht abrupt zu erreichen, und 

deswegen sei es sinnvoll, auf friedliche Weise darauf hinzuarbeiten, wie es „Atarashiki 

mura“ tue. Im iibrigen war ihm besonders wichtig, dab dabei die Feiheit des Einzelnen 

gewahrt bleibe.296

292 Guo Shaoyu ftg : „Xincun yundong di wojian“ if M (ii ©J O N V (Meine Ansicht zur Neudorf- 

Bewegung) in Piping'Nr. 4, S. 1-2. Vgl. auch Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 184-189.

293 (Shen) Xuanlu: „Xincun di wojian“ Ji (Meine Ansicht zum Atarashiki mura) in Piping Nr. 5,

S. 1, bzw. in Wusi shiqi de shetuan, Bd. 3, S. 190—192.

294 „Xincun de taolun“ in Piping Nr. 5, S. 3-4, bzw. in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 195-199. Huangs 

Beitrag steht voran.

295 Zhou Zuoren: „Du Wuzhexiaolu jun guanyu xincun de zhuzuo“ /J\ US St $T W W 11F ff

([Meine] Lektiire von Herrn Mushakojis Schriften zum Atarashiki mura) in Piping Nr. 4, S. 4-6. Am En- 

de wies er noch kurz auf japanische Kritiken an Mushakoji hin. AuBerdem ubersetzte Zhou einige Gedich- 

te Mushakojis zum Thema „Arbeit“ in PipingNr. 5, S. 2-3.

296 „Xincun de taolun“ in Piping ~Nr. 5, S. 4.
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In der ganzen Diskussion in Piping auBerte sich vor allem der Herausgeber Luo Dunwei 

vorbehaltlos fiir das „Atarashiki mura“. Ihm war dabei die Rettung der Kunst vor der 

materialistischen Zivilisation ein Anliegen, womit er einen sonst weitgehend unbeachteten 

Punkt aufgriff.* * * * 297 Er sah im „Atarashiki mura“ die Einheit von Kunst und Leben verwirk- 

licht, wodurch ein wahrhaft menschliches Leben ermbglicht werde.298

Luo wollte allerdings den Kritikern Raum geben nach der Devise der Zeitschrift, alles 

griindlich und kontrovers diskutieren zu lassen.299 300 So erschien in der letzten Sonder- 

nummer zum Neudorf die Kritik von Miao Jinyuan . Er wies das „Atarashiki

mura“ rundum zuriick. In Anlehnung an Hu Shi sah er darin eine moderne Form der Ideen 

Xu Xings (s.o.), namlich die Ablehnung der Arbeitsteilung und die Verpflichtung eines 

jeden, sein eigenes Brot zu erwirtschaften. Es sei Unsinn, den verschiedenen Fahigkeiten 

und Neigungen der Personen nicht Rechnung zu tragen. AuBerdem sei es unbkonomisch, 

gewissermaBen jedesmal das Rad neu erfinden zu wollen. Die Annahme, daB das Dorf 

durch sein Vorbild wirken solle, sei vdllig illusorisch, wie schon die Erfahrung mit den 

Nachbarn des japanischen „Atarashiki mura“ lehre. Zum dritten saBen diejenigen, die 

vollmundig vom Neudorf schwarmten, gemiitlich in ihrem Kammerlein. Die „Gongdu hu- 

zhutuan" habe immerhin konkret ein Experiment versucht, aber nur mit dem Ergebnis, daB 

die Mitglieder nicht mehr zum Studium kamen.

Miaos Ansicht nach muBte man nicht eine neue Umgebung schaffen wie ein Neudorf, 

worin doch nur die alten Menschen leben wtirden, sondem die Menschen andern in der 

alten Umgebung, und zwar nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen.j0°

Einen noch etwas anderen Akzent setzte Guo Mengliang f|, ein Student in Peking 

und Mitglied der anarchistisch-nihilistischen Zeitschrift Fendou |2iJ (Kampf) (s.u.), in 

der Zeitschrift Pinglun zhi pinglun IFF Ira FF Ira (Kritik der Kritik). Obwohl er die Idee 

des Neudorfes an sich begriiBte, gab er zu bedenken, daB China primar mit politischen 

Problemen zu kampfen habe und daher eines revolutionaren Ansatzes zur Gesellschafts- 

veranderung bediirfe. AuBerdem sei im bauerlichen China die „Atarashiki mura“-Methode, 

die auf die Vernunft der Menschen setze, inpraktikabel, denn Bauern seien nun einmal 

nicht leicht umzustimmen (wofiir er einmal mehr auf die Reaktion der japanischen Bauern 

verwies). Chinas Situation sei vielmehr der RuBlands ahnlich, weshalb „russische Me-

