
8. Die Konstituierung der „anarchistischen Bewegung“ innerhalb Chinas

Die Esperanto-Diskussion in Xin qingnian

Wahrend die Diskussionen und teilweise Erprobungen neuer Bildungsideale und Lebens- 

stile die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz fur anarchistisches Gedankengut erhbhten, 

hatte der Anarchismus seinerseits innerhalb Chinas begonnen, sich auzubreiten und zu 

diversifizieren. Fast alle einflubreichen Figuren der sich nun konstituierenden anarchisti- 

schen Bewegung waren in der einen oder anderen Weise mit Shifu verbunden gewesen. 

Durch ihre Propaganda-Aktivitaten wuchs eine neue Generation an chinesischen Anar- 

chisten heran, die dann anschliebend die Fiihrung ubernehmen sollte.

Verbunden mit den ideologischen Vorgaben des Anarchismus bzw. Anarcho-Kommu- 

nismus durch Shifu waren zwei weitere Bereiche, in denen sich die selbsterklarten Anar- 

chisten als Erben Shifus stark engagierten: das Esperanto und die Hinwendung zur Arbei- 

terfrage. Beides waren und blieben keine exklusiv anarchistischen Felder, aber auf ihnen 

wurden, gewissermaben als Nebenschauplatzen, entscheidende Beitrage zur Profilierung 

der anarchistischen Bewegung geleistet und Kampfe mit ideologischen Gegnern ausge- 

tragen. Auberdem belegen sie ebenso wie die bereits betrachteten Themen von neuen Bil- 

dungsidealen und Lebensformen, dab der Anarchismus nicht nur als politische Ideologic in 

China wirkte. sondern kulturelle und soziale Komponenten eng damit verkniipft waren.

Wie bereits erwahnt, hatte sich Shifus Zeitschrift Minsheng nach seinem Tod mit 

Schwierigkeiten noch einige Nummern halten kbnnen, doch mubte sie Ende 1916 schlieb- 

lich eingestellt werden. In der Folge erschienen nur kurze Beitrage in Form eines Bulle

tins.1 Die Mitglieder der Gruppe waren entweder voriibergehend selbst zu Arbeitern ge- 

worden, oder sie versuchten, sich weiter mit Publikationstatigkeiten, vor allem Nach- 

drucken" und insbesondere Esperanto-Publikationen, uber Wasser zu halten;’ Das Espe

ranto fand jedoch ab Ende 1916 auch auberhalb der esperantistischen Kreise eine grbbere 

Publ[zitat, indem es Gegenstand der Diskussion in der einflubreichsten Zeitschrift der ge- 

samten Vierten-Mai-Zeit wurde: in Xin qingnian (Neue Jugend).

In der November-Nummer 1916 (Bd. 2, Nr. 3) begann eine ganze Serie von Leser- 

briefen und Kommentaren, die sich in Xin qingnian uber langere Zeit mit dem Esperanto 

auseinandersetzen sollten. In einem ersten kurzen Brief wurde von „T. M. Cheng‘‘ die 

Frage aufgeworfen, ob sich denn die Beschaftigung mit dem Esperanto lohne, und einige

Das erste Bulletin vom 1.4.1917 findet sich im Anhang des Kyoto-Nachdrucks der Minsheng. Minsheng- 

she jishilu K 52 If ftp W (Bulletin der AYmAewg-Gruppe). Laut der Zusammenfassung zur chinesi

schen anarchistischen Bewegung in der Zeitschrift Ziyou § pfe (Freiheit) (s.u.) erschienen davon insge- 

samt drei Nummern. („Dao“ JI = [Yang Zhidao?]: „Zhina de wuzhengfu yundong" tejEf Tf IMU 

[Die chinesische anarchistische Bewegung] in Ziyou Nr. 1. Ende 1920, S. 40 -43. dort S. 41).

’ Vgl. Ge/Jiang/Li Bd. 2. S. 1072-1073.

Eine Ubersicht iiber das 1917 von der AYzwsAewg-Gruppe vertriebene Esperanto-Material siehe in Min- 

shengshejishilu Nr. 1, S. 12-13.
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Argumente dafiir und dagegen aufgezahlt. Die Antwort des Herausgebers Chen Duxiu 

war ein erstes verhaitenes Ja,* * * * 5 doch als der Leser in einem zweiten Brief nachhakte, 

ob man nicht lieber z.B. Franzbsisch lernen sollte, wo Chen doch selbst die Franzosen als 

RichtgrbBe in Sachen Zivilisation gepriesen hatte,6 meinte Chen, dab es schlieBlich mit 

dem Esperanto nicht eile.7

Die Redaktion und die Hauptbeitragenden der Xin qingnian gehbrten der Peking-Uni- 

versitat an, die inzwischen von dem aus Frankreich zuriickgekehrten Cai Yuanpei geleitet 

wurde. Dieser jedoch entschied, umgehend an der Universitat einen Esperantokurs einzu- 

richten, womit er sein friiheres Engagement fur diese Sprache fortsetzte. Wie erinnerlich, 

hatte Cai sich zur Zeit der Xin shiji fur das Esperanto eingesetzt und sich auch selbst 

bemuht, es zu erlernen. AuBerdem war er es wohl gewesen, der die Frage des Esperanto 

mit der der Modernisierung des Chinesischen verbunden hatte, was auch in Zukunft noch 

haufig gemeinsam diskutiert werden sollte. In der kurzen Zeit zu Beginn der Republik, in 

der er als Erziehungsminister fungierte, hatte Cai die Einrichtung von fakultativem Espe- 

ranto-Unterricht an hbheren Bildungseinrichtungen angeordnet. Dabei hatte er besonders 

die Funktion des Esperanto als Hilfssprache im internationalen Verkehr8 sowie als idealem 

Einstieg fur das Erlernen weiterer westlicher Sprachen im Visier.9 * Durch sein prominentes 

Engagement verhalf er bereits damals dem Esperanto in China auch in der Offentlichkeit 

fur kurze Zeit zu grbBerer Popularitat, als sie die aktiven Esperantisten alleine zu erzeugen 

vermocht hatten. So gab etwa die Dongfang zazhi 1913 dem wahrscheinlich ersten chine

sischen Esperantisten und maBgeblichen Mitbegriinder des chinesischen Esperantoverban- 

des, Lu Shikai IB (unter Lu Shihui Tt ), nach dem Abdruck von Cais damaliger

Die Literatur zu Chen Duxiu, dem einfluBreichen Intellektuellen der Vierten-Mai-Zeit, Mitbegriinder der 

KPCh und schlieBlich Trotzkisten, ist nach einiger Zeit politischen Totschweigens angeschwollen. Ge- 

nannt seien hier nur einige westliche Studien: Lee Feigon: Chen Duxiu. Founder of the Chinese Commu

nist Party, Princeton 1983. Mit dem frtihen Chen beschaftigt sich die Dissertation von Erik Werner Mae

der: Trois Textes de Chen Duxiu. Contribution a I'etude des origines intellectuelles de la revolution 

chinoise, Lausanne 1981. Die Dissertation von Peter Jurgen Reusch: Die Marxismus-Rezeption bei Ch’en 

Tu-hsiu, Bonn 1977, beschaftigt sich mit Chen im wesentlichen bis zum Jahre 1921, der offiziellen Griin-

dung der KPCh. Hans-Georg Tanneberger: Ch’en Tu-hsiu und das Scheitern der chinesischen Revolution 

im Jahre 1927, Diss. Tubingen 1978, legt den Schwerpunkt auf Chens Rolle in den 20er Jahren in der 

KPCh. Mit u.a. Chen, dem Trotzkisten, befaBt sich Gregor Benton: China’s Urban Revolutionaries. Ex

plorations in the History of Chinese Trotzkysm 1921-1952, Atlantic Highlands, N.J. 1996. (Siehe zu

Chen, dem Trotzkisten, auch den Artikel von Peter Kuhfus: „Chen Duxiu and Leon Trotzky: New Light 

on their relationship11 in The China Quarterly 1985, S. 253-275).

5 Xin qingian Bd. 2, Nr. 3, November 1916, Leserbriefe S. 2.

6 Der Leser bezog sich auf Chens Erwiderung auf einen anderen Leserbrief in Xin qingnian Bd. 2, Nr. 3, 

Leserbriefe S. 2.

' Xin qingnian Bd. 2, Nr. 5 (Januar 1917), Leserbriefe S. 6-7.

8 Dies betonte er u.a. in seinem Brief an den Vorsitzenden des internationalen Esperanto-Zentralbiiros in 

Paris. (Siehe Das Esperanto, ein Kulturfaktor, Bd. 3, Festschrift zum 8. Deutschen Esperanto-KongreB, 

Stuttgart 1913, S. 95). (Ich danke Herm Dr. Lins fur die Uberlassung einer Kopie).

9 Besonders deutlich wird Cais damalige Position zum Esperanto in seiner Rede an die Esperantogesell-

schaft, die auch in der einfluBreichen Zeitschrift Dongfang zazhi XT: („The Eastern Miscellany11)

abgedruckt wurde (Bd. 9. Nr. 5, 1912, S. 18-20; Nachdruck S. 22338-22340). Auch hier spielte er durch 

das Lob der Vorziige einer ktinstlichen Sprache (z.B. Prazision) und den Tadel an den Mangein natiirli- 

cher Sprachen ebenso auf das Chinesische als reformbedurftig an.
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Rede zum Esperanto die Gelegenheit, dieses ausfuhrlich vorzustellen.10 Dabei konnte Lu 

nicht nur ein Pladoyer fur die Niitzlichkeit des Esperanto abgeben, sondern einen Abrib des 

Esperanto als Sprache mitliefem.

Nun fbrderte Cai das Esperanto als Rektor der Peking-Universitat erneut durch konkrete 

Mabnahmen.11 Als Lektor fur Esperanto verpflichtete er Sun Guozhang g If, einen 

„Veteranen“ der chinesischen Esperanto-Bewegung, der zuvor in Shanghai aktiv gewesen 

war.12 Sun kannte daher die in Shanghai ausgepragte Verbindung von Esperanto und So- 

zialismus bzw. Anarchismus sehr wohl, gehbrte selbst aber zum Flugel der ideologisch 

„neutralen“ Esperantisten.13 Als „Esperanto-Experte“ der Peking-Universitat gestaltete er 

das Bild des Esperanto an der Universitat wie in der Offentlichkeit entscheidend mit.

Durch die Verankerung des Esperanto an der Peking-Universitat geriet es unweigerlich 

wieder in den Sog der Sprachdebatten, die sich nun nicht zuletzt in Xin qingnian wieder 

neu entfalteten. Einer der wichtigsten Wortfuhrer war dabei der Linguist Qian Xuantong

[B]. In einem langen Leserbrief brach dieser eine Lanze fur das Esperanto.14 Qian, der 

ein Schuler Zhang Binglins war und Ende der Qing-Zeit in Japan studiert hatte, wo er auch 

das Esperanto etwas erlernt hatte,15 nahm dabei u.a. Bezug auf die alte Debatte zwischen 

Zhang Binglin und Wu Zhihui (s.o.). Zwar sei die damals in Xin shiji erhobene Forderung 

des Ersatzes des Chinesischen durch das Esperanto zum gegenwartigen Zeitpunkt immer 

noch als vorschnell einzustufen, doch pladierte Qian - im Gegensatz zu seinem Lehrer 

Zhang Binglin damals - fur die Verbreitung des Esperanto in China als Zweitsprache per 

Schulunterricht. Asthetische Argumente galten fur Qian, anders als fur Zhang Binglin,

10 Bd. 9, Nr. 7, S. 9-22. (Im Nachdruck S. 22723-22736).

11 Zu Cais gesamtem Esperanto-Engagement vgl. die Ubersicht in Hou Zhiping S. 121-124 bzw. in Espe- 

ranto-Fassung: „Cai Yuanpei kaj Esperanto" in Elpopola Cinio (Aus Volkschina) 1982/7, S. 10-11.

12 Sun selbst hatte das Esperanto Ende der Qing-Zeit auf Anregung in Westeuropa studierender Chinesen, 

u.a. Hua Nanguis, erlernt, der - wie oben erwahnt - ab 1909 in Paris eine naturwissenschaftliche Espe- 

rantozeitschrift herausgegeben hatte. (Zu Sun siehe die Erinnerungen seines Sohnes: Geo Sun: „Reme- 

moro pri mia patro K. C. Sun“ [Erinnerung an meinen Vater K. C. Sun] in El popola Cinio [Aus Volks

china] 1981/7, S. 23-24).

Ij Ich beziehe mich als Quellen insbesondere auf Suns Beitrage zum Esperanto in Beijing daxue rikan JfcjR 

X 5 H f J (Tageszeitung der Peking-Universitat) ab deren Erscheinen November 1917 (Nachdruck 

Peking 1981 in 16 Banden). Diese Tageszeitung, in der vor allem anfallende Fragen der Peking-Univer

sitat behandelt wurden, bekam im iibrigen ab 20. 2. 1918 eine Beilage mit Esperantotitel.

14 In Xin qingnian Bd. 3, Nr. 4 (Juni 1917), Leserbriefe S. 1-6. Der das Esperanto betreffende Teil dort S. 

1-5.

15 Dies geht aus Qians bereits oben kurz erwahnten spateren Aussagen hervor, wonach er liber Liu Shipei

und Zhang Binglin Osugi, der ja Esperantokurse hielt, kennengelemt hatte, dann aber - wohl wegen des 

Zerwiirfhisses zwischen Zhang und Liu - seine Teilnahme eingestellt habe. (Siehe Qians Vorwort zu den 

„beruhmten Esperantowerken", die ein iibrigens anarchistischer Esperantist zusammengestellt hatte, abge- 

druckt in Chenbao fujuan [Beilage zur Morgenzeitung], 12. 5. 1924, S. 1-2. Diese Beilage

liegt im Nachdruck Peking 1981, 15 Bde., vor. Da der Titel zwischen Chenbao fukan JU gl] fl] und 

Chenbao fujuan wechselte, ist der Nachdruck unter Chenbao fukan erschienen).

