
13. Die Dreissiger Jahre

Die „ anarchistische Linke “ in Shanghai

Die Spannungen, die im anarchistischen Lager besonders durch die Ereignisse 1927 aufge- 

treten waren, hatten die ganze Bewegung sehr in Mitleidenschaft gezogen. Hinzu kam, dab 

das nun seit 1928 etablierte Nanjing-Regime zunehmend harscher mit den Anarchisten 

umging. Sowohl diejenigen Anarchisten, die sich, sei es bereits 1924 im Rahmen der Reor

ganisation der GMD, sei es im Rahmen des Nordfeldzuges oder sei es im Zusammenhang 

mit den „Sauberungen“ an die GMD angelehnt hatten, als auch die konstanten Kritiker der 

GMD unter den Anarchisten sahen nunmehr wenig Spielraum fur eigene Aktivitaten. An 

der „Arbeiteruniversitat“, urspriinglich ja ein anarchistisches Unternehmen, muBten die 

Anarchisten schnell zuriickstecken oder garrz aufgeben, bevor die Universitat dann ge- 

schlossen wurde. Li Shizeng selbst hatte 1929 Bi Xiushao bedeuten mtissen, daB sogar die 

weitgehend GMD-freundliche Geming zhoubao einzustellen sei. Bei der Zerschlagung der 

kommunistisch gefuhrten Arbeiterorganisationen hatten die Anarchisten zwar z.T. applau- 

dierend beiseite gestanden, doch existierte nun de facto auch keine anarchistisch gefuhrte 

mehr! In den einstigen anarchistischen Hochburgen Shanghai, Kanton und dem ohnehin 

zum Nebenschauplatz gewordenen Peking muBten sich die Anarchisten auf „unverfang- 

lichere“ Gebiete wie die Literatur oder Erziehung zuriickziehen, wobei selbst dies nicht 

ohne Einmischung von oben blieb.

In Shanghai sah sich die „anarchistische Linke“ um Lu Jianbo und die „Liga der jungen 

chinesischen Anarchisten bzw. Anarcho-Kommunisten“ (s.o.) bald gezwungen, den Rtick- 

zug antreten. Um diese Liga bestehen einige Unklarheiten. Nach Lu Jianbos Erinnerungen 

war sie mehr oder weniger nur eine Umbenennung der „Minfeng“-Gruppe, wahrend Fan 

Tianjun igg fTj die Liga als ausgefeilte Untergrundorganisation mit einer Zellenstruktur 

beschreibt. Wahrend sie im Geheimen arbeitete, habe man offiziell auch an Aktivitaten 

anderer Anarchisten, z.B. der „Arbeiteruniversitat“ oder dem „Ziyou shudian“, mitgear- 

beitet. Lu Jianbo hingegen hat diese Version zuriickgewiesen und behauptet, Fan Tianjun 

habe sich gar nicht in Shanghai aufgehalten.1 Allerdings ist dann fraglich, weshalb Fan 

solcherlei Angaben erfunden haben sollte. Zumindest sind viele seiner sonstigen Angaben 

zu Geschehnissen in dieser „Shanghai-Zeit“ 1928 durchaus korrekt, auch wenn der Vor- 

wurf, die eigene Rolle zu iiberzeichnen, wohl treffen mag. (Da das mir verfugbare Material 

keinen unzweifelhaften Beweis fur Fans oder fur Lus Version ergibt, muB die Frage derzeit 

offen bleiben). Die Liga hatte sich in jedem Faile 1928-1930 besonders auf kulturellem 

Gebiet engagiert. Zusammen mit Mao Yibo, der inzwischen zum Studium nach Japan ge- 

gangen war, versuchte Lu Jianbo, via Esperanto und dem eigenen Verstandnis von „prole- 

tarischer Kultur“ den Anarchisten neben dem (weitgehend gescheiterten) Arbeiterengage-

' Vgl. die Erinnerungen beider in Ge/Jiang/Li bzw. die Anmerkung der Herausgeber (dort S. 1048) zu Fan 

Tianjuns Erinnerungen, wo Lu Jianbos Einwande aufgefiihrt werden.
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ment noch ein Standbein zu verschaffen,* 2 doch wurden seine Anlaufe haufig schnell von 

Verboten seitens der GMD ereilt.3 Ahnlich den „puristischen“ Genossen in Japan benannte 

sich die Liga um in „Schwarze Jugend“, um mit dem Etikett „schwarz“ die eigene Identitat 

klar von alien anderen Richtungen abzugrenzen.