29; In ahnlicher Richtung, aber allgemeiner formuliert, war Wang Tongzhao in seinem Beitrag ge-

gangen: „Meihua de xincun tan“ (Zum Neudorf [unter dem Aspekt der] Asthetisierung)

in Piping Nr. 4, S. 2-4. Siehe auch den Beitrag der spater bekannten Schriftstellerin Lu Yin A A: „Xin-

cun di lixiang yu rensheng di jiazhi“ f J Jg JU A A1S fit ffl (Das Neudorf-Ideal und der Wert des

menschlichen Lebens) in Piping Fa. 4, S. 6.

298 Siehe Luo Dunwei „Yishu fuhuo yu xincun“ ©ALMA A AAt (Die Auferstehung der Kunst

und das Atarashiki mura) in Piping Nr. 5, S. 1-2, bzw, in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 193-194. Siehe 

auch seine Zuriickweisung von Einwanden gegen das „Atarashiki mura“ in Piping Nr. 5, S. 4, bzw. in 

Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 200-201.

299 Vgl. das Editorial der Zeitschrift in Piping Nr. 1, S. 1, bzw. in Wusi shiqi de shetuan Bd. 3, S. 178-179. 

(Fiir Chow Tse-tsungs Einstufung der Zeitschrift als „anarchistisch“ [siehe sein Research Guide to the 

May Fourth Movement. Intellectual Revolution in Modern China, 1915-1924, Cambridge/Mass. 1963, S. 

72] kann ich allerdings nach Lektiire der Zeitschrift keine Belege finden).

300 Miao Jinquan: „Xincun yu xin ren“ $T A (Neue Dbrfer und neue Menschen) in Wusi shiqi de

shetuan, Bd. 3, S. 202-204.
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thoden“ da besser geeignet seien. Guos Fazit war daher, dab das „Atarashiki mura“ zwar an 

sich gut sei, aber fur China schlicht nicht passe.301

Wie die gesamte Auseinandersetzung um das Neudorf zeigt, entwickelten sich die Kri- 

tiken in zwei Richtungen: die einen, reprasentiert von Hu Shi, wollten die schrittweise 

friedliche Veranderung der Gesamtgesellschaft uber die Lbsung konkreter Fragen und er- 

neuerte gesellschaftliche Institutionen erreichen, die anderen - im Sinne Dai Jitaos bzw. 

Shi Cuntongs - wollten die Intellektuellen der Arbeiterklasse annahem, um eine 

grundsatzliche gesellschaftliche Revolution zu erreichen.

Die Begeisterung fur die Suche nach einer neuen Lebensform, deren wichtigster Ex

ponent die Neudorf-Bewegung war, ebbte 1921 ab. Nur gelegentlich erschienen noch Be- 

richte tiber das „Atarashiki mura“ oder iiber ahnliche Projekte, z.B. ein sogenanntes „Neu- 

dorf‘ in Guangdong unter Leitung von Xu Maojun JA) .302 Die Dongfang zazhi 

brachte noch 1922 Fotos vom „Atarashiki mura“,303 und Anfang 1923 wurde gar eine Xin- 

cun genannte Zeitschrift in Jiangsu herausgebracht/04 Die kantonesische anarchistische 

Zeitschrift Chunlei (Fruhjahrsdonner) (Herbst 1923 bis Mai 1924) (s.u.) erwahnte 

immerhin mehrfach Versuche von „Genossen“ (!), Neudbrfer zu griinden, u.a. in 

Baoding,30" doch blieben dies Einzelfalle.

Zhou Zuoren selbst blieb dem Neudorf-Ideal und Mushakoji zwar verbunden,306 doch 

stellte er seine Propagandatatigkeit ein. AuBer einer schweren Krankheit war es wohl 

auch die Erkenntnis, daB er nichts mehr damit erreichen wtirde,308 die ihn dazu bewog. In 

einem Brief 1923, der in der von „Atarashiki mura“-Anhangern zwischenzeitlich herausge- 

gebenen Kunstzeitschrift Seichosuru hoshi no mura fB. § 'T -5 S CD W (Gruppe sich ent- 

wickelnder Sterne) erschien, auBerte er sich sehr pessimistisch iiber die chinesische Jugend,

01 (Guo) Mengliang: „Xincun piping11 (Kritik des Neudorfes) in Pinglun zhi pinglun FfaZ W

In (Kritik der Kritik) Bd. 1. Nr. 1, 15. 12. 1920, S. 41-46. - Guo wandte sich spater dem Gildensozia- 

lismus zu.