Etwas allgemeiner auBerte sich spater Zhou Zuoren zu Qian, der ihn seit seiner Japan-Zeit kannte. (Sie 

hatten zusammen mit Lu Xun alle Zhang Binglins Kurse besucht und blieben auch spater stets eng 

verbunden). Siehe Zhous „Qian Xuantong de fugu yu fan fugu“ fit X Ih) fit! IM Bi Ft IM A (Qian 

Xuantongs Traditionalismus und Anti-Traditionalismus) in Wenshi ziliao xuanji

(Sammlung von Materialien zur Literatur und Geschichte) Bd. 94, Peking 1984, S. 98-117.
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nicht, sondern nur praktische. Und da sprach alles fur das Esperanto.16 Dennoch machte 

Qian auch deutlich, dab er fiir die kiinftige „Eine Welt“ auf das Esperanto als Verkehrs- 

sprache setzte, das dann samtliche Nationalsprachen ersetzen werde.17

Dies blieb natiirlich nicht unwidersprochen. Der Soziologe Tao Menghe griff

das Esperanto vor allem unter der Perspektive eines Entfremdungsprozesses an. Indem er 

de facto zahlreiche Argumente von Zhang Binglin ubernahm, betonte er den Zusammen- 

hang von Sprache und Volkscharakter, weswegen sich der Zugang zu einem Volk nur tiber 

dessen Sprache erbffne. Esperanto sei somit wie eine permanente Ubersetzung von Origi- 

nalen, die damit ausgeibscht werden sollten. Hier aber offenbarte sich fur Tao das Gefahr- 

liche: warden denn die Westler ihre Sprachen aufgeben? Weshalb dann die Chinesen? Die 

Welt der Zukunft miisse eine Einheit in Vielheit sein, nicht in Uniformitat. Das Esperanto 

sei daher so diktatorisch wie der Konfuzianismus, den Xin qingnian erklartermaben be- 

kampfe. Sei es nicht offensichtlich, dab es keinerlei asiatische Anteile am Esperanto ge- 

be?18

Chen Duxiu, der Adressat der Leserbriefe, hatte sich davor in seinen Kommentaren sehr 

zuriickgehalten und nur vorsichtige Zustimmung zum Esperanto signalisiert. Taos Ein- 

wande lobte er nun zwar als heilsam gegen eine iibertriebene Esperanto-Begeisterung; aber 

er wies Taos Weigerung, das Esperanto als Medium der kiinftigen „Einen Welt“ anzu- 

streben, als nationalistisch motiviert zuruck. Tao hatte das Ziel des datong nicht in Frage 

gestellt, aber die Notwendigkeit einer Einheitssprache verneint. Dies aber war das, was 

Chen Duxiu am Esperanto anzog. Endlich hatte man ein Kommunikationsmittel, das frei 

von Volkscharakteren und somit fiir die ganze Menschheit konzipiert sei. Was Tao 

beklagte, namlich die fehlende Gewachsenheit im Vergleich zu natiirlichen Sprachen, war 

fur Chen genau der Vorteil: das Esperanto war kiinstlich und somit frei von allem Ballast. 

Wer aber historisch Gewachsenes menschlichen Erfmdungen vorziehe, stelle sich doch 

offensichtlich gegen den Fortschritt.19

Qian Xuantong, der ab Januar 1918 zum neuen Herausgeberteam der Xin qingnian 

gehbrte, schob noch Argumente gegen Tao nach. Sprache sei doch nur Symbol. Was habe 

da die Entwicklung einer kiinstlichen Verkehrssprache an Diktatorischem? Qian vermutete, 

dab es auch an der chinesischen Wiedergabe von „Esperanto“ liegen kbnne, dab solcherlei 

Mibverstandnisse auftauchten. Die aus dem Japanischen ubernommene Ubersetzung 

„Weltsprache“ erwecke offenbar den Eindruck, alle anderen Sprachen verdrangen zu 

wollen bzw. den Anspruch zu erheben, alle Sprachen der Welt in sich zu integrieren. Tao 

hatte ja chinesische Anteile gefordert. Fiir Qian war aber gerade das Chinesische mit seiner 

Zeichenschrift und den Mehrdeutigkeiten eines Zeichens denkbar ungeeignet, integriert zu 

werden. Abgesehen von der Verschriftung, deren Ideal Qian in der Romanisierung sah, 

fehle dem chinesischen Wortschatz auch die Begrifflichkeit fiir das modeme Leben. Nolens

16 Ein besonderes Anliegen war Qian u.a. die Wiedergabe westlicher Begriffe und Namen im Chinesischen, 

die nicht nur durch die andere Schrift im Chinesischen erschwert wurde, sondern auch dutch die Varia- 

tionen in westlichen Sprachen, weswegen die chinesische Ubertragung auch noch je nach westlicher Vor- 

lage (z.B. Englisch oder Franzbsisch) variierte. (Diese Diskussion zur Wiedergabe westlicher Begriffe 

und Namen lief bereits in Ain qingnian und anderen Zeitschriften).

17 Xin qingnian Bd. 3, Nr. 4 (Juni 1917), bes. S. 2—4.

18 Taos Leserbrief erschien inXin qingnian Bd. 3, Nr. 6 (August 1917), Leserbriefe S. 1-4.

19 Chen Duxius Antwort ibid. S. 4-5.
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volens miiBten daher westliche Begriffe ins Chinesische integriert werden, aber auf Vor- 

lage welcher Nationalsprache? Da sei es doch besser, das Esperanto einzusetzen. Allein im 

Bereich der klassischen Kultur Chinas kbnne man das Esperanto durch eigene Anteile 

bereichern, was automatised geschehen werde, wenn chinesische Geschichtswerke oder 

Philosophen ins Esperanto iibersetzt wtirden. „Weltsprache“ bedeute eben nur, dab es sich 

um eine allgemeine Verkehrssprache handele. Andere chinesische Ubersetzungen von 

„Esperanto“ wie das am friihesten gebrauchte wanguo xinyu M S (worth Neue 

Sprache der 10.000 Nationen) oder gar das phonetisch nachahmende und zugleich inhalt- 

lich positiv wertende aisibunandu #Fr •'F'St H (worth daran lieben, daB es nicht schwer 

zu lernen ist) verwarf Qian als vbllig unpassend und pladierte fur die Beibehaltung des 

20
Originals inklusive der alphabetischen Wiedergabe.

Qians Ausgangspunkt, das Esperanto zu propagieren, lag letztlich in seiner Unzufrie- 

denheit mit dem Chinesischen, das er langfristig in Sprache und Schrift abzuschaffen 

hoffte.* * 21 Den Verlust chinesischen Erbes furchtete er nicht, bestand es doch seiner Mei- 

nung nach zu 99% aus Konfuzianismus und daoistischen Zauberformeln. Und genau dies 

wolle man ja in Xin qingnian bekampfen. Daher sei das Pladoyer fur die Abschaffung des 

Chinesischen nur konsequent.22 Der Propagierung des Esperanto, wie sie durch Chinas 

Esperantisten selbst besonders in Shanghai betrieben wurde, stand Qian allerdings skep- 

tisch gegentiber, schien ihm doch deren Argument von „internationalen Briefkontakten“ als 

gar zu kleinkariert.23

Dies muBte naturlich Sun Guozhang als Esperantolektor der Peking-Universitat pro- 

vozieren. In der taglichen Universitatszeitung bezog er zu der ganzen Debatte Stellung. Er 

stellte vor allem auf die Neutrality und Praktibilitat des Esperanto ab und vernemte Tao 

Menghes Implikation, daB „naturliche“ Sprachen nicht auch von Menschen geschaffen 

worden seien. An Qian Xuantongs Ausfuhrungen griff Sun selbstredend vor allem dessen 

Attacke gegen die Esperantisten als schlechte Advokaten ihrer Sache auf. Sun strebte 

keinen Ersatz des Chinesischen an, sondern wollte das Esperanto nur als internationale 

Verkehrssprache verstanden wissen. Er vermerkte selbst kritisch zur Arbeit der Shanghaier 

Esperantisten, daB ihnen - neben Mangein in der Lehrmethode - vor allem zuviel Ideologic 

anzukreiden sei. Von Bescheidung auf „Briefkontakte mit dem Ausland” kbnne da wirklich 

nicht die Rede sein. Er selbst als „neutraler“ Esperantist wollte das Esperanto freihalten 

von jeder Besetzung mit sprachfremden Themen, sei es, in ihm den Hebei zu einer 

radikalen kulturellen Umgestaltung etwa durch Beseitigung des Chinesischen zu sehen, sei 

es, damit soziopolitische Ziele zu verfolgen. Dieser Punkt trennte Sun daher auch von den 

anarchistischen Esperantisten. Suns Reaktion wurde auch in Am qingnian abgedruckt.24

Qian unterstrich in seinem Kommentar dazu, daB sein wahres Anliegen ein Ersatz fur 

das Chinesische, vor allem der Schrift, sei, wozu die chinesischen Esperantisten sich aller-

211 Die Antwort an Tao Menghe erschien in Xin qingnian Bd. 4, Nr. 2 (Februar 1918), S. 173-177 (im Nach-

druck S. 201-205).

21 Vgl. auch Qians Brief an Chen Duxiu in Xin qingnian Bd. 4, Nr. 4 (April 1918), S. 350-356 (im Nach

druck S. 407-413).

Ibid. S. 351 (im Nachdruck S. 408).

Vgl. Qians Brief in Xin qingnian Bd. 4, Nr. 2 (Februar 1918), S. 173.

' In Beijing daxue rikan urspriinglich erschienen am 11. 3. 1918, S. 5-6, und 12. 3. 1918, S. 5-6. In Xin 

qingnian dann in Bd. 4, Nr. 4 (April 1918), S. 357-362 (im Nachdruck S. 414-419).
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dings nicht auBerten. Diese Motivation erschlieBt auch, warum Qian das Esperanto in 

spateren Jahren nicht mehr weiter verfolgte. Auf Suns Anspielung auf ideologische Beset- 

zungen des Esperanto hingegen reagierte Qian als Linguist nicht weiter, obwohl er offen- 

sichtlich Kontakt mit dem Anarchisten Ou Shengbai (s.u.) hatte. Vielmehr monierte er 

lediglich, daB die Esperantisten nicht deutlich machten, was an neuem Wissen durch das 

Erlernen des Esperanto zuganglich wiirde. Dem entsprach Sun dadurch, daB er in der Folge 

in der Universitatszeitung uber Esperanto-Publikationen berichtete.

Tao Menghe erklarte rundheraus in seinem Kommentar zu Sun, daB sich das Esperanto 

im Westen schon iiberlebt habe. DaB man in China noch davon rede, zeuge einmal mehr 

davon, daB man in China ewig hinterherhinke.2?

Die Xin qingnian-Diskussion und Suns Stellungnahme wurden allerdings auch von 

Esperantisten in Shanghai aufgegriffen. Zum einen lieB sich Lu Shikai, der „Nestor“ der 

chinesischen Esperantobewegung, zur Frage der besten Wiedergabe fur „Esperanto“ im 

Chinesischen vernehmen. Seiner Meinung nach sollte diese auch die inhaltliche Kompo- 

nente beriicksichtigen, daher pladierte er fur aishiyu (worth Sprache, die die Welt

liebt), denn damit werde die humanistische Zielsetzung des Esperanto deutlich. Esperanto 

sei eben nicht nur eine Sprache, sondern eine Weltanschauung - womit Lu indirekt Qians 

Vorwurf der esperantistischen Selbstmarginalisierung widerlegte.23 * * 26 Sun hingegen war 

davon weniger begeistert und pladierte aus pragmatischen Griinden fur das eingebiirgerte 

shijieyu tbtWBn (Weltsprache), zumal aishiyu ja auch keine korrekte Ubersetzung sei. Das 

ware schlieBlich xiwangzhe (der Hoffende).27 Dabei wurde deutlich, daB Sun

bemiiht war, auch in Hinblick auf die quasi-religibse Dimension, die von einem Flugel der 

Esperantisten in Anlehnung an Zamenhof selbst der Sprache zugemessen wurde, auf 

Distanz zu gehen.

Von der anderen Seite waren es die anarchistischen Esperantisten, die Sun wegen seiner 

Kritik an ideologischer Vereinnahmung des Esperanto angriffen, zumal sie sich direkt an- 

gesprochen gefuhlt hatten. Wie Liang Bingxian unterstrich, war es ja gerade das Fernziel 

des datong bzw. einer anarcho-kommunistischen Gesellschaft, die man mit dem Esperanto 

anstreben wolle und weswegen man iiberhaupt Interesse an diesem Sprachprojekt habe. 

Dies sei schon zu Zeiten der Xin shiji so gewesen und gelte noch heute. Sun beanspruche 

mit seiner Bemerkung zudem das Patent auf das Esperanto, als kbnne es einen Pluralismus 

im Esperanto nicht geben. Dies aber sei letztlich diktatorisch.28 29

Diese inneresperantistische Auseinandersetzung fand allerdings nicht in der Offent- 

lichkeit der Xin qingnian statt. Dort schaltete sich zwar auch der Anarchist Ou Shengbai in 

die Esperanto-Diskussion ein, beschrankte sich aber furs Erste auf die Zuriickweisung ins- 

besondere der Position Tao Menghes, der die Esperanto-Skeptiker vertrath9 Die gesamte 

Esperanto-Diskussion in Xin qingnian schien voriibergehend einen gewissen Sattigungs-

23 Xin qingnian Bd. 4. Nr. 4 (April 1918), S. 362-365 (im Nachdruck S. 419M22).

26 Lus ArtikelAishiyu shiming" W4=i (Erlauterung des Esperanto) erschien in Beijing daxue rikan,

31. 10. 1918, S. 3-4.

27 Suns „ESPERANTO shiming" ESPERANTO & ig (Erlauterung des Esperanto) erschien in Beijing

daxue rikan 7. 11. 1918, S. 3-4.

28 „Bingxian“ „Lun Esperanto41Esperanto (Uber Esperanto) in Laodong (Arbeit) Nr. 3, 20.

5. 1918. (Im Nachdruck S. 56-59). (Zu dieser Zeitschrift s.u.).

29 Siehe Xin qingnian Bd. 5, Nr 2 (August 1918), S. 179-180 (im Nachdruck S. 199-200).
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grad zu erreichen. Hu Shi, selbst eher Esperanto-Skeptiker, meinte, nun sei das Thema 

wohl ausdiskutiert. Chen Duxiu blieb unentschlossen, bejahte prinzipiell die Notwen- 

digkeit einer einheitlichen Verkehrssprache, wollte sich aber nicht auf das Esperanto fest- 

legen und schien zunehmend desinteressiert.30 Aber Qian Xuantong fbrderte eine weitere 

Beschaftigung mit dem Thema.

Zunachst bekamen die Esperanto-Skeptiker in Xin qingnian Verstarkung,31 doch dann 

legten sich mehrere Befurworter ins Zeug, so dab das zuvor weitgehend im Leserbriefteil 

behandelte Thema auch in den Hauptteil der Zeitschrift eindrang, meist verkniipft mit dem 

Problem des Chinesischen. Wu Zhihui, der in friiheren Jahren in Am shift vehement fur das 

Esperanto eingetreten war und sich mit einer Reform des Chinesischen intensiv be- 

schaftigte, hielt dem Esperanto weiterhin die Stange, allerdings war er deutlich zurtick- 

haltender geworden. Er pladierte zwar immer noch prinzipiell dafur, sah es aber mehr als 

Fernziel und empfahl, andere wichtige westliche Sprachen ebenso als Wahlpflichtfach in 

die Schulausbildung zu integrieren. Fruher oder spater werde sich dann eine Weltsprache 

durchsetzen, die er sich als ein optimiertes bzw. weiterentwickeltes Esperanto vorstellte.32

Entschiedener waren die jtingeren Anarchisten. Ou Shengbai bezweifelte, dab das Chi- 

nesische reformierbar sei, und betonte als Kantonese, dab die Frage der Standardaus- 

sprache fur das Chinesische, wofur i.d.R. das Mandarin empfohlen wurde, nie eine faire 

Entscheidung bringen kbnne. Daher sei es besser, gleich das Esperanto einzusetzen.33

Huang Eingshuang fa fj schlieblich befabte sich in seinem Hauptartikel mit der 

Frage, welche Sprache denn als Weltsprache eingesetzt werden sollte, um den Kritikern 

des Esperanto aus dieser Richtung den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatten sie doch 

offensichtlich keine genauere Ahnung vom Esperanto und motivierten ihre Kritik vor- 

nehmlich aus dem nationalistischen Vorwurf, dab das Chinesische nicht in seine Kon- 

struktion eingeflossen sei. Huang fiihrte damit die Diskussion wieder mehr aufs sprachliche 

Feld zurtick und verglich das Esperanto mit dem Volapiik und Idiom Neutral als Alter- 

nativprojekten. Da das Volapiik bereits im Westen weitgehend chancenlos war und das 

Idiom Neutral noch nicht fest gefugt sei, habe sich, so Huang, das Esperanto als tiberlegen 

erwiesen, was nicht zuletzt die grbbte Anhangerschar unter den drei Sprachprojekten be- 

lege.34

In einem Leserbrief wurde dies von einem Studenten sekundiert, der firagte, weshalb 

man eigentlich ewig nach Alternativen suche, wo das Esperanto schon ein so gelungenes 

Projekt sei. Da kbnne man mit Fug und Recht bezweifeln, dab die Kritiker des Esperanto

30 Siehe die Kommentare zum Esperanto in ibid. S. 184-186 (im Nachdruck S. 204-206).

Jl Siehe etwa den Brief eines enttauschten Esperantoschiilers in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 4 (Oktober 1918), 

S. 416-423 (im Nachdruck S. 460-467), der Esperanto als tote Sprache und als tiberhaupt uberflussig be- 

zeichnete.