Das Vorbild, die japanische „Schwarze Jugendliga“, war Anfang 1926 gegriindet wor- 

den und fiihrte ebenfalls die Esperanto-Nebenbezeichnung „Nigra Junulo“.4 5 Sie brachte 

eine gleichnamige Zeitschrift Kokushoku seinen H- iB, W (Schwarze Jugend) heraus, die 

1926-1931 erschien? Dort wurde iibrigens auch von der Spaltung der chinesischen Anar- 

chisten wegen der GMD-Frage berichtet. Da an der Zeitschrift u.a. Iwasa und Ishikawa mit- 

arbeiteten, die ja zeitweise an der „Arbeiteruniversitat“ in Shanghai aktiv waren (Iwasa 

auch in Quanzhou [s.u.]), spielte China hier als Thema eine nicht unwesentliche Rolle. Im 

Gegensatz allerdings zu ihren chinesischen Kameraden waren die Japaner eher geneigt, Pa- 

rallelen zwischen dem Anarchismus und chinesischen indigenen Traditionen zu sehen. 

(Nicht umsonst wandte sich Ishikawa dann in den 30er Jahren zunehmend der „ostasia- 

tischen Kultur“zu, die er am reinsten in den bauerlichen Traditionen Chinas suchte. Dort 

vermutete er - wie Kropotkin im russischen mir - die natiirlich gelebte Gesellschaft der 

„gegenseitigen Hilfe“. Yamaga wiederum, der schon zu Zeiten von Osugis Rodd undo vom 

„natiirlichen Hang der Chinesen zum Anarchismus" gesprochen hatte, iibersetzte nicht von 

ungefahr dann Laozi ins Esperanto!).

Nach dem wiederum bezuglich der chinesischen „Schwarzen Jugendliga" verfugbaren 

Material zu schlieBen,6 war diese bis zu Lu Jianbos Abreise nach Sichuan (1931) aktiv, 

zumal sie ohnehin wohl primar aus Lu und ein paar Sichuan-stammigen Anarchisten gebil- 

det war. Man berief sich auf Bakunin,7 Kropotkin, Malatesta und Osugi,8 doch schien 

besonders das tagliche Uberleben eine Hauptsorge der Aktivisten zu sein. Bereits 1928 

sprach Lu Jianbo immmer wieder dieses Thema an und klagte, daB man sich verkaufen 

musse, um iiber Wasser zu bleiben, weswegen offensichtlich auch er selbst unter BeschuB 

geraten war. (Er lebte primar von Artikeln und Ubersetzungen). Wie aus seiner Zusam- 

menstellung von Notizen aus den mittleren und spaten 20er Jahren, You ci de qiangwei

Vgl.das in Sakai/Saga: Genten ... Bd. 8 enthaltene „Organisationsprogramm einer Gesellschaft fur prole- 

tarische Kultur“ (mit Esperanto-Titel ,,Prokulta Asocio“) von 1929: Wuchan wenhua xiehui zuzhi dagang

Bereits 1927 und 1928 hatte Lu mehrfach versucht, ein Publikationsforum zu schaffen. Seine langlebigste 

Zeitschrift Minfeng wurde 1928 verboten - moglicherweise auch mit dem Plazet Li Shizengs und Wu Zhi- 

huis, denen er mit seinen Kameraden wegen der Betonung des proletarischen Charakters des Anarchismus 

als „zu bolschewistisch“ gait. (Vgl. Lus Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1017). Lus Zeitschrift Shi- 

Qian) yu chao(liu) Brf ( fs) ) ffil ) (Zeiten und Stromungen) brachte es nur auf 4 Nummem

(1928).