'C2 Siehe Minguo ribao £5 0^ (Tageszeitung „Republik“), 4. 1. 1921, Teil 2, S. 3.

jOj Dongfang zazhi Bd. 19, Nr. 9, 10. Mai 1922.

j04 Laut Huzhu yuekan 7? Bh R f!l (Monatszeitschrift „Gegenseitige Hilfe“) Nr. 1 (nach Wusi shiqi de she- 

tuan Bd. 4, S. 339).

j05 Siehe z.B. in Nr. 2 in den Nachrichten von Genossen, S. 8.

106 Zhou besuchte anlaBlich eines Japanaufenthaltes 1934 noch einmal, wie erwahnt, die Tokyoer Zweigstelle 

des „Atarashiki mura“. AuBerdem hatte er weiterhin Briefkontakt mit einigen Dorflern. Selbst kurz nach 

dem Beginn des Chinesisch-Japanischen Krieges 1937 bekraftigten Mushakoji und Zhou ihre Freund- 

schaft (siehe Zhang Juxiangs japanischen Artikel: „Shu Sakujin to nihon no atarashiki mura“), doch die 

Umstande wurden schwieriger. 1943 reiste Mushakoji in seiner Funktion als Schriftsteller in den japanisch 

besetzten Teil Chinas. Er traf zwar mit Zhou zusammen, doch konnten sie nicht frei miteinander sprechen. 

Eine zusatzliche Erschwernis war Mushakojis Unterstiltzung der japanischen Aggressionspolitik. Beide 

gingen daher aus der Kriegszeit als mit Makeln behaftet hervor: Mushakoji als Kriegsbefurworter, Zhou 

als Landesverrater. (Siehe Sekiguchi Yajukichi: „Shu Sakujin to atarashiki mura“). Zhou ware deshalb fast 

hingerichtet worden. (Zhou Qingmao: „Zhou Zuoren de riben jingyan11 S. 899, hebt allerdings hervor, daB 

Zhou selbst seine Rolle als Vermittler sah und so den Chinesen helfen wollte).

Mushakoji bemiihte sich nach dem Krieg, iiber Zhous Ergehen Informationen einzuholen. AnlaBlich 

seines Todes 1967 nahm er ihn in seinem Nachruf gegen die chinesischen Vorwiirfe in Schutz, er habe mit 

den japanischen Militars kollaboriert, und wiirdigte ihn als aufrechten Charakter und wichtigen Schrift

steller. (Mushakoji Saneatsu: „Shu Sakujin-kei“ in Kono michi, Juli 1967, S. 1-2).

’Il7 Siehe Chow: „Chou Tso-jen ...“ S. 132.

J°8 Vgl. Zheng Qingmao S. 883-884.
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da sie vollig vom Nationalismus besessen sei/09 Die „Atarashiki mura“-Idee war da nur 

schwer zu vermitteln.

Obwohl Mushakoji in den 20er Jahren vermehrt ins Chinesische iibersetzt wurde, u.a. 

von Zhou Zuoren und Lu Xun,* * * * * * * * * 310 spielte die Neudorf-Idee nur noch eine Nebenrolle.311

Die Neudorf-Idee und der Anarchismus: Weder Mushakoji noch Zhou Zuoren waren 

Anarchisten,312 ja sie distanzierten sich von diesen, soweit sie Gewalt (besonders gegen 

bestimmte „Klassen“) befurworteten. Wahrend in Japan Osugi Sakae als fuhrender Anar

chist seine Bedenken gegen Mushakbjis „Atarashiki mura“ formulierte (s.o.), gab es in 

China keine ahnliche Gallionsfigur. Vielmehr war der Anarchismus eine eher diffuse Ge- 

dankenstrbmung. Die sich dezidiert als Anarchisten in der Nachfolge (Liu) Shifus ver- 

stehenden anarchistischen Gruppen und Griippchen der Vierten-Mai-Zeit waren nicht di- 

rekt in die Neudorf-Bewegung involviert,313 auch wenn einige explizit Sympathie bekun- 

deten. Dies gait z.B. fur Liang Bingxian, den fruheren Mitarbeiter Shifus. Liang gab 1919 

in Kanton zeitweise die Minfeng g M (Volkssitten)-Wochenzeitschrift heraus (s.u.) und 

auberte sich darin positiv zum „Atarashiki mura“.314 * Ende 1919 erschienen in der ebenfalls 

von Liang herausgegebenen anarchistischen Zeitschrift Minxing g g (Stern des Volkes) 