Wu Jingheng : „Bujiu zhongguo wenzi zhi fangfa ruo he?“ ffifttfgl (Mit

welchen Methoden [sollte man] die chinesische Schrift verbessern?) in Xin qingnian Bd. 5, Nr. 5 (Okto

ber 1918), S. 483-507 (im Nachdruck S. 535-559), besonders Abschnitt 3 und 4.

3 Siehe Ous Leserbrief in Xin qingnian Bd. 6, Nr. 1 (Januar 1919), S. 75 (im Nachdruck S. 85).

„Lingshuang“ Are '■ „Shijieyu wenti“ (Das Problem einer Weltsprache) in Xin qingnian

Bd. 6, Nr. 2 (Februar 1919), S. 196-203 (im Nachdruck S. 219-226).
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etwas Besseres zustande brachten. Er fur sein Teil wolle jedenfalls das Esperanto erler-

Huang Lingshuang wiederum stellte das Esperanto in Zusammenhang mit der gesamten 

„neuen Gedankenstrdmung“. Angesichts der Kritiker, die meinten, dab das Esperanto ja 

noch zuwenig an Literatur biete und schon daher sich sein Erlernen nicht lohne, verwies er 

als Vergleich auf die Propagierung der Umgangssprache (baihua g ). GewiB gebe es 

auch noch wenig Literatur in Umgangssprache, aber sei dies ein Argument dagegen? 

(Bekanntlich hatte besonders Hu Shi in Xin qingnian die bczz'Awa-Diskussion angestoBen. 

Hu zahlte zu den Esperanto-Skeptikern). Zum Beweis, daB das Esperanto durchaus ein 

Hoffnungstrager sei, iibersetzte Huang einen Artikel des Englanders Bernard Long, der in 

Japan erschienen war und das Esperanto als ideale Briicke zwischen Englisch und Japa- 

nisch sprechenden Nationen pries. Darin spiegelte sich auch die neue Hoffnung auf eine 

kiinftige, zusammenwachsende Welt, die im Westen nach dem Ende des Ersten Welt- 

krieges aufkeimte. Huang parallelisierte dieses Esperanto-Pladoyer mit den iibrigen kultu- 

rellen Neuorientierungen in China. Dabei benannte er als Vorbild im literarischen Bereich 

Tolstoj, fur das Drama Ibsen, fur die Wissenschaft (!) Kropotkins „gegenseitige Hilfe“, und 

fur die Gesellschaft die Revolution in RuBland. Nun sei die Zeit, die MiBstande in China 

anhand der genannten Vorbilder zu behebenf6 Das Esperanto lag somit in seinen Augen 

ganz im Trend der Zeit.

Die gesamte Esperanto-Diskussion in Xin qingnian 33 * * * 37 38 brach mit dem Februar 1919 ab. 

Die Argumente waren furs Erste ausgetauscht. Auch die Sprachdiskussion beziiglich des 

Chinesischen trat nun in den Hintergrund. Prominenter wurden nun in Xin qingnian gesell- 

schaftliche und weltanschauliche Themen. Die gesamte Sprachfrage hatte jedoch einen 

wichtigen Platz in der Friihphase der Neuen Kulturbewegung und war wichtiger Teil der 

Modernisierungs-Debatten allgemeinf8 Inhaltlich war man nicht weit uber die alte Debatte 

zwischen Wu Zhihui und Zhang Binglin hinausgekommen. Da die Hauptwortfuhrer (und 

an der Redaktion der Zeitschrift Beteiligten) wie Qian Xuantong die Esperanto-Diskussion 

jedoch nicht aus eigentlich esperantistischem Anliegen betrieben, sondem primar das 

Chinesische abschaffen bzw. China fit fur die Zukunft machen wollten, verwundert ihr 

eher abruptes Fallenlassen des Themas „Esperanto’‘ weniger. Vielmehr erschienen ihnen 

nun wohl andere Ansatze als vielversprechender. Das Engagement fur das Esperanto ver- 

blieb somit bei den organisierten Esperantisten Chinas sowie den Anarchisten, die sich 

nicht nur in der Offentlichkeit von Xin qingnian daftir stark gemacht hatten, sondem auch 

in ihren neu entstehenden Organisationen und Publikationen dem Esperanto weiter die 

Treue hielten, zumal sie - wie Huang Lingshuang es herausgestellt hatte - das Esperanto 

als integralen Bestandteil der anvisierten gesellschaftlichen Erneuerung begriffen.

33 Leserbrief in derselben Xin qingnian-^umratr (Bd. 6, Nr. 2), S. 230-231 (im Nachdruck S. 253-254).

j6 Huangs Leserbrief in Xin qingnian Bd. 6, Nr. 2, S. 232-236 (im Nachdruck S. 255-259).

' Vgl. dazu auch mein „Esperanto - 'Hoffnung’ fiir China?" S. 560-562, sowie Boris P. Morosoli: „Chine-

sische Sprachreform: Provokation und Initiation. Die Kempunkte der Esperanto-Debatte von 1916-1919“ 

in Language Problems and Language Planning Bd. 22, Nr. 2, 1998, S. 182-183. (Ich danke Herm Dr.

Lins fiir seinen Hinweis auf diesen Artikel).

38 Dies wird von Morosoli besonders hervorgehoben.
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Anarchistische Gruppierungen und Publikationen 1917-1918

Noch Shifu hatte kurz vor seinem Tod auf die Existenz ideologisch verwandter bzw. von 

seiner Position inspirierter Gruppchen besonders in Kanton und im unteren Yangzi-Raum 

verweisen kbnnen. In den Folgejahren konstituierte sich nun allmahlich eine „anar- 

chistische Bewegung“ im eigentlichen Sinne. In den Jahren 1917/18 entstanden mehrere 

anarchistische Zellen, die z.T. auch mit eigenen Publikationen hervortraten, jedoch schon 

vor ihrer letztendlichen Fusion miteinander in Kontakt standen. Da war zum einen die 

„Qunshe“ (Volksgesellschaft) in Nanjing um „Wuwu“ tefr (=Yang Zhidao 

iH). (Das zweite wichtige Mitglied war Xu Zhenfeng MM)- Yang Zhidao hatte bereits 

mit Shifu korrespondiert und in Nanjing ein anarchistisches Diskussionsforum gegriindet. 

Seine Zeitschrift Renqun \ („La Homaro“) (chinesisch mit Esperantoteil), erschien 

zum Maifeiertag 1917, kam aber nicht iiber die erste Nummer hinaus. Hier war - neben 

Kropotkin - besonders Tolstojs Einfl uB spurbar. Renqun forderte eine neue Moral mit dem 

Leitgedanken der „gegenseitigen Hilfe“, mit der die Gesellschaft zum Positiven verandert 

werden sollte.39 Obwohl sich die Zeitschrift auch der Streikfrage, wie ja schon das Er- 

scheinungsdatum zum Maifeiertag deutlich machte, zuwandte, klangen die Forderungen 

sehr moderat. Man wolle das Gluck der Menschen, eine friedliche Welt und Freiheit im Ar- 

beitsleben, aber Grundbedingung dafur sei, daB das Brot der Menschen gesichert werde. 

Dieses Grundrecht zusammen mit anderen Zielen wie Arbeitszeitverkiirzung, Mindest- 

lohnen und Schutzbestimmungen bei Frauen- und Kinderarbeit sei Anliegen des Mai- 

feiertages.40 Militante Tone lagen der Zeitschrift dagegen fern.

Entsprechend wurde besonders auf Tolstoj eingegangen, der eine unblutige Revolution 

gefordert habe, die auf moralischer Uberlegenheit basieren sollte. Statt Stahl und Eisen sei 

eine friedliche Evolution anzustreben.41

Einen Beitrag dazu kdnne der Vegetarismus leisten.42 Ahnlich der Argumentation Shi- 

fus wurde der Vegetarismus aus moralischen Griinden gefordert, da das Fleischessen nichts 

anderes sei als die Anwendung des Prinzips vom „Recht des Starkeren"‘ der Menschen 

gegen die Tiere. Abgesehen davon, daB der Mensch ja selbst ein Tier sei und sich daher mit 

diesen eins fuhlen sollte, wolle ja auch kein Mensch das Schicksal des Unterlegenen fur 

sich akzeptieren. Daher sei es nur konsequent, sich mit den Tieren zu solidarisieren, zumal 

kein Tier so schwach sei wie ein Menschenbaby, das ja auch nicht verzehrt werdel4j

Die Zeitschrift Renqun erinnerte in ihrem Stil und z.T. mit daoistisch-buddhistisch 

gefarbtem Vokabular stark an die „Sozialistische Partei“ zu Anfang der Republik, mit der

39 Vgl. das Editorial von Renqun Nr. 1, S. 1-2.

4" „Dao“ (=Yang Zhidao?): „Jinri zhi laodaongjia“ ft H ft ft’ ® J W (Die heutigen Arbeiter) / ,,AI 

laboristoj“ in: Renqun Nr. 1, S. 2-3.

41 „Wu“ ft: ..Tuoersitai jiqi zhuyF ftftft W r ft ft ft ft ft (Tolstoj und seine Lehre) / „Tolstaj:lia ismo" 

(sic!) in ibid. S. 3-5.

42 Vgl. den angefangenen Artikel von „Shuang“ (=Huang Lingshuang): „Sushi yu daode“ ft; ft Wit 

(Vegetarismus und Moral) / „Vegetarismo Kaj (sic!) moraleco“ in ibid. S. 5, der auch gleichzeitig in der 

Zeitschrift Shishe ziyoulu § ft (Freie Aufzeichnung der Wahrheitsgesellschaft) (s.u.) (unter 

„Lingshuang“) erschien.

Ibid. Dieses Argument stammte - laut Huang Lingshuang - von (Wang) Jingwei.
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sie de facto auch genetisch zusammenhing.44 Wie Shifu hielt sie ein Engagement fur 

Vegetarismus, Esperanto und die Arbeiterfrage fur wesentlich, doch war sie im Gegensatz 

zu Shifu moderat-gradualistisch. Insofern konnte man ihre Zielsetzung als ,,humanistisch“ 

definieren. Das Vorbild Tolstojs filterte gewissermaBen aus Kropotkin das revolutionare 

Moment heraus, das bei Shifu eine durchaus wichtige Rolle gespielt hatte.

Obwohl diese moderate Haltung nicht von alien chinesischen Anarchisten geteilt wurde, 

begriibten sie die „Qunshe“ als Schwesterorganisation und pflegten mit ihr Kontakt.45

Eine weitere anarchistische Zelle, deren EinfluB allerdings ungleich grbBer war,46 ent

stand 1917 an der Peking-Universitat, die ja nun von Cai Yuanpei geleitet wurde, der seine 

alten Xin shiji-Vrexinde. z.T. an seine Universitat gebeten hatte. Dennoch war die neue 

Anarchistengruppe, die „Shishe“ (Wahrheitsgesellschaft), nicht von diesen inspiriert, 

wenn auch mit Sympathie begleitet?7 Vielmehr waren ihre Mitglieder junge Studenten. 

Als federfuhrend konnten Zhao Taisi ftfk fl? (bzw. Zhao Ji ), Yuan Zhenying Mil 

M (zeichnete oft mit „Zhenying“ U ) und Huang Lingshuang gelten. Zheng Peigang, 

der sich im Frtihjahr 1917 kurz in Peking aufhielt, ubernahm mit der Minsheng-PrQsst den 

Druck ihrer Zeitschrift.48 Spater stieB noch Ou Shengbai hinzu.

Huang Lingshuang war ein jugendlicher Freund Shifus gewesen und hatte - wie Ou 

Shengbai - zu der kantonesischen Sektion von dessen „Gesellschaft anarcho-kommu- 

nistischer Genossen’4 50 gehbrt.4y Auberdem kam er 1915 mit Wu Zhihui in Kontakt und trat 

dann in Peking der „Gesellschaft fur eifriges Arbeiten und sparsames Studieren in Frank- 

reich“ bei.'0 Somit war Huang uber Shifu und uber die alte Xin shijXGrwppe zum 

Anarchismus gekommen und blieb auch spater einer der einflubreichsten Anarchisten 

dieser „dritten Generation"? An der Peking-Universitat studierte er damals Philosophic?1

Yuan Zhenying hatte ebenfalls bereits uber Shifu zum Anarchismus gefunden. Auch er 

war Kantonese und hatte zu Zeiten der „Herzgesellschaft“ eine Schwesterorganisation in 

Hongkong gegriindet, die „Datongshe“ If • In Peking war er, wie Huang Lingshuang, 

aber auch fiber die Frankreich-Werkstudenten-Gesellschaft mit der ehemaligen Xin shiji- 

Gruppe in Kontakt gekommen?2 Er studierte Englisch und war etwas alter als Huang.53

44 Vgl. Jiang/Li S. 204.

43 So wurde in Renqun auf die Shishe ziyoulu in Peking (s.u.) ebenso verwiesen wie auf Ou Shengbais Espe- 

rantozeitschrift Internacia Popolo.

46 Dies geht u.a. daraus hervor, dab ihre Publikation Shishe ziyoulu haufig direkt Oder indirekt zitiert wurde.

4 Dies laBt sich u.a. Huang Lingshuangs Erinnerungen entnehmen in Huang Wenshan jBf LU (=Huang 

Lingshuang): Dangdai wenhua luncong Yftlra (Gesammelte Schriften zur Gegenwartskultur), 

Bd. 1, Hongkong 1971, S. 462. (Ich danke Edward Krebs fur eine Kopie des Werkes). Danach kalligra- 

phierte Li Shizeng den Titel ihrer Zeitschrift Shishe ziyoulu', Wu Zhihui schrieb ein Nachwort. (Dieses ist 

abgedruckt in Gao Jun et al. S. 42). Li Shizeng wurde zudem von der Gruppe eingeladen, einen Vortrag 

zu halten.

48 Siehe Zhengs Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 950, bzw. die Version in Gao Jun et al. S. 516.

49 Siehe Jiang/Li S. 204.

50 Dies ergibt sich aus dem biographischen AbriB liber Huang von Kang Xie Hf im Anhang zu Huangs 

Dangdai wenhua luncong Bd. 2, Hongkong 1971, S. 1110-1111.