4 Ab September 1927 allerdings benutzte man Englisch statt Esperanto, was Juli 1929 wieder zurilckgenom- 

men wurde.

5 Nachdruck im Verlag „Kokushoku sensen“ (Schwarze Front) 1975. (Naheres zur Zeitschrift

siehe in der dem Nachdruck beigefugten Erlauterung).

6 Dies besteht im Wesentlichen aus den in Band 8 von Sakai/Saga: Genten ... enthaltenen Flugblattem bzw. 

der Nr. 6 der Heise qingnian sowie den Erinnerungen Lu Jianbos. Vgl. auch den Brief Lu Jianbos an die 

deutsche anarchistische Zeitschrift Der Syndikalist, XL Jahrg., Nr. 6, Beilage, 9. 2. 1929.

7 Vgl. den Leitartikel der Nr. 6 von Heise qingnian (ca. Sept. 1930).

8 Vgl. den Gedenkartikel zum 7. Todestag Osugis vom „Sichuan-Ableger“ der „Schwarzen Jugend“ in ibid.
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^IJ (Dornige Rosen), hervorgeht, war er kritisiert worden, weil er „kleinburgerlich“ 

als Stubengelehrter lebte, statt auf dem Feld oder in der Fabrik zu stehen.9 Schuld daran sei 

aber das kapitalistische System, das einen dazu zwinge. Entsprechend kbnne auch von 

Freiheit keine Rede sein, solange man sich des Essens wegen untreu werden mtisse.10 Und 

diese Freiheit gelte es zu erkampfen.

Die „Schwarze Jugend“ benannte auch ganz unumwunden die GMD als diejenige, die 

alle Freiheiten raube. Von den Warlords uber Jiang Kaishek bis hin zur Xishan 111 

(Westberge)-Gruppe, also der GMD-Rechten,11 ziehe sich eine Linie, ja im Grunde sei es 

jetzt schlimmer als unter den Warlords. Die GMD stelle eindeutig eine Partei dar, die dem 

Proletariat ubel wolle und den Imperialismus und Kapitalismus fbrdere. Daher brauche das 

Volk weder die Partei noch ihre „Drei Volksprinzipien“, sondern allein die Realisierung 

des Anarcho-Kommunismus. Entsprechend rief man zum Generalstreik, der gewaltsamen 

Expropriation und der Niederschlagung von KP und GMD auf.12 Dennoch hatte man wohl 

die Hoffnungen auf einen Generalstreik der Arbeiterschaft nicht zu hoch geschraubt, zumal 

der anarchistische EinfluB auf die Arbeiterschaft inzwischen sehr gering geworden war. 

Entsprechend richteten sich die Blicke zunehmend aufs landliche Milieu. Wie durch eine 

Ubersetzung aus der japanischen Esperanto-Zeitschrift La Anarkiisto (sic!)13 herausgestellt 

wurde, waren die Stadte ohnehin als Zentren des Kapitals „verseucht“, weshalb man sich 

zunehmend mehr Wirkung von einer Bauernbewegung versprach. Ohnehin bestiinde sonst 

die Gefahr, dab die Arbeiter in den Stadten anstrebten, spater die Bauern zu unterjochen, 

wie die Erfahrungen mit den revolutionaren Ansatzen (der KP) gelehrt habe. Es gehe aber 

doch um die Befreiung des ganzen Volkes.14

Selbstkritisch wurde aber wieder einmal gefragt, warum der Anarchismus trotz seiner 

langen Propaganda in China nicht FuB fasse, und, wie Mitte der 20er Jahre schon, mahnte 

man an, sich nicht so sehr zu verzetteln. Statt daB jedes Griippchen eine eigene Publikation 

herausgebe, solle man lieber die Ressourcen biindeln und auch mit der Unsitte aufhbren, 

Propagandamaterial stets packweise zu verschenken. Statt dessen mtisse man Publikationen 

auch verkaufen, weil sonst sofort die Pleite drohe und man auch nicht flachendeckend alle

9 Lu Jianbo: You ci de qiangwei (Dornige Rosen), Ausgabe Shanghai 1936 (in Genten... Bd.

12), S. 142-146.