(s.u.) ferner zwei Artikel zu Mushakoji,317 die ihn und das „Atarashiki-mura“-Projekt vor- 

stellten und prinzipiell positiv bewerteten. (Im tibrigen spiegelte dies auch die Sicht des 

anarchistischen „Lehrmeisters“ Kropotkin wider, der eher skeptisch war, ob Kommunen 

unter den „gegenwartigen Verhaltnissen“ Erfolg haben wurden,316 ihnen aber seine Sym

pathie nicht verweigerte)/1' Bestenfalls Kuang Husheng konnte als beiden Seiten, der 

anarchistischen und der Neudorf-Bewegung, zugehbrig definiert werden, auch wenn er

J°9 Siehe die Zusammenstellung der Zhou-Materialien aus alten Atarashiki wa-Nummem in Atarashiki

mura August 1992, S. 18-25, dort S. 25.

jl° Dieser engagierte sich (ibrigens nicht fur das „Atarashiki mura“.

J" Es ist allerdings bemerkenswert, daB noch 1927 eine chinesische Ubersetzung zum „Atarashiki mura“ er-

schien. (Siehe Modern Japanese Literature in Translation S. 168). AuBerdem kam, wie erwahnt, noch

1930 ein Chinese ins „Atarashiki mura“, der in Fujian ein Neudorf griinden wollte.

Chen Lying HOP erwahnt, daB er als Mittelschiiler 1923 in der Schule eine Ubersetzung Zhous

zum „Atarashiki mura“ las und Mushakoji weithin ein Begriff war. (Siehe Chen Jiying PlOS : Qi Ru

shan, Lin Yutang, Wuzhexiaolu Shidu [Qi Rushan, Lin Yutang,

Mushakoji Saneatsu], Taipei 1977, S. 79-81).

jl2 Zhou hatte in seinen Studientagen in Japan - wie gesagt - zwar Verbindungen zur Tianyi, doch laBt sich

ein starkeres personliches Engagement fur den Anarchismus bei ihm nicht feststellen.

313 So klammern die meisten Arbeiten zur Geschichte des chinesischen Anarchismus das Thema aus. Nur Xu/ 

Liu (Zhongguo wuzhengfuzhuyu shi S. 164-174) integrieren die „Gongdu huzhutuan11. Scalapino/Yu be- 

handeln nur die Aktivitaten in Bezug auf Frankreich. Tamagawa beschrankt sich auf eine Erwahnung am 

Rande (Chugoku anakizumu no kage S. 77-80 bzw. Chugoku no kuroi hata S. 173-177). Dirlik (Anar

chism ... S. 193-194) geht kurz darauf ein.

-14 Vgl. die Bemerkungen zur Zeitschrift in IVusi shiqi qikan jieshaa Bd. 3, S. 385-386, bzw. den in Ge/ 

Jiang/Li Bd. 1 abgedruckten Artikel aus der Zeitschrift: „Jiating de chufen“ gl 0/ ® [GeiBelung der 

Familie], bes. S. 404.

j1' In Bd. 1, Nr. 5, und Bd. 1, Nr. 7.

316 Vgl. Zoccoli S. 495-497.

317 Siehe bes. sein Engagement fur die Siedler in USA und seine - wenn auch lockere - Verbindung zu den 

Kommunen in England, die sich auf ihn beriefen.
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stets eine eher unabhangige Figur im chinesischen Anarchismus blieb. Auf der anderen 

Seite war aber eine Reihe der Neudorf-Aktivisten umgekehrt an anarchistischem Gedan- 

kengut interessiert. Kern- und Angelpunkt der Verbindung zwischen „neuen Lebensstilen“ 

und dem Anarchismus war Kropotkins Gedanke der „gegenseitigen Hilfe“. Wie sich zeigte, 

zog Zhou selbst diese Parallele. Auch die Ablehnung von Autoritaten, das Prinzip der 

freien Vereinbarung, die Kritik an Institutionen wie Gesetzen oder Familie und die Vision 

eines anarcho-kommunistischen Zusammenlebens verbanden sich damit. Letztendlich war 

auch die chinesische go/?g<7w-Bewegung aus dem Nahrboden des Anarchismus entstanden, 

auch wenn sie von Leuten wie Hu Shi, der gewiB keine anarchistischen Neigungen hatte, 

zeitweise unterstiitzt wurde.