31 Er machte seinen AbschluB 1921. Ursprilnglich hatte er an der Qinghua-Universitat angefangen, wechselte 

aber der besseren Unterrichtsqualitat wegen dann 1918 ganz an die Peking-Universitat.

12 Siehe Yuans Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 971-981, dort S. 972-973.

Laut Huang {Dangdai wenhua luncong Bd. 1, S. 448) machte Yuan seinen AbschluB 1918.



Die Konstituierung der „anarchistischen Bewegung“ innerhalb Chinas 399

Bei Zhao Taisi, der aus Shandong stammte, war offensichtlich nicht primar eine persdn- 

liche Verbindung zu „Grbben“ des chinesischen Anarchismus entscheidend fur seine 

Hinwendung zum Anarchismus, sondern er kam in seinen Studienjahren in Peking wohl 

durch anarchistische Propaganda bzw. seine Studienkollegen damit in Beriihrung.54

Diese drei jungen Anarchisten griindeten nun zusammen mit einem weiteren Freund 

(dem Mandschu Jingcheng die „Shishe“ mit ihrem Publikationsorgan Shishe ziyoulu 

W § Eid (Freie Aufzeichnung der Wahrheitsgesellschaft), wobei shi jjf erklarter- 

maben das Anstreben der „Wahrheit“ bedeuten sollte.55 Wie Wu Zhihui in seinem Nach- 

wort vermerkte, bedeute dies natiirlich im Sinne der Evolution stets das „relativ Beste“, 

und dies eben war der Anarchismus als das derzeit Optimale.56 Die Gruppenmitglieder 

selbst wahlten spater fur sich die Esperanto-Ubersetzung „Sincereco“?7 Im Vergleich zur 

Renqun war die Shishe ziyoulu im Ton revolutionarer, was der Obrigkeit nicht entging/8 

Im Editorial erklarte Huang Lingshuang, dab man im Politischen den Anarchismus an- 

strebe, im Okonomischen den Kommunismus. Um dies zu verwirklichen, setze man primar 

auf Erziehung und Propaganda, aber auch gewaltsame Mittel seien zuweilen angezeigt. Da

mit blieb Huang ganz in der Tradition Shifus.59

Obwohl Tolstoj mit seinem Pazifismus gerade wahrend des Ersten Weltkrieges eine 

grobe Faszination ausiibte und Renqun beispielsweise stark von Tolstoj s Ansichten gepragt 

war, versuchte Huang sich davon etwas abzuheben. Er selbst hatte in Xin qingnian im Juni 

1917 einen Artikel verbffentlicht, in dem er Tolstoj u.a. wegen seines Pazifismus gelobt 

hatte.60 Doch wollte er in Shishe ziyoulu klarstellen, dab er deswegen noch lange nicht 

gewaltsamen Methoden wie Attentaten abschwbren wolle. Vielmehr sei stets danach zu 

fragen, ob man mit einer Aktion der Gesellschaft helfe oder nicht. Moral sei letztlich eine 

Frage der einzelnen Persdnlichkeit, ersetze aber nicht die nbtige Revolution, welche immer 

zunachst einen zerstbrerischen Aspekt habe. Somit offenbarte sich, dab Huang es eher mit 

Kropotkin als mit Tolstoj hielt.61

M Dies legt jedenfalls seine Aussage nahe. Siehe seine Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 982-983.

55 Siehe die Absichtserklarung der Gruppe, abgedruckt in Gao Jun et al. S. 39—40.

56 Wus Nachwort zur Nr. 1 der Zeitschrift ist abgedruckt in ibid. S. 42.

57 Siehe Jinhua (Evolution) (zu dieser Zeitschrift s.u.) Nr. 3, Esperantoteil.

58 Der Verkauf wurde schlieBlich verboten. (Vgl. die Akten in Zhongguo wuzhengfuzhuyi he zhongguo she- 

huidang S. 31-32).

Das Editorial findet sich abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 349-350. Die Zeitschrift selbst lag mir leider 

nicht vor. Einige Ausziige bringen - neben Ge/Jiang/Li - auch Gao Jun et al. und Wusi shiqi de shetuan 

Bd. 4, S. 162-180. (Huang datierte iibrigens mit „17. Jahr des neuen Jahrhunderts“ in der Tradition der 

Xin shiji). Shishe ziyoulu Nr. 1 erschien im Juli 1917. (Die Inhaltsverzeichnisse der Zeitschrift Linden sich 

Wusi shiqi qikan jieshao Bd. 3).

60 „Lingshuang“: „Tuoersitai zhi pingsheng jiqi zhuzuo“ ft (Tolstojs Leben und

Werk) in Xin qingnian Bd. 3, Nr. 4 (Juni 1917), 9 Seiten. Dem Artikel folgte eine Ubersetzung, ob 

Christen Soldaten sein sollten. (Mit dem Artikel verhalf Huang Tolstoj zu grbBerer Popularitat). (Einen 

Uberblick uber die Vorstellung Tolstojs in China geben die Textausztige in Shehuizhuyi sixiang zai 

zhongguo de chuanbo, Bd. 2 des 2. Dreierkonvoluts, Kap. 10).

61 Siehe seine Antwort auf einen Brief in Shishe ziyoulu Nr. 1, abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 354-355, 

bzw. den unfassenderen Abdruck des Briefwechsels in Wusi shiqi de shetuan Bd. 4, S. 170-175.
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So definierte er - wie Kropotkin - Moral als das, was der Gesellschaft niitzt, und lehnte 

eine Sicht von Moral, die absolute Standards setzen wolle, ohne auf die evolutionaren Ver- 

anderungen einzugehen, ab.62 63

Auch die anderen Initiatoren der „Shishe“ teilten diese Ansicht und hielten sich dabei 

ganz an Kropotkin?"1 Die Shishe ziyoulu brachte aber auch zahlreiche Beitrage von 

anarchistischen Gesinnungsgenossen. Sie war daher nicht bloB von den Griindungsmit- 

gliedern bestimmt, sondern stellte eine Art Forum dar und war vielleicht auch deshalb recht 

einfluBreich.64 So ubernahm man nicht nur einen Beitrag von Yang Zhidao aus seiner 

zeitgleichen Renqun und iibergab diesem einen eigenen Artikel, sondern es erschienen 

Beitrage von der ehemaligen Xin shiji-Gruppe bzw. den zu ihr HinzugestoBenen wie Hua 

Lin6" sowie Abdrucke aus Xin shiji selbst. An auslandischen Anarchisten wurden vor 

allem Emma Goldman und Aleksandr Berkman sowie Tolstoj tibersetzt - und nattirlich auf 

Kropotkin eingegangen.66 Goldman wie Berkman standen ja in der anarcho-kommu- 

nistischen Tradition Kropotkins, doch wurde mit ihnen die vorher im chinesischen 

Anarchismus festzustellende fast exklusive Fix'ierung auf Kropotkin etwas aufgelockert.67

Die Zeitschrift bestand also nur zu einem Teil aus Originalbeit-ragen, was im iibrigen 

von Anfang an zugestanden wurde,68 und deutete schon die Tendenz in der anarchistischen 

Literatur an, immer wieder anderweitig verbffentlichte Beitrage nachzudrucken, soweit sie 

von Relevanz fur die eigene Position schienen. Damit wollten die Anarchisten zum einen 

Pluralismus demonstrieren, zum anderen eine Art Traditionsbildung vornehmen.69 Hete- 

rogenitat war aus anarchistischer Sicht auBerdem - anders als in KP-Blattern - nicht 

unbedingt ein Maniko. Dabei griff man vor allem auf anarchistisch orientierte Artikel in 

Tageszeitungen zurtick, was zeigt, daB anarchistische Ideen sich allgemein auszubreiten 

begannen.70 (Besonders zu nennen ist hier das Engagement Jing Meijius der ja

schon Ende der Qing-Zeit in Japan mit dem Anarchismus und dem „Sozialistischen Stu- 

dienzirkel“ zu tun gehabt hatte [s.o.]. Er wurde eine wichtige Figur im Anarchismus vor

62 Siehe sein „Fei shi fei pian“ ze M (Gegen Ja Oder Nein) in Shishe ziyoulu Nr. 2, Mai 1918, 

abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 358-361.

63 Siehe Zhao Taisis Antwort auf einen Brief in Shishe ziyoulu Nr. 1, abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 1, S. 

350-353, besonders S. 351, und Ou Shengbais „Pingmin geming“ -Y JEW/ np (Volksrevolution) in Nr. 2, 

abgedruckt in ibid. S. 355-358.

63 Lu Zhe (S. 162) nennt einige Belege fur den EinfluB der Shishe ziyoulu.

65 Hua Lin war ja im Zusammenhang mit den Frankreich-Studienprogrammen nach China zurtickgekehrt, um 

die Vorbereitungsschule wieder aufleben zu lassen (s.o.). Nach Zheng Peigangs Erinnerungen nahm er an 

den Treffen der „Shishe“ teil. (Siehe Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 950). Hua Lin selbst erwahnt die Shishe 

ziyoulu kurz in seinem Bashan xianhua EE ill [S3 IS (Geplauder des an den Berg Gelehnten), Shanghai 

1945, S. 49. Er steuerte u.a. einen Bericht uber seinen von Jean Grave vermittelten Besuch bei Kropotkin 

wahrend des Ersten Weltkrieges in England bei.

06 Dies ergibt sich aus der Inhaltstibersicht der Shishe ziyoulu in Wusi shiqi qikan jieshao Bd.3, S. 696-697. 

Siehe auch die Liste der Ubersetzungstitel in Shishe ziyoulu, abgedruckt in Wusi shiqi de shetuan Bd. 4, S. 

166. Danach standen besonders Kropotkin, Bakunin, Goldman und Tolstoj auf dem Programm.

67 Lu Zhe (S. 166-167) faBt die Goldman-Rezeption in China kurz zusammen.

68 Siehe „Shishe baishi“ jf tt W (Erklarungen der Wahrheitsgesellschaft), abgedruckt in Gao Jun et al. S. 

40. '

69 Dies ist m.E. der entscheidendere Punkt, wahrend Lu Zhe (S. 161) darin vor allem einen Ausdruck man- 

gelnder einheitlicher Formung der Zeitschrift sieht.

70 Vgl. Zheng Peigangs Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 950.
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allem Nordchinas [s.u.J und brachte durch seine lebenslange journalistische Tatigkeit den 

Anarchismus als Thema in die allgemeine Publizistik ein).

Ansonsten propagierte die „Shishe“-Gruppe mit dem chinesischen Anarchismus haufig 

verbundene Themen wie das Esperanto, den Vegetarismus, „freie Liebe“, und informierte 

auch uber die Neugriindung der „Jindehui“, jener Moralgesellschaft, an der Cai Yuanpei 

schon zu Anfang der Republikzeit mitgewirkt hatte und die er nun an der Peking-Univer

sitat wieder aufleben lassen wollte.

Dab einige Dozenten der Peking-Universitat der „Shishe‘L-Gruppe gewogen waren, 

zeigte sich nicht zuletzt darin, dab einige Mitglieder wie Huang Lingshuang, Yuan Zhen- 

ying und der spater von Kanton her hinzugestobene Ou Shengbai auch in der einflub- 

reichen Xin qingnian publizieren konnten, obwohl sie „nur“ Studenten waren. Allerdings 

hielten sie sich dort mit explizit anarchistischen Meinungen weitgehend zuriick.71

Von den chinesischen Anarchisten der ersten Generation hatte Li Shizeng den direk- 

testen Kontakt mit der „Shishe“, da er ja selbst an der Peking-Universitat unterrichtete. Die 

Gruppe suchte ihn im Rahmen seines Engagements fur Frankreich-Studienprogramme und 

fur die chinesischen Vertragsarbeiter auf. Li unterstrich in ihrem Gesprach, dab er als mo- 

mentane Aufgabe der Anarchisten besonders das Engagement fur die Arbeiterschaft und 

die Hebung des Bildungsstandes sehe. Wenn man Frankreich als Beispiel heranziehe, 

kbnne man erkennen, dab die Phase der Attentate der zunachst wenig zahlreichen Anar

chisten abgelost worden sei durch eine Zuwendung zum Anarcho-Syndikalismus und zur 

Volksbildung. Auch sei der Anarchismus inzwischen eine systematische Lehre geworden, 

besonders unter dem Einflub Kropotkins. Li sprach auch das Kriegsproblem und die daraus 

resultierenden Zerwurfnisse im westlichen anarchistischen Lager an. Dabei verteidigte er 

Kropotkin und Grave wegen ihrer Parteinahme fur die Alliierten, da es ihnen doch nur um 

die Bekampfung des deutschen Imperialismus gehe! Im tibrigen war er optimistisch, dab 

sich dieses Problem und die daraus entstandene Krise im Anarchismus mit Kriegsende 

schnell wieder auflbsen werde. Auf China bezogen sei jedenfalls das Wichtigste, den 

Bildungsstand im allgemeinen und den der Arbeiter im besonderen zu heben.7“

Insofern war es nicht nur Shifus Einflub, der zu einer verstarkten Zuwendung der chine

sischen Anarchisten zur Arbeiterfrage fuhrte, sondern auch die Anarchisten der ersten Ge

neration unterstiitzten dies aktiv. Neben Li war es nun besonders Wu Zhihui, der hier mit 

jiingeren Anarchisten zusammenarbeitete.

Wie bereits fruher erwahnt, hatte Wu sich fur eine starkere Wahrnehmung der mate- 

riellen Grundlagen des Lebens eingesetzt und die Rolle der Technik fur den Fortschritt

Huang publizierte in Xin qingnian u.a. einen Artikel uber Tolstoj in Bd. 3, Nr. 4 (Juni 1917) (s.o.) und 

ubersetzte einen Beitrag aus einer US-Zeitschrift uber Nietzsche (in Band 4, Nr. 5, Mai 1918), in dem die 

Deutschen mit Nietzsche gegen die Alliierten gestellt wurden im Sinne von Darwin contra Kropotkin! 

(Dies zeigt, nebenbei bemerkt, daB Cai Yuanpei mit seiner oben erwahnten eigentiimlichen Klassifi- 

zierung des Ersten Weltkrieges als „Kampf zwischen Philosophien“ nicht allein stand). Yuan ubersetzte 

Goldmans Ansichten zur „freien Liebe“ versus Ehe (in Band 3, Nr. 5, Juli 1917) (der einzig eo ipso klar 

anarchistische Beitrag, aber eben „nur“ als Ubersetzung) sowie eine Biographie Ibsens in der ,.Ibsen- 

Nummer“ (Bd. 4, Nr. 6, Juni 1918). Ansonsten beteiligten sich beide an den Esperanto-Debatten in Xin 

qingnian (s.o.).

Lis Rede vom Mai 1917 erschien in verschiedenen Medien, u.a. natiirlich auch in der Shishe ziyoulu Nr. 1. 