In der Tat ist die chinesische Neudorf-Diskussion ein Beispiel fur die kulturelle Di

mension, in der der Anarchismus gewirkt hat, auch wenn er nicht der einzige Hintergrund 

fur die Neudorf-Begeisterung war. Vielen erschien das Neudorf als eine friedliche Variante 

des oft mit Gewalt assoziierten Anarchismus,* * 318 auch wenn dies an sich bereits eine reduk- 

tionistische Sicht von „Anarchismus“ darstellte. Von der agrarischen Ausrichtung erhoffte 

man sich die Losung landlicher Probleme und eine Umwalzung der Gesellschaft von dort 

her.319 Die Frage der Arbeit war im China des Vierten-Mai ein zentrales Thema geworden 

und verband Anhanger Tolstojs wie Kropotkins wie sonstiger Sozialismen. Die Grtindung 

„neuer Dorfcr" war dabei eine unter anderen Methoden und wurde daher auch von man- 

chen selbsterklarten Anarchisten befurwortet,320 da dort die Klassengegensatze der Gesell

schaft aufgehoben wtirden und jeder Arbeit leisten miisse. AuBerdem sah man dort ein Le- 

ben verwirklicht, das ohne Autoritat oder Zwang auskam und die Theorie der Praktibilitat 

solcher Ideen unter Beweis stellen konnte.

Die wenigen konkreten kommunitaren Experimente in China erweckten allerdings auch 

zunehmend Skepsis, ob solch ein Weg gangbar sei. So auBerte auch ein anarchistischer 

Autor, der sich selbst auf dem Land engagierte, noch Ende 1923 Kritik am „Atarashiki 

mura“, weil es „zu wenig kampferische Elemente“ habe.321 Vielmehr sahen sich die Anar

chisten im Grunde eher in der Tradition der Narodniki, die aktiv neue Ideen in die land- 

liche Bevblkerung tragen und nicht nur einfach in landlicher Idylle leben wollten. Nachdem 

die Kommune-Experimente keine ernstzunehmenden Resultate gebracht hatten, suchte eine 

ganze Reihe engagierter Intellektueller nach radikaleren Lbsungen. In den einfluBreichen 

Zeitschriften wurde, nachdem man mehr und mehr iiber die russische Oktoberrevolution 

erfuhr, diskutiert, ob eine solche friedliche Gesellschaftstransformation derm iiberhaupt 

wiinschenswert sei.

Jl8 Siehe z.B. Gao Yihan M —„Wuzhi zhuyi xuelishang de genju“ te T # H ± (D ffi (Die

theoretische Basis des Anarchismus) in Xin zhongguo cp SI (Neues China) Bd. 1, Nr. 3 (1919), S. 43-

57, dort S. 52.

319 Siehe z.B. Ye Chucang ® von der GMD: „Xincun yu xinshi“ fdlOlf V (Neue Dorfer und neue 

Stadte) in Xin zhongguo Bd. 2, Nr. 1 (1920), S. 17-24.

Siehe z.B. „Kuangtao“ ffi#: „Ziyoutan“ § (Freie Gesprache) in Xuehui H (Studiensammlung) 

Nr. 27 (7. 11. 1922), S. 7-8.

„Daneng“ Att (vermutlich = Chen Junleng alias Ouyang Jianbing [s.u.]): „Xiangcun

yundong tan“ ® lit ffil (Uber die Dorf-Bewegung) in der anarchistischen Zeitschrift Chunlei Nr. 2, 

Dez. 1923.
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So war es kein Zufall, dab sich radikalere Geister nach den Erfahrungen insbesondere 

des Jahres 1920, dem Hbhepunkt der Kommune-Euphorie, Theorien zuwandten, die eine 

strukturelle und grundsatzliche Veranderung der Gesellschaft versprachen. Die zuvor noch 

nicht klar differenzierten ideologischen Strbmungen kristallisierten sich nun heraus und 

fuhrten zu Richtungskampfen. Auch die Auseinandersetzungen zwischen den ersten chine - 

sischen Kommunisten und den Anarchisten gehdren in diesen Zusammenhang. Die ge- 

scheiterte Kommune-Bewegung lieferte den neuen Verfechtern einer „Diktatur des Prole

tariates'" wichtige Munition gegen das Ideal einer autoritatslosen, auf freier Vereinbarung 

basierenden Gemeinschaft. Insofern hatte die Neudorf-Bewegung, die dem Anarchismus 

zunachst indirekt zu Popularitat verholfen hatte, durch ihr Scheitern letztendlich negative 

Auswirkungen fur die chinesische anarchistische Bewegung.