Ich habe den Abdruck in Li Shizeng xiansheng wenji Bd. 2, S. 230-233, zugrunde gelegt.
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herausgestellt. Seine Gedanken brachte er zunachst vor allem in einfluBreichen Zeitschrif- 

ten wie der Xin qingnian unter ein breiteres Publikum. 1918 initiierte er dann zusammen 

mit jiingeren Anarchisten die erste eigentliche Arbeiterzeitschrift in China: Laodong 

(sic!)73 (Arbeit) bzw. mit Esperanto-Nebentitel La Laboristo, die insgesamt auf fiinf Num- 

mern kam und in Shanghai erschien. Neben Wu waren vor allem zwei enge Mitarbeiter 

Shifus federfuhrend beteiligt: Liang Bingxian und Shifus Bruder Liu Shixin glj 5

'C? -74 75 Liang hatte sich schon zu Zeiten Shifus haufig in Sudost-Asien aufgehalten, sich dort 

besonders fur die chinesische Arbeiterschaft engagiert und anarcho-syndikalistische Publi- 

kationen hergestellt und verbreitet. Nach Shifus Tod hatte Liang dessen Bruder Liu Shixin 

mit sich nach Siidost-Asien genommen, wodurch auch dieser zu einem Arbeiter-Aktivisten 

wurde. Liang griindete nun in Shanghai einen „Datong-Buchladen“ als Vertriebsstelle, und 

Zheng Peigang, Schwager und „rechte Hand“ Shifus, der schon die Minsheng und die Shi- 

she ziyoulu gesetzt hatte, druckte auch die Laodong?'

Laodong wollte zum einen den Respekt vor der korperlichen Arbeit erhohen und he- 

rausstellen, daB es die Arbeiter seien, die die zum Leben notwendigen Produkte schufen, 

aber dennoch nicht im Besitz der Produktionsmittel seien. Statt dessen seien diese im 

Besitz der MiiBigganger, weshalb das Problem als ,,Klassenkampf‘ beschrieben werden 

konne. Jeder solle arbeiten, wobei auch zu diskutieren sei, welche Arten von Arbeit sinn- 

voll und ,.recht'‘ seien. Das Verstandnis von „Arbeit“ dtirfe jedoch nicht nur auf kbrper- 

liche Arbeit beschrankt werden. Die Frage nach der Legitimitat einer Tatigkeit beantworte 

sich danach, inwieweit sie niitzlich fur die Allgemeinheit sei. Dabei wollte man den 

chinesischen Arbeitern auch das Beispiel der westlichen Arbeiterschaft vorftihren und 

generell eine Verbindung zwischen den Arbeitern der Welt schaffen. Zum einen ging es 

also um Information, zum anderen um die Hebung des Bildungsstandes der Arbeiter, damit 

diese sich effektiver ftir ihre Rechte wiirden einsetzen konnen.76

Allerdings war auch die Zeitschrift Laodong - wie Shifus Minsheng - noch in klas- 

sischem Chinesisch gehalten, so daB man bezweifeln mag, daB sie von chinesischen 

Arbeitern iiberhaupt gelesen werden konnte. Insofern war es wohl eher eine Zeitschrift fur 

Intellektuelle, von denen man hoffte, sie wiirden die Arbeiter entsprechend beeinflussen, 

als fur Arbeiter selbst. Wenn Laodong auch als „erste Arbeiterzeitschrift Chinas“ gilt,77 so 

verdienen wohl eher die fur die Vertragsarbeiter in Frankreich geschaffenen Zeitschriften 

wie die 1917 gegriindete Huagong zazhi (s.o.) den Titel einer wirklichen Arbeiterzeit

schrift.

73 Es ist bemerkenswert, daB sich generell in der Vierten-Mai-Zeit haufig diese japanische Schreibung fin- 

det, auch wenn bereits die heute ubliche Wiedergabe ebenso benutzt wurde.

74 Leider sind klare Zuordnungen der Pseudonyme in der Zeitschrift oft nicht mbglich.

75 Siehe Liu Shixins Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 934. Bemerkenswerterweise erwahnt Liu Shixin 

in seinen Erinnerungen Wu Zhihui iiberhaupt nicht, der oft als Herausgeber der Laodong bezeichnet wird 

und in jedem Faile aktiv involviert war, dann aber zur GMD-Seite gehorte. Diese Auslassung bei Liu Shi

xin diirfte auf die Interviewsituation in der Zeit der VR China zuruckzufiihren sein.

76 Siehe die Grundsatzerklarung in Laodong. „Laodongzhe yan“ ® W (Rede eines Arbeiters) in 

Laodong Nr. 1, 20. 3. 1918, S. 1-2, sowie die Erlauterungen zum Arbeitsbegriff in Nr. 2, 20. 4. 1918, S. 

1-2, von „Laodong“ : „Shi laodong11 W 'zHt!) • (Die Zeitschrift liegt im Nachdruck, o.O., o.J., vor, 

ist aber neu gesetzt und in Kurzzeichen. Nur die Titelblatter sind originalgetreu).

Siehe z.B. Chow Tse-tsung: Research Guide to the May Fourth Movement S. 41.
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Das Thema der Arbeiterbildung lag besonders Wu Zhihui am Herzen, der darin die un- 

erlabliche Vorbedingung dafiir sah, dab auch in China effektive Arbeiterorganisationen 

entstehen konnten.78 Er steuerte viele Informationen uber die westliche Arbeiterbewegung 

bei, wahrend Liang Bingxian eine Verbindung zu den in Siidost-Asien lebenden chine- 

sischen Arbeitern herstellte und so seinerseits zur Internationalisierung der Arbeiterfrage 

beitrug. Die erste Nummer der Laodong war daher auch von Abbildungen Proudhons ei- 

nerseits, Arbeitsvereinigungen in Siidost-Asien andererseits geschmuckt.

Was die westlichen ideologischen Vorbilder anlangt, so wurde in Laodong zum einen 

Proudhon mit seinem friihen Engagement fur die franzbsischen Arbeiter hervorgehoben,79 

doch auch Tolstojs Lob der kbrperlichen Arbeit wurde herausgestellt80 sowie Kropotkins 

allgemeines Prinzip der „gegenseitigen Hilfe“.81 Da Proudhon seinerzeit von „Mutua- 

lisme“ als wesentlichem Merkmal des Verhaltnisses innerhalb der Arbeiterschaft ge- 

sprochen hatte, was im Chinesischen mit huzhu wiedergegeben wurde, verschwamm dieser 

Begriff ganz nebenbei mit Kropotkins „gegenseitiger Hilfe“. Auberdem wurde Kropotkins 

Fields, Factories and Workshops als das am konkretesten mit der Organisation der Arbeit 

in einer anarcho-kommunistischen Gesellschaft befabte Werk von (Huang) Lingshuang in 

Ubersetzungsausziigen vorgestellt82 * sowie die alte Teiliibersetzung Li Shizengs von Aux 

jeunes gens abgedruckt.8j

Da inzwischen mit der SU ein erklarter Arbeiterstaat ins Leben gerufen worden war, war 

es kaum verwunderlich, dab sich die Zeitschrift Laodong damit auseinandersetzte. In dieser 

Hinsicht nahm die anarcho-syndikalistische Zeitschrift Laodong eine Vorreiterrolle in der 

chinesischen Rezeption der Oktoberrevolution insgesamt ein, die ansonsten erst im Gefol- 

ge des Endes des Ersten Weltkrieges richtig einsetzte.84 Allerdings war in der Laodong 

selbst in den wenigen Monaten ihres Bestehens (Marz bis Juli 1918) eine Verschiebung in 

der Bewertung der SU uniibersehbar. In Nr. 2 (April 1918) unterstellte ein erster Artikel zu 

den Bolschewisten (guojipai [Extremisten] genannt)82 diesen quasi-anarchistische

Absichten. Da diese als Ziel die Weltrevolution gesetzt hatten, erweise sich, dab sie nicht 

mehr dem alten Staatsdenken verhaftet seien. Auberdem sei doch das Parlament aufgelbst

78 Siehe besonders sein „Lun gongdang bu xing youyu gongxue bu sheng“ BlXW W AL

(DaB die Gewerkschaften nicht aufbliihen, liegt am Mangel der Arbeiterbildung) in Laodong Nr. 1, Nach- 

druck S. 2^4.

79 Siehe seine Biographic in Nr. 1, Nachdruck S. 22-25.

80 Siehe die Ubersetzung in Nr. 1, Nachdruck S. 7-9, sowie der Artikel uber Tolstoj in Nr. 3, Nachdruck S. 

2-6.

81 Dazu erschien in Folge ein Artikel von „Shizi“ Ei X (=Liu Shixin). (Diese Identifikation ergibt sich aus 

Minxing > [Stem Fujians] [dazu s.u.], Nr. 6, 18. 12. 1919, wo „Shizi“ ein Gedicht aus Indonesien 

beisteuerte. Liu Shixin war damals dort inhaftiert). Der Artikel lautete: „Dongzhiwu jian zhi huzhu sheng- 

huo“ JJj fjt F pL X fS (Das Leben in gegenseitiger Hilfe unter Tieren und Pflanzen) in Laodong 

Nr. 1 - Nr. 3.

82 In Laodong Nr. 4 - Nr. 5 (20. 6. und 20. 7. 1918).

8j In Laodong Nr. 4, Nachdruck S. 40-49.

4 Bekannter Meilenstein in der Rezeption wurde Li Dazhaos jfOll Artikel: „BOLSHEVISM de shengli“ 

BOLSHEVISM XIX PJ (Der Sieg des Bolschewismus) in Xin qingnian Bd. 5,Nr.5(15. 11. 1918), der 

allerdings noch kaum analytischen Fragen nachging, sondern sich weitgehend auf die Bekundung enthu- 

siastischer Anteilnahme beschrankte.

Diesen Begriff benutzten die japanischen Medien, womit sie die Bolschewisten als gefahrlich einstuften.
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und den einzelnen Vblkerschaften im russischen Territorium Freiheit gewahrt worden. Die 

Arbeiterschaft sei dort zum selbstbestimmten Subjekt geworden und wolle sich mit alien 

Arbeitem der Welt vereinen. Daher sei die bolschewistische Revolution eine umfassende, 

also nicht nur eine politische, und prinzipiell internationalistisch.86 Dieser recht enthu- 

siastischen Einschatzung folgte eine Vorstellung Lenins als Pionier einer „sozialen Revo

lution14 in RuBland.87

In Nr. 3 allerdings wurde in einem eingehenderen Artikel zu Lenin und der russischen 

Revolution bereits deutlich, daB Lenin durchaus nicht als quasi-anarchistisch einzustufen 

war. Vielmehr betonte der Autor (Liang Bingxian), daB in auslandischen Zeitungen standig 

von Auseinandersetzungen zwischen Lenin und den Anarchisten berichtet werde, was 

darauf hindeutet, daB die Rezeption der Oktoberrevolution durch die chinesischen Anar

chisten sich stark an auslandischen Informationsquellen ausrichtete. Auch stellte Liang 

Bingxian anhand westlicher Autoritaten klar, daB die Bolschewisten keineswegs mit an- 

archo-kommunistischen Grundsatzen liebaugelten, sondem Marxisten waren, die eine 

„sozialistische Republik“ anvisierten. Als SchluBfolgerung sei festzuhalten, daB Lenin 

jedoch anstrebe, die Macht in die Hande der Arbeiter zu legen und auch - trotz seines 

Festhaltens am Machtprinzip - dieses nicht durch Unterdriickung anderer wolle. Sein 

Kampf gehe nur gegen die Kapitalisten und ziele auf die soziale Revolution hin. Sein 

Friedensangebot an Deutschland wiederum ergebe sich folgerichtig aus der Annahme, daB 

letztlich auch das deutsche Volk eine gemeinsame Revolution wolle. Ob nun jedes Land, 

also auch China, den russischen Weg als Ubergangslbsung einschlagen solle, kbnnten nur 

die konkreten Umstande zeigen. Insofern sei dies nur eine Frage der Methode. Entschei- 

dend jedoch sei, welche Ziele man habe.88 89

Dieser Artikel brachte daher zum einen etwas mehr Klarheit uber die Motive und Natur 

der Oktoberrevolution, lehnte sie aber trotz des Hinweises, daB sie nicht anarchistisch sei, 

nicht ab. Vielmehr gestand Liang Bingxian zu, daB die Oktoberrevolution mbglicherweise 

ein erster Schritt auf dem Weg zur anarcho-kommunistischen Gesellschaft werden und so- 

mit u.U. als Vorbild dienen kbnne.

Im Verhaltnis zur Oktoberrevolution bemiihte sich Laodong daher vor allem um Kla- 

rung und Information. So wurde neben Lenin auch Trotzki (Trockij) vorgestellt und

86 „Yichun“ — : „Eguo guojipai shixing zhi zhengliie“ IAA A A A A A (Die von den

russischen Extremisten ausgefuhrte Politik) in Laodong Nr. 2, Nachdruck S. 5-14.

87 In Nr. 2, Nachdruck S. 14-19, von „Chiping“ Auch der Leitartikel der Nr. 3 von „Laodong“ zum 1. 

Mai wiirdigte die SU als „verwirklichten Traum“ (Nachdruck S. 1-2).

88 „Laoren“ A A : „Lining zhi jiepou“ A® nil (Analyse Lenins) in Laodong Nr. 3, Nachdruck S. 11-

18. Die westliche Autoritat, auf die sich der Autor beruft, wird mit „H. E. Holland11 angegeben. Wahr- 

scheinlich steckte Liang Bingxian hinter „Laoren“, da einige Ahnlichkeiten mit Liangs Artikel „Shijie zui- 

xin zhi liangda zuzhi“ (Die beiden weltweit neuesten groBen Organisationen) in

Minxing g) S (Stem Fujians) (s.u.) ab Nr. 3, 8. 12. 1919, bestehen. Diese Vermutung wird von Liu Shi- 

xin bestatigt, der fur die 1920/21 erschienene Nachfolgezeitschrift Laodongzhe (Arbeiter) (s.u.)

angibt, „Laoren“ sei ein Pseudonym Liang Bingxians gewesen. (Siehe die zur Zeitschrift Laodongzhe zu- 

sammengestellten Materialien im Anhang zum Nachdruck derselben, Kanton 1984, S. 174). (Die Identi- 

fizierung „Laorens“ mit Liu Shixin durch Tan Zuyin HGH®, ibid. S. 148, ist dagegen nur dessen Vermu

tung und kann durch Liu Shixins Aussage als widerlegt gelten).

89 In Nr. 3 wurde eine kurze Selbstbeschreibung von Trotzki tibersetzt; in Nr. 4 stellte „Laoren“ (=Liang 

Bingxian) Lenin und Trotzki als „die beiden wichtigsten Personen der russischen Revolution11 vor.
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wichtige Begriffe wie „Sowjet“ oder „Bolschewismus“ erlautert.90 Auch gab man Hinter- 

grundinformationen zur Geschichte der russischen Revolution.91

Laodong stand somit am Anfang der Auseinandersetzung der chinesischen Anarchisten 

mit dem Bolschewismus, doch fehlten hier noch die Ressentiments spaterer Zeit, was an 

sich wenig verwunderlich war, da die Oktoberrevolution schlieblich nur wenige Monate 

zuriicklag. Dennoch klangen in der letzten Nummer der Laodong, die im Juli 1918 er- 

schien, bereits skeptische bis enttauschte Tone an. So erklarte ein Artikel von „Baozhen“

(mbglicherweise Shifus Bruder Liu Baozhen), dab inzwischen die Bliite der sozialen 

Revolution in der SU verwelkt sei. Auch andere chinesische Anarchisten wie Huang 

Lingshuang hatten sich enttauscht davon abgewendet.92 Auch wurde von der Verhaftung 

eines Anarchisten in der SU berichtet.93 So blieb gewissermaben nur das wehmiitige 

Gefuhl einer verpabten Chance, das in spateren Jahren in offene Feindschaft umschlagen 

wurde.

Laodong selbst zielte dagegen vor allem auf eine Aufrtittelung der chinesischen Arbei- 

terschaft hin. So wollte man - in Ankniipfung an Shifu - den 1. Mai in seiner Bedeutung 

herausstellen94 und den Arbeitern zu einem neuen Bewubtsein als eigene Klasse verhelfen. 

Wie ein spezieller Artikel ausfuhrte, fehlte dies den chinesischen Arbeitern vbllig, bzw. sie 

hielten die Klassengesellschaft fur ein westliches Phanomen. Daher agitierten sie nur, wenn 

es um sie selbst ging, nie aber aus Solidarity bzw. gesellschaftlichem Bewubtsein, da sie 

offenbar davon ausgingen, dab ihre unterprivilegierte Stellung Schicksal sei. So zeigten die 

bestehenden Arbeiterorganisationen - wie Shifu schon betont hatte - zahlreiche Ano- 

malien: wo sonst in der Welt organisiere man Arbeiter und Kapitalisten gemeinsam, wo es 

doch um eine Interessenvertretung der Arbeiter gehe? Auch wurden Zusammenschlusse 

nur innerhalb von Einzelbranchen bzw. nach Provinzzugehbrigkeit aufgestellt.9" Die 

Fuhrer der Gewerkschaften wiederum kbnnten die Arbeiter nach Gutdiinken benutzen. 

Daher stellte der Autor die in Shifus Tradition stehende Forderung, dab Gewerkschaften 

nur aus Arbeitern gebildet sein diirften, sich von unten nach oben organisieren und 

schlieblich auch unter den Branchen und Lokalitaten fbderativ zusammenschlieben sollten. 

Fuhrer dtirfe es nicht geben. Das Ziel miisse letztlich in der sozialen Revolution liegen, 

welches man aber nicht auf politischem Weg anstreben dtirfe. Diese anarcho-syndika- 

listischen Forderungen wollte man nun unter „den Masscn" verbreiten.96

90 In Nr. 3, Nachdruck S. 18-21: „Laoren“ (=Liang Bingxian): „Eguo shehuidang paixi jiqi jiguanbao“ ® g] 

li W StIM 'LL M1^ (Die russischen sozialistischen Parteien und ihre Organe).

91 So z.B. in Nr. 5 durch die Teiliibersetzung eines japanischen Textes uber „die russische Revolution und 

die soziale Bewegung" (Nachdruck S. 6-9) oder die Biographic der „GroBmutter der russischen Revo

lution", Ekaterina Breskovskaja (Nachdruck S. 14-18), die „Baozhen“ J® M (=Liu Baozhen, Shifus 

anderer jiingerer Bruder?) vorstellte. (Zu Ekaterina Bresko-Breskovskaja siehe u.a. das Kapitel 4 bei 

Maxwell: Narodniki women).

92 In Nr. 5, Nachdruck S. 14.

’’ In Nr. 5, Nachdruck S. 42.

94 Dies geschah besonders in Nr. 3, die im Mai 1918 erschien.

93 Zur Illustration der traditionellen Gildenorganisation, zumindest wie sie in der frilhen Qing-Zeit bestand,

siehe den interessanten Artikel von Peter J. Goias: „Early Ch’ing Guilds" in William Skinner (Hrsg.): The 

City in Late Imperial China, Stanford 1977, S. 555-580.

16 „S. S.“: „Laodongzhe zhi zijue" (Selbsterkenntnis der Arbeiter) in Laodong Nr. 4, Juni

1918, Nachdruck S. 1-4.
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Um dies zu erreichen, bedurfte es wiederum der Arbeiterbildung. Laodong berichtete 

und diskutierte das Konzept der Verbindung von Arbeit und Studium, wie es zum einen die 

Frankreich-Programme der ehemaligen Xin shiji-Grwppz anvisierten, wollte aber auch 

innerhalb Chinas konkrete Gelegenheiten fur Arbeiter schaffen, sich vor allem natur- 

wissenschaftlich-technisch weiterzubilden. Dennoch zeigten die Vorschlage, dab es eher 

um eine Art allgemeine Grundbildung ging, da Chinesisch, Geschichte, Geographic und 

Esperanto neben den naturwissenschaftlich-technischen Fachern ebenso aufgefuhrt war

den.97

Diese Art der Arbeiterbildung sollte Mabstab fur chinesische Arbeiter in und auberhalb 

Chinas sein. Dab Arbeiterbildung letztlich eine Methode war, die Arbeiterbewegung ins- 

gesamt voranzubringen, machte man u.a. am Beispiel Englands deutlich, wo die Absol- 

venten bzw. Studenten einer Arbeiteruniversitat sich in Arbeitskampfen besonders hervor- 

getan hatten.98 99 Andererseits wurde aber auch auf die Notwendigkeit abgestellt, dab Schuler 

und Studenten an produktive Arbeit herangefuhrt wiirden, um zum einen entsprechende 

Fahigkeiten zu erwerben, und um zum anderen nicht als Parasiten von anderer Hande 

Arbeit zu leben." Auberdem kbnne dies verhindern, dab die Schulabsolventen spater 

arbeitslos dastehen wiirden - was, nebenbei bemerkt, anzeigt, wie unsicher sich die 

intellektuelle Jugend Chinas nach Abschaffung des alten Systems der Beamtenpriifung 

fuhlte. Nach Huang Lingshuangs Vorstellungen sollte daher in den chinesischen Schulen 

statt Sportunterricht, der letztlich militarischen Zwecken diene (!), besser Werkunterricht 

eingefuhrt werden.100 Damit wurde Kropotkins Vorstellung einer integralen Ausbildung 

umgesetzt, die auf der Feststellung basierte, dab die meisten wichtigen Erfindungen der 

Welt von Leuten aus der Praxis gemacht worden waren.101 Allerdings machte Laodong 

auch deutlich, dab es bei der Forderung nach Zusammenfuhrung von Arbeit und Bildung 

nicht nur um bioFen Reformismus gehe, schlieblich wiirde das Thema der Berufsaus- 

bildung auch gerne von solchen Leuten benutzt, die damit nur die Nation starken bzw. die 

Wirtschaft voranbringen wollten, also eine Art Neuauflage der Selbststarkungsbewegung 

im China des spaten 19. Jahrhunderts mit den Schlagworten „Starke und Reichtum“ 

intendierten. Das Ziel miisse stets die Veranderung der Gesellschaft bleiben.102

97 Vgl. z.B. die Details der „Gesellschaft fur eine Ausbildung in Naturwissenschaft“ (fd-SHU ef W kexue 

buxihui) in Nr. 1, Nachdruck S. 34-37.

98 „Chunchun“ : „Yingguo gongren daxuexiao“ g T A X 9 K (Die Arbeiteruniversitat in Eng

land) in Laodong Nr. 3, Nachdruck S. 28-29.

99 Siehe besonders „Laoren“ (=Liang Bingxian): „Laodong jiaoyu“ {Uj W (Erziehung zur Arbeit) in 

Laodong Nr. 2, Nachdruck S. 3-5.

100 „Lingshuang“: „Gongdu zhuyi jinxing zhi xiwang" (Hoffhung auf eine Aus-

breitung der Idee von Arbeit und.Studium) in Laodong Nr. 4, Nachdruck S. 4-9. Man kann hierzu anmer- 

ken, dah einerseits beispielsweise in Japan der Sportunterricht tatsachlich eine gewisse Beziehung zum 

Militarischen hatte, weshalb Huangs Gedankengang durchaus nicht ganz abwegig war. Andererseits gab 

es offensichtlich auch im westlichen Anarchismus teilweise Vorbehalte gegen Sport. (Vgl. Dittmar Dahl- 

manns Einleitung zu Wittkop: Unter der schwarzen Fahne S. IX).

101 Dies hatte Kropotkin besonders in seinem Buch Fields, Factories and Workshops dargelegt, welches 

Huang Lingshuang entsprechend auch in derselben Nummer vorzustellen begann.

102 ..Laoren" (=Liang Bingxian): „Wei shengchang zhiye jiaoyuzhe jin yi jie“ A# A —1W

(Eingehendere Erlauterung, um die Berufsausbildung anzuregen) in Laodong Nr. 4, S. 9-12.
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Entsprechend gab es auch in Laodong Pladoyers dafur, eine Alternativstruktur zur be- 

stehenden Gesellschaft in einem eigenen, abgegrenzten Gebiet umzusetzen, um nicht von 

der Umgebung vereinnahmt zu werden und um die neuen Grundsatze zu erproben. Bereits 

in der ersten Nummer der Laodong wurde ein Artikel aus der Dongfang zazhi (Bd. 15, Nr. 

2, 1918) uber eine amerikanische „kommunistische“ Kommune ubernommen. Diese prak- 

tizierte zwar offensichtlich keine anarcho-kommunistischen Grundsatze, da sie prinzipiell 

das Lohnsystem in Form von Gutscheinen fur Arbeitsleistung beibehielt, fugte sich aber 

gut zu Proudhon, der ja in der ersten Nummer besonders gewtirdigt wurde und ein 

ahnliches Konzept vertreten hatte.* * * * * * * 103 Hua Lin wiederum forderte in einem eigenen Artikel, 

aufs Land zu gehen, da die Stadte korrumpierende Umgebungen seien. Dort kbnne man 

dann eine ideale Erziehung durchfuhren, die kbrperlich, wissensmabig, asthetisch und 

moralisch weiterbilden werde. Fiir den Kbrper sei das Beste funf Stunden taglicher Arbeit, 

das Wissen miisse durch wissenschaftliche Ausbildung gefbrdert werden, Asthetik und 

Kunst bildeten das Gefuhl, und die neue Moral befreie den Menschen von alien Zwangen. 

Die stadtische Erziehung hingegen sei eine fur das Establishment konzipierte und ziichte 

nur Beamte u.a. heran. Wenn man nur etwas Land hatte, dann kbnnte man eine ganz 

neuartige Siedlung aufbauen. Deshalb sei die Devise: Weg von der Stadt!104

Hua Lin, der ja bereits zur „Sozialistischen Partei“ gehbrt und sich dann bei den Frank- 

reich-Programmen der ehemaligen Xin shiji-Gruppe engagiert hatte, zeigte hier sehr 

deutlich seinen Hang zur Romantik und dem Kiinstlerischen, was ihn in gewisser Weise 

von vielen anderen Anarchisten abhob. Er hatte persbnliche Verbindungen zu den Heraus- 

gebern der Laodong, war aber wohl kein direktes Mitglied der Gruppe. Er kam im Grunde 

mit seinen Positionen dem zur gleichen Zeit in Japan seine Kommune griindenden Musha- 

koji recht nahe, wahrend die gcmgc/iz-Bewegung es sonst eher mit Wang Guangqis etwas 

spater verktindeter Devise von der Kommune in der Stadt hielt (s.o.). Allerdings bezog sich 

Hua Lin - im Gegensatz zu Mushakoji - explizit auf Kropotkin, auch wenn dieser nie 

Kommunegriindungen propagiert hatte. Im iibrigen versuchten auch in China etwa zur 

gleichen Zeit einige aus Mexiko zuruckgekehrte Ubersee-Chinesen eine Landkommune.l0?

Yun Daiying, der damals noch anarchistisch orientierte spatere Kommunist, der sich - 

wie oben schon erwahnt —1918 ebenfalls um Realisierungen eines neuen Lebensstils und

l0j „Aiyun“ „Meiguo lanlu gongchancun youji“ (Bericht liber einen Besuch

in dem amerikanischen kommunistischen Dorf Llano [?] ) in Laodong Nr. 1, Nachdruck S. 37 40. Das

Gutscheinsystem war eine seit Josiah Warrens diversen Kommunegriindungen im 19. Jahrhundert in der

USA geiibte Praxis, doch rechnete man dies gewohnlich dem „individualistischen Anarchismus“, nicht

dem „kommunistischen“ zu! - Es gab etwa um diese Zeit in Kalifomien eine „sozialistische“ Kommune

Llano. (Siehe Laurence Veysey: The Communal Experiment. Anarchist and Mystical Counter-Cultures in

America, New York et al. 1973, S. 266). Nach der Lagebeschreibung im chinesischen Bericht befand sich

die besprochene Kommune in Kalifomien, daher kdnnte es sich bei „Lanlu“ um Llano handeln.

104 Hua Lin: „Xiangcun jiaoyu“ (Dorfliche Erziehung) in Laodong Nr. 4, Nachdruck S. 12-14.

Vgl. auch Hua Lins kurzen Artikel vom 25. 6. 1919 in Shishixinbao fg Teil 3, S. 3: „Xin cunluo“ 

fr Et Tlr (Neue Ddrfer). Dort behauptete er, dab es in Europa einen Trend zu solchen „neuen Dorfem“ 

gebe. Sie seien der ideale Ausgangspunkt fur die soziale Revolution! (Zu diesem Phanomen in Europa, 

bes. in Deutschland, siehe Linse, Ulrich [Hrsg.]: Zurilck, o Mensch, zur Mutter Erde. Landkommunen in 

Deutschland 1890-1933, Miinchen 1983). Vgl. auch das oben zum „Atarashiki mura“ und seiner Re- 

zeption in China Gesagte.

Siehe dazu die kurzen Bemerkungen in Zheng Peigangs Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 951.
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die Verbindung von Arbeit und Studium bemiihte, verwies dagegen in einem Brief an 

Laodong auf die Realitatsnahe, die solche Unternehmungen haben miiBten, womit er sich 

von Hua Lins Landromantik abhob. Er unterstrich, dab man nicht zuviel in der Feme 

schweifen solle im Sinne allgemeiner Uberlegungen, sondem sich mit den praktischen 

Problemen eines solchen anvisierten Lebens auseinandersetzen miisse. Nur auf einer 

soliden materiellen Basis kbnne das „goldene Zeitalter“ Bestand haben.106

Die Diskussion um eine Zusammenfuhrung von Arbeit und Bildung blieb in Laodong 

jedoch weitgehend im Rahmen konkreter Arbeiterbildung. Kommunebegeisterung kam - 

abgesehen von Hua Lin - nicht auf. Vielmehr blieb man iiber Wu Zhihui stark verbunden 

mit den Frankreich-Programmen der ehemaligen Xin shiji-Grwpipe, iiber die entsprechend 

ausfuhrlich informiert wurde. Obwohl Laodong so gesehen nicht sehr agitatorisch war, 

sondern ein stark informatives Element hatte, blieb ihr prinzipielles Anliegen einer 

anarcho-kommunistischen Gesellschaft durch eine Revolutionierung der bestehenden Ge

sellschaft bei den Behorden nicht unbemerkt. Entsprechend geriet die Zeitschrift unter 

Druck und stellte nach nur fiinf Nummem ihr Erscheinen ein. Offensichtlich hatte sie 

jedoch eine grbBere Leserschaft in den wenigen Monaten ihres Bestehens erreichen kbn- 

nen.1" AuBerdem wurde sie gewissermaBen zum ,,Ahn“ in der Reihe innerchinesischer 

anarchistischer Arbeiterzeitschriften.108

Das erste gemeinsame Forum: Jinhua

Anfang des Jahres 1919 begannen sich die vorher nur lose verbundenen anarchistischen 

Zellen nun effektiver zusammenzuschlieBen und bildeten ein neues Forum: die Zeitschrift 

Jinhua jj| jp (Evolution), Esperanto-Titel „La Evolucio“. Konkret war die gleichnamige 

Gruppe, die diese Zeitschrift herausbrachte, eine Vereinigung der MmsAeng-Gruppe, der 

„Qunshe“, der „Shishe“ und der 1918 in Shanxi gegriindeten „Pingshe“ ^P4± (Gleichheits- 

gesellschaft), welche - wie die „Qunshe“ - ebenfalls nur eine kurzlebige Zeitschrift 

herausgebracht hatte: Taiping ^p (groBe Gleichheit),109 und von Yu Keshui Ipf 

und „Jianping“ ^lj ^p initiiert worden war. Die Laodong-Gxwppe war zwar nicht offizieller 

Teil der Jinhua-Gxwppe, wurde aber als Schwesterorganisation vorgestellt, denn es war 

eine Fortfiihrung der Laodong geplant - was allerdings scheiterte. Die Beitragenden der 

Jinhua waren jedoch z.T. dieselben wie in Laodong.

Die Jinhua wurde nun von Chen Yannian fE £p , einem Sohn Chen Duxius, 

herausgegeben.110 Chen Yannian und sein Bruder Chen Qiaonian H vertraten da-

106 (Yun) Daiying: „Wuchang lai han: Shixian shenghuo“ s ® 1 W 4s (Brief aus Wuchang: 

Realisiertes Leben) in Laodong Nr. 4, Nachdruck S. 36-38. (Anschliehend folgt ein Kommentar von 

„Shizi“ = Liu Shixin).

107 So jedenfalls die Darstellung in der Zeitschrift Jinhua (s.u.) Nr. 3, Marz 1919, Esperantoteil.

108 Wie erwahnt, bestanden ja auch solche in Frankreich.

109 Dies erklaren die Verantwortlichen der Jinhua u.a. in Nr. 1, S. 29, in eigener Sache.

110 Nach Zheng Peigangs Erinnerungen (Version in Gao Jun et al.) hatte Chen Yannian diese Biindelung 

diverser anarchistischer Gruppen initiiert (ibid. S. 516-517).



Die Konstituierung der „anarchistischen Bewegung“ innerhalb Chinas 409

mals von ihrem Vater unabhangige politische Positionen.111 Wahrend Chen Duxiu sich all- 

mahlich von einer allgemeinen progressiven Position liber das Studium des Sozialismus 

schlieBlich hin zum marxistischen Kommunismus bewegte, waren seine Sbhne als junge 

Studenten in Peking vom Anarchismus fasziniert.112 Erst einige Jahre spater sollten sie zur 

KPCh stoBen - und sich auch ideologisch mit dem inzwischen zum KP-Fiihrer avancierten 

Vater versohnen. Obwohl Chen Yannian als Herausgeber fungierte, kamen jedoch die 

wichtigsten Beitrage von Huang Lingshuang. Auch Ou Shengbai, Hua Lin sowie die 

Vertreter der kleineren Vorlaufergruppen, Yang Zhidao und Yu Keshui, wirkten wesentlich 

mit. Zheng Peigang iibernahm wieder den Druck.

Huang Lingshuang verfaBte daher auch die Absichtserklarung der Jinhua, die zwar von 

Anfang an den Esperanto-Nebentitel „La Evolucio^ trug, allerdings erst ab Nr. 2 einen 

Esperantoteil beinhaltete.1 lj Huang strich heraus, daft „Evolution“ im Sinne der Kropot- 

kinschen Auffassung von der „gegenseitigen Hilfe“ als grundlegendem Evolutionsfaktor 

gemeint sei. Um die Gesellschaft vorwarts zu bringen, miisse man sie revolutionieren, 

wobei ..Revolution” nur eine Steigerung von „Evolution“ sei. (Man denke hier an Li 

Shizengs Erklarungsversuche zum Verhaltnis von Evolution und Revolution in Xin shiji. 

Huang „tibersetzte“ Revolution hier entsprechend mit „geng jinhua“ M liHL !)• Daher 

miisse das Prinzip der „gegenseitigen Hilfe“ in der Gesellschaft verbreitet werden, damit 

die Menschen selbst die Revolution in die Hand nehmen wiirden. Ganz im Sinne Kro

potkins berief sich Huang auf die Wissenschaftlichkeit dieser Evolutions- bzw. Revo- 

lutionsauffassung und reklamierte damit - in der Tradition Shifus - die „Wissen- 

schaftlichkeit“ allein fur den Anarcho-Kommunismus.114 *

Wie Yu Keshui herausstellte, bestand jetzt, nach Ende des Ersten Weltkrieges, die groBe 

Chance auf ein neues Zeitalter. War nicht die Oktoberrevolution schon ein Vorzeichen, daB 

jetzt die Zeit der Revolution angebrochen sei? Dies diirfe man in Fernost doch nicht ver- 

passen!ll? Dabei sei vor allem - so Hua Lin - die Jugend angesprochen, der man bislang 

eingeimpft habe, blind zu folgen, statt sich auf die Suche nach der „Wahrheit“ zu bege- 

ben.116 Diese Wahrheit war eben der Anarcho-Kommunismus, und so bemiihte sich Jinhua 

- in der Tradition Shifus - um Begriffsklarungen bzw. Vorstellungen westhcher Texte in 

Ubersetzung. So wurde z.B. in Nr. 1 eine Erlauterung des Begriffes „Anarchismus“ gege-

111 Hier spielten wohl personliche Konfliktverhaltnisse mit dem Vater, der u.a. die Mutter der beiden zugun- 

sten der Schwester der Mutter hatte sitzen lassen, eine Rolle.

Zheng Peigang berichtet in seinen Erinnerungen (Version in Ge/Jiang/Li Bd. 2), daB Chen Yannian, der 

Franzosisch konnte, sogar eine chinesische Bakunin-Werkausgabe erstellen wollte (ibid. S. 952).

" ’ In der Nr. 1 wurde jedoch ein auslandischer Artikel von Ou Shengbai ins Chinesische iibersetzt, der das 

Esperanto als wichtigen Bestandteil der anarchistischen Propaganda herausstellte.

114 „Lingshuang“: „Benzhi xuanyan“ A If In (Manifest dieser Zeitschrift) in Jinhua Nr. 1, S. 1-3. Vgl. 

auch Hua Lins Artikel: „Renqun jinhuaguan“ Aff UftlW (Die Evolution der menschlichen Gesell

schaft) in Jinhua Nr. 2, S. 27-28.

Ib „Keshui“: „Ouzhanhou pingmin zhi juewu yu shehui geming zhi qushi” If A fti® Wlf

op ASS IB" (Das Erwachen des einfachen Volkes nach dem Ersten Weltkrieg und der Trend zur sozialen 

Revolution) in Jinhua Nr. 1, S. 3-4.

116 Hua Lin: „Xueshushang nuli zhi xinli“ f/jtj A A A ;D Lt (Die sklavische Einstellung in der 

Wissenschaft) in Jinhua Nr. 1, S. 4-5. (Hua Lin hielt sich inzwischen vor allem in Manila auf, wo er in 

Arbeiterorganisationen tatig war und eine eigene Zeitschrift Pingmin TF [Volk] herausbrachte. Er kor- 

respondierte aber mit den Genossen in China).
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ben117 sowie Kropotkins Anarchismus-Eintrag aus der Encyclopaedia Britannica von 

Huang Lingshuang iibersetzt.118 Der letztgenannte Text sollte noch oft iibersetzt bzw. 

nachgedruckt werden.119 AuBerdem wurde - neben Kropotkin129 - besonders auch Grave 

herausgestellt, derm dieser hatte mit der Jinhua Kontakt. Grave, der ja schon mit der ersten 

Generation chinesischer Anarchisten in Paris verbunden war und dann mit Shifu kor- 

respondiert hatte, blieb sein Leben lang dem chinesischen Anarchismus verbunden. Auch 

in den 20er Jahren, als einige der jiingeren chinesischen Anarchisten nach Frankreich 

kamen, war Grave fur diese eine wichtige Verbindungsperson zum franzbsischen bzw. 

europaischen Anarchismus. Mit Grave stellte Jinhua vor allem auch eine skeptische Posi

tion zum Vblkerbund und zu den laufenden Friedensverhandlungen in Versailles vor, auf 

die man ja in China groBe Hoffnungen setzte. Als diese dann bitter enttauscht wurden und 

zu den Vierten-Mai-Demonstrationen fuhrten, konnten die Anarchisten immerhin auf ihre 

Warnungen verweisen.

Aber auch Tolstoj, der ja sowohl in Minsheng als auch in Renqun eine Rolle gespielt 

hatte, wurde in der Jinhua beriicksichtigt. Indem ein literarischer Text aufgegriffen wurde, 

zeigte die Zeitschrift zudem, daB sie den ktinstlerischen Aspekt nicht vemachlassigen woll- 

te, wie es auch die Shishe ziyoulu getan hatte.121 AuBerdem spielten die allgemein in der 

Neuen Kulturbewegung erbrterten Fragen eine Rolle, vor allem die Frage von Familien- 

struktur und Ehe. In Shifuscher Tradition lieBen die Autoren ohnehin ihren Familiennamen 

beiseite. U.a. in Xin qingnian hatten sich Yuan Zhenying und Hua Lin auch in der allge- 

meinen Offentlichkeit in die Diskussion um Ehe/Familie/Frau eingeschaltet.122 Im Zusam- 

menhang mit Cai Yuanpeis Bemuhungen, die „Jindehui“ an der Peking-Universitat wieder 

aufleben zu lassen, wurde daher - mit Shifus „Herzgesellschaft“ im Hinterkopf - die Frage 

aufgeworfen, ob diese nicht auch die Aufhebung des Ehesystems in ihre Statuten auf- 

nehmen sollte. Hierzu gab es verschiedene Ansichten: die einen pladierten fur eine radikale 

Absage an die Ehe als Lebensform, die anderen sahen - mehr im Sinne von Goldmans 

„freier Liebe“ das Problem eher in der „Ehe ohne Liebe“. Einig war man sich jedoch, 

daB „Unzucht“ in jedem Faile verwerflich sei.123 (Hier zeigt sich einmal mehr die prinzi- 

piell wertkonservative Einstellung der Anarchisten). Auf das Thema „Befreiung der Frau“ 

bezogen argumentierte wiederum Hua Lin, daB hier nur Bildung, Organisationen fur Arbei- 

terinnen, und letztlich die soziale Revolution den Frauen wirklich helfen wurden. Dies 

untermauerte Huang Lingshuang mit der Ubersetzung eines anarcho-feministischen Textes, 

der herausstrich, daB nicht die westliche biirgerliche Frauenbewegung das Vorbild sei, 

sondern die soziale Revolution automatisch auch das Frauenproblem Ibsen werde.1"4 Erste

1,7 Nr. 1, S. 5-6.

118 Nr. 1, S. 6-14.

119 Huangs Ubersetzung erschien, mit geringen Abweichungen, auch in der „biirgerlichen“ Zeitung Chenbao

vom 4. bis 11.4. 1919 (s.u.); dort wurde „Kropotkin“ allerdings nicht wie in Jinhua mit „Kelu- 

paotejin11 11412 Rt zL wiedergegeben, sondern mit „Keluoputujin“ Ll 21 SI lit ■

120 AuBer dem Encyclopaedia Britannic a- Artikel zum Anarchismus erschien (in Nr. 2 der Jinhua) ein Artikel 

von Huang Lingshuang (unter „Chaohai“ Lu ) zu „Leben und Werk Kropotkins11 als Leitartikel.

121 Diese hatte ebenfalls einen Literaturteil enthalten.

122 Yuan hatte - wie oben angemerkt - Emma Goldman zum Thema „freie Liebe11 iibersetzt. Hua Lin enga- 

gierte sich bei der Frauenthematik (in Am qingnian Bd. 5, Nr. 2, 15. 8. 1918).

123 Vgl. besonders den Brief von „Jizhen“ l® an Hua Lin in Jinhua Nr. 1, S. 23-24.

124 In Jinhua Nr. 2, S. 19-27. Der Text war von der Englanderin Lily G. Wilkinson.
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Ansatze einer Umsetzung in China konnten schon berichtet werden: Shifus Schwestern Liu 

Baoshu und Liu Wuwei hatten in Kanton eine anarchistische Frauengruppe gegriindet,125 126 127 

bevor sie dann an den Frankreich-Programmen der ehemaligen Xin sAz/z-Gruppe teil- 

nahmen (s.o.).

Im eigentlich ideologischen Bereich setzte sich Jinhua nun zunehmend mit dem Bol- 

schewismus auseinander, zumal die Oktoberrevolution nach dem Ende des Ersten Welt- 

krieges in China verstarkt wahrgenommen wurde. Im Vergleich zu Laodong war Jinhua 

wesentlich kritischer. Inzwischen war bereits Li Dazhaos „Hymne“ auf den Sieg der Bol- 

schewisten erschienen, der diese als Konkurrenten markierte. Zwar war schon Shifu gegen 

den Marxismus zu Felde gezogen, doch der neue „Arbeiterstaat“ in unmittelbarer Nach- 

barschaft Chinas brachte eine weitere Dimension in die Rivalitat zwischen den Anarchisten 

und Marxisten bzw. Bolschewisten. SchlieBlich wollten die Anarchisten ihren EinfluB auf 

die Arbeiterschaft ausdehnen. Huang Lingshuang unterstrich daher, daB jetzt die Zeit der 

sozialen Weltrevolution sei, die von alien Arbeitem getragen werden mtisse, doch in der 

Vorgehensweise mtisse man sich an Kropotkin halten. Huang tibersetzte dessen im Ersten 

Weltkrieg erschienenen Artikel „La nouvelle Internationale"l2t> um zu zeigen, daB die 

Arbeiterorganisationen nach anarcho-kommunistischen Grundsatzen die einzigen seien, die 

wirklich zu einer sozialen Revolution fiihren wiirden.127 Bezogen auf einen einfluBreichen 

Artikel in der Zeitschrift Xinchao $$ (Neue Welle), der in der Oktoberrevolution die 

Verkbrperung des „neuen Trends" der Welt sah,128 129 griff Huang in die Argumentationskiste 

Shifus, um den Marxismus als bloBen „Kollektivismus“ zu brandmarken. Auch sei Marx 

nicht mehr der „Trend“ im Weltsozialismus.124 In Anbetracht der neuen SU ging Huang 

noch weiter und beklagte, daB dieser „Kollektivismus“ den Einzelnen erdrticke, wahrend 

der wahre „neue Trend" im Anarchismus bestehe, welcher sich den Einzelnen zum Aus- 

gangspunkt wahle! Anarchismus sei somit extremer Liberalismus und vertrage sich gut mit 

dem Individualismus!130 - DaB Huang hier eher im Sinne Stimerscher Positionen als im 

Sinne Kropotkinschen Anarcho-Kommunismus argumentierte, entging ihm offenbar selbst.

125 Siehe Jinhua Nr. 2, S. 28.

126 Laut Hug: Bibliographic (S. 165) 1916 erschienen. Dies zeigt im iibrigen, daB Kropotkin unbeschadet des 

Kriegsproblems unvermindert als maBgeblich betrachtet wurde!

127 Auch hier zeigt sich, daB Kropotkin, den man sonst gem in Opposition zum Syndikalismus zu setzen 

pflegt, durchaus als Argumentationshilfe fur anarcho-syndikalistische Positionen dienen konnte. - Huangs 

Artikel lautete „Gaizao shehui de fangfa“ djt IB fi W Zz S: (Die Methode zur Gesellschaftsrefor- 

mation) in Jinhua Nr. 2, S. 2-7. (Die Ubersetzung aus Kropotkins Artikel dort auf S. 4-6).

128 Der Artikel „Jinri zhi shijie xinchao" $3 (Die neuen aktuellen Welttrends) stammte von

Luo Jialun und war in Xinchao Nr. 1 (1. 1. 1919) erschienen. Luo war, wie u.a. Huang Ling

shuang, damals Student an der Peking-Universitat. Er war einer der Hauptakteure der Vierten-Mai- 

Demonstration und untersttitzte spater Jiang Kaishek. Zwar bezeichnete er die Oktoberrevolution als „neu- 

en Welttrend", propagierte sie aber nicht!

129 DaB die Argumente alle von Shifu ubemommen wurden, wird meist iibersehen.

130 Damit griff Huang im Grunde eine Argumentation auf, wie sie Ouyang Pucun gf KU'MCf bereits 1912 in 

der einfluBreichen Dongfang zazhi (Bd. 8, Nr. 12, 1.6. 1912) in seinem Artikel „Shehuizhuyi“ ff T M 

(Sozialismus) vertreten hatte. Dieser hatte Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus differenziert und 

den Anarchismus als „Freund des Liberalismus" dem Sozialismus als „Ideologie der Einmischung" entge- 

gengestellt.



412 China und der Anarchismus

Sein Ziel war jedenfalls, sich entschieden vom Marxismus abzugrenzen.131 Man kann bei 

Huangs „individualistischer“ Argumentation auch als Hintergrund annehmen, daB schlieB- 

lich zum damaligen Zeitpunkt im chinesischen allgemeinen Modernisierungsdiskurs das 

Individuum hoch im Kurs stand, bis es dann wieder durch die gesellschaftliche Pflicht 

(Rettung der Nation / Veranderung der Gesamtgesellschaft) eingebunden wurde.

Andere Autoren sekundierten diese Distanzierung vom Marxismus mit direkten Angrif- 

fen auf die Bolschewisten, die als „mordende und brandschatzende Banditen“ charakte- 

risiert wurden.132 Allein sie miiBten als „Extremisten“ eingestuft werden. Leider werde 

dieses Etikett in China oft falschlich den Anarchisten angehangt.133 Um dieses MiBver- 

standnis zu beseitigen, brachte Jinhua auch eine Ubersetzung zu „Anarchismus und Ge- 

walt“, in dem die Auffassung vertreten wurde, daB die Anarchisten an sich durchaus fried- 

fertig seien. Nur gegentiber den Feinden der Freiheit kbnne man nicht umhin, extreme 

Mittel anzuwenden.174 Hua Lin wiederum erlauterte mit einem Evolutionsschema, wie die 

Entwicklung vom „dunklen Zeitalter“, in dem alle Macht den Gbttern zugeschrieben wur

de, uber das Zeitalter der absoluten Macht eines Fiirsten zu dem der Macht des Gesetzes 

und dann der Macht des Volkes voranschreite. Als hbchste Entwicklungsstufe gehbre die 

Macht dem (einzelnen) Menschen, der dann in Freiheit mit alien anderen das datong bilden 

werde, und den Ubergang zu dieser letzten Stufe bringe der Anarchismus mit sich. Die 

daflir notige Revolution beseitige lediglich die Widerstande, die sich diesem nattirlichen 

EvolutionsprozeB entgegenstellten.135 - Damit versuchte Hua Lin implizit, auch das Span- 

nungsverhaltnis von individueller Freiheit und groBer Gemeinschaft aufzulbsen, womit er 

Huangs „extremen Liberalismus“ mit der anarcho-kommunistischen Gesellschaft zusam- 

menfuhrte.

Die SU dagegen verkbrpere alles andere als dieses evolutionare Ziel. Anfangs habe man 

geglaubt, daB mit der Oktoberrevolution zumindest etwas relativ Besseres entstehen wurde, 

doch diese Hoffnung sei enttauscht worden. Die SU sei mindestens so verwerflich wie das 

alte Zarenregime.136 Weshalb sonst wurden die Anarchisten dort verfolgt? - Im Hinter

grund standen die in der anarchistischen Weltpresse wiederholten Behauptungen, daB Kro

potkin in der SU verfolgt werde. In Jinhua erschienen entsprechende Nachrichten, die zwar 

als „nicht gesichert“ bezeichnet wurden, doch mit dem bemerkenswerten Zusatz, daB den 

Bolschewisten schlieBlich alles zuzutrauen sei!137

Die chinesischen Anarchisten sollten daher vor allem das Vorbild „Shifu“ nicht aus den 

Augen verlieren, der fur China den richtigen anarcho-kommunistischen Weg erbffnet habe. 

Entsprechend widmete die Jinhua ihre dritte Nummer ganz dem Gedenken Shifus. Huang

lji „Lingshuang“: „Ping 'Xinchao zazhi' suowei jinri shijie zhi xinchao11 “ Pff sWU H

i® (Kritik zu dem, was in der Zeitschrift Xinchao als neuer aktueller Welttrend bezeichnet wird) in 

Jinhua Nr. 2, S. 14-17.

132 Siehe „Jizhens“ M Anmerkungen zu einer Ubersetzung aus dem Franzbsischen uber die „Natur der 

Bolschewisten11 in Jinhua Nr. 2, S. 9.

133 Ibid.

134 In Jinhua Nr. 2, S. 17-19. Das Original zur Ubersetzung wird nicht genannt.

135 Hua Lin: „Renqun jinhuaguan11 in Jinhua Nr. 2, S. 27-28.

136 Siehe die Anmerkungen zu einem Bericht einer franzbsischen Zeitung liber den Umgang mit Privateigen- 

tum in der SU in Jinhua Nr. 2, S. 29.

137 Besonders in Jinhua Nr. 3, S. 20. Kropotkin selbst war zwar kein direktes Opfer von Verfolgung (schlieB

lich war er prominent und alt), andere Anarchisten allerdings schon.
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Lingshuang verfabte dazu den Leitartikel: „Shifuismus“, und betonte, dab eine solche Ge- 

denknummer nicht aus Nostalgic geboren sei, sondern dab gerade Shifus Befurchtung vor 

seinem Tod, dab der Anarchismus in China mit ihm begraben werden kbnnte (s.o.)> Auf- 

forderung an die Nachfolgenden sei, sein Werk fortzusetzen. Seine Ideologic, der Anarcho- 

Kommunismus, kbnne im Konkreten als „Esperantismus plus die Regeln der Herzge- 

sellschaft“ gekennzeichnet werden (womit Huang diese weiterhin zu essentiellen Bestand- 

teilen des chinesischen Anarchismus erklarte!). Da Shifu sich ganz an Kropotkin orientiert 

habe, sei auch seine Propaganda wissenschaftlich, systematisch und konstruktiv gewesen. 

Allerdings war Huang bewubt, dab insbesondere die Regeln der „Herzgesellschaft“, die ja 

eine eigenstandige Beifugung von Shifu waren, begriindet werden mubten als „Erwei- 

terung“ der Kropotkinschen „Orthodoxie“. Hier - so Huang - war es der Einflub von Tol- 

stojs Lebensfuhrung im Alter, die sich Shifu zum Vorbild genommen habe, dennoch habe 

Shifu niemals Tolstojs Wissenschaftsfeindlichkeit oder gar dessen religibsen Impetus iiber- 

nommen. Vielmehr seien Shifus Regeln vor allem aus anarcho-kommunistischer Moralitat 

zu erklaren. Auch wenn diese Regeln so im westlichen Anarchismus nicht existierten, seien 

sie doch implizit darin angelegt! - Ganz offensichtlich wollte Huang hier herausstellen, 

dab Shifus Ideologic durchaus „orthodox“ war und nicht etwa eine „Sinisierung“ des euro- 

paischen Anarchismus darstellteft8

Dieser Punkt wurde von Chen Yannian in einer gesonderten Begriindung, wozu man 

iiberhaupt eine Shifu-Nummer herausbringe, besonders unterstrichen. Shifu sei die Richt- 

schnur fur das Heute und die Zukunft, gerade weil er den Anarcho-Kommunismus nicht im 

Sinne einer falschen Adaption an „chinesische Besonderheiten“ verbogen habe. Schlieblich 

sei eines der Grundprobleme in China, dab die Menschen nicht von ihren eingefahrenen 

Gewohnheiten ablassen wollten und daher lauter Halbheiten produzierten. Shifu dagegen 

war radikal und bereit, Opfer auf sich zu nehmen. Das sei sein wahres Vorbild.1

Daher wurden Shifus Leben und seine wichtigsten Aussagen fur die Leserschaft zusam- 

mengefabt* * * * * 140 und auch einige charakteristische Begebenheiten geschildert,141 die Shifu als 

charismatische und unbeugsame Persbnlichkeit im Alltag vorstellten.

Shifu war somit zum ideologischen und persbnlichen Vorbild stilisiert und der Kropot- 

kinsche Anarcho-Kommunismus zur „Orthodoxie“ des chinesischen Anarchismus erklart 

worden. Dies waren die wichtigsten Vermachtnisse der Jinhua als erster anarchistischer 

„Gemeinschaftsproduktion“, die allerdings fiber die drei Nummern (Januar bis Marz 1919) 

nicht hinauskam, da sie im Gefolge der Vierten-Mai-Demonstration umgehend verboten

) „Lingshuang“: „Shifuzhuyi“ grp (Shifuismus) in Jinhua Nr. 3, S. 1-3.

1,9 „Ren“ A : ,.Wei shenmo women yao fakan ‘Shifu jinianhao" ne“ M S 1® S B S ft “ &

5^ “ n/g (Warum wollen wir eine „Shifu-Nummer“ herausbringen?) in Jinhua Nr. 3, S. 5-8. (Dab sich

hinter „Ren“ Chen Yannian verbirgt, geht aus Zheng Peigangs Erinnerungen hervor. Siehe Ge/Jiang/Li

Bd. 2, S. 953).

140 „Jizhen“: „Shifujun zhuan“ (Biographie Herm Shifus) in Jinhua Nr. 3, S. 8-15. (Der Artikel

ist eine erweiterte Fassung des Nachrufes aus Minsheng Nr. 23, dessen Autor wohl Lin Junfu war. Ob 

dieser mit dem schon ofter angefuhrten „Jizhen“ identisch ist, ist offen. Lin wird nirgendwo als Mitar- 

beiter benannt).

„Tie“ (=Zheng Peigang?): „Shifu xiansheng jianshi“ IM ft ft ft * (Anekdotisches zu Herrn Shifu) 

in Jinhua Nr. 3, S. 15-17.
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wurde.142 Der Gruppe gelang es noch, Huang Lingshuangs Ubersetzung von Kropotkins 

La science moderne et I’anarchie als ersten Band einer geplanten Reihe von Uberset- 

zungen westlicher anarchistischer Literatur (z.T. in baihuaV) herauszubringen.143 Huangs 

Ubersetzung erschien im Sommer 1919 als Jindai kexue yu wuzhengfuzhuyi

M St W M • (Die zweite Auflage, Kanton 1921, war dann revidiert, wobei Huang 

Lingshuang nun statt Schriftsprache baihua benutzte, den Titel in Jinshi kexue he 

annaqizhuyi fH; $|5 S q7 # umformulierte und dazu den Titel in Esperanto

setzte. Wie aus dem Vorwort hervorgeht, gab es groBe Probleme, Kropotkins Werk zu 

drucken. Nach Huangs Vorwort wollte er mit dem Buch erreichen, daB endlich Texte Kro

potkins auf Chinesisch zuganglich wiirden, da viele den Anarchismus kritisierten, ohne je 

dessen Theorien studiert zu haben. Die unterdessen zwischen Anarchisten und Marxisten 

laufenden Debatten im Hinterkopf, unterstrich Huang, daB mit Kropotkin klar werde, daB 

nicht nur die Wirtschaftsgeschichte Motor der Veranderung sei, sondern auch dem Denken 

eine wichtige Rolle zukomme!).144 Nach der Publikation von Huangs Ubersetzung muBte 

die Jm/iwa-Gruppe jedoch alle Aktivitaten einstellen. Der Drucker Zheng Peigang wurde 

inhaftiert, wie eine letzte Esperanto-Mitteilung der Jinhua, verfaBt von Ou Shengbai (Sin- 

pak) am 10. 8. 1919, das Ausland wissen lieB. Andere Beteiligte hatten zummindest 

erwagt, China zu verlassen, zum einen, um im Westen persbnliche Studienvorhaben zu 

verwirklichen, zum anderen, um die direkten Kontakte mit der internationalen Anarchisten- 

szene zu intensivieren.14^ Wahrend zu Shifus Zeit die Minsheng zwar brieflich mittels 

Esperanto den AnschluB an den Weltanarchismus gesucht und auch gefunden hatte, jedoch 

kaum persbnliche Kontakte pflegen konnte (die wichtigste Ausnahme war Yamaga Taiji), 

spielten nun solche Kontakte fur die jiingeren chinesischen Anarchisten eine zunehmende 

Rolle. Auch hatte sich seit Shifus Tod der chinesische Anarchismus unter Ubersee-Chine- 

sen allmahlich ausgebreitet, was bereits in Laodong und nun in Jinhua auch fur die Leser 

in China deutlich geworden war und die Attraktivitat bzw. Relevanz des Anarchismus in- 

nerhalb Chinas entscheidend steigerte.146 Der chinesische Anarchismus stellte sich daher 

zunehmend als wirklicher Teil des Weltanarchismus dar. Auf der anderen Seite war nun 

innerhalb Chinas eine „anarchistische Bewegung“ entstanden, die sich in den Folgejahren 

ausbreiten sollte.

142 Das Verbot erfolgte am 5. Mai 1919. (Siehe Zhongguo wuzhengfuzhuyi he zhongguo shehuidang S. 19). 

Eine vierte Nummer war druckfertig, konnte jedoch nicht mehr erscheinen. (So die letzte Esperanto-Mit

teilung im August von Ou Shengbai).

143 Die geplanten Ubersetzungen, besonders Werke von Kropotkin und Grave, werden in Jinhua Nr. 3, S. 23, 

aufgefuhrt. Sie sollten alle nach franzosischen Vorlagen erfolgen.

144 Mir lag diese Ubersetzung nur in der zweiten Auflage vor.

145 In Jinhua Nr. 3, S. 23, wurde berichtet, daB Huang Lingshuang und Yu Keshui bereits aufgebrochen 

seien, doch ist zumindest fur Huang unwahrscheinlich, daB er damals China wirklich verlieB, da er wenig 

spater wieder in Tianjin bei der Zeitschrift Xin shengming Y. op (Neues Leben) auftauchte. Auch ge- 

ben weder Huangs Erinnerungen noch der biographische AbriB Xie Kangs in Huangs Dangdai wenhua 

luncong einen Hinweis darauf. Ahnliches gilt fur Yu Keshui, der Ende 1919 / Anfang 1920 in Siidchina 

wieder auftauchte (s.u.).

146 Auch in Jinhua gab es eine eigene Rubrik, in der uber anarchistische Aktivitaten auBerhalb Chinas, u.a. 

unter Ubersee-Chinesen, berichtet wurde.