10 Siehe „Bakuning duiyu ziyou de yijian“ Efe § dsEDl&JIL (Bakunins Ansichten zur Freiheit) in 

Heise qingnian Yir. 6, ca. September 1930, 1. Seite.

" Die Benennung folgte einer in den Westbergen bei Peking abgehaltenen Zusammenkunft von rechts-orien- 

tierten GMD-Vertretem.

12 Siehe „Zhongguo heise qingnian lianmeng wei bayue guoji fan-junbei-zhou xuanyan“ cp [iS EctT W E W

(Deklaration der chinesischen Liga der schwarzen Jugend zur intema- 

tionalen Anti-Riistungs-Woche im August) in Heise qingnian Nr. 6, ca. Sept. 1930, 3. Seite.

13 Ich konnte einige Nummem davon einsehen. Der Titel vermischte das Esperanto mit japanischen Romani- 

sierungen flir „Anarchist“ durch die Langung des Vokals „i“. (La Anarkiisto war das Organ japanischer 

esperantistischer Anarchisten, das 1929-1931 erschien).

14 „Nongcun yundong“ MfdlWSi (Bauemdorfbewegung), iibersetzt aus La Anarkiisto, Tokyo, Bd. 1, Nr. 3,

in Heise qingnian Nr. 6, 4.-5. Seite. Vgl auch den Ratschlag von japanischer Seite an die chinesischen 

Anarchisten in der „puristischen“ Kokushoku seinen fy. W V > sich mehr auf die Bauern zu konzen-

trieren - wie man es jetzt auch in Japan tat. (Nii Itaru g : „Warera no tachiba yori mita Shina“ D tL

F> .h 9 JU [China, von unserem Standpunkt her betrachtet] in Kokushoku seinen, De-

zember 1929, S. 41 ^45, bes. S. 44). (Die Zeitschrifl liegt, wie gesagt, im Nachdruck 1975 vor).
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Interessierten versorgen kbnne. M.a.W.: es sollte ein Verlag her, der Publikationen zu anar- 

chistischer Theorie (gegen den Marxismus, zum Anarcho-Syndikalismus und allgemein 

zum Anarchismus) herausbringe und daneben noch kleinere Broschuren, Pamphlete und 

eine Zeitschrift drucke, die eine Funktion wie zuvor die Minzhong g @ oder die Minfeng 

ubemehmen kbnne.12 Offenbar war dabei primar an Shanghai als Publikationszentrum 

Chinas gedacht, doch waren die aktivsten Anarchisten aus Sichuan, weshalb auch dieses in 

Betracht gezogen wurde.16

Da alle Anlaufe mit Zeitschriften fehlgeschlagen waren - der letzte Versuch war Lu 

Jianbos Shi(jian) yu chao(liu) 0^ ( ^ ) W ) (Zeiten und Strbmungen) 1928 gewe- 

sen -,17 wollte man es lieber mit einer Broschiirenreihe versuchen, fur die schon eine kon- 

krete Konzeption vorlag.18 Danach waren geplant: 1. Die von nach Frankreich emigrierten 

russischen Anarchisten entworfene Konzeption einer umfassenden anarchistischen Orga

nisation. (Dies war wohl die besonders von Arsinov und Machno 1926 initiierte „Organi- 

sationsplattform". die von vielen namhaften westlichen Anarchisten als ,,unanarchistisch“ 

bzw. als zu zentralistisch empfunden wurde).19 2. Ein ebenfalls von einem Russen, dem 

Anarcho-Syndikalisten (und zeitweilig pro-bolschewistischen!) Novomirskij verfabter Ab- 

rib des Anarchismus.20 3. Die Forderungen der Berliner „Freien JugendA (Diese war eine 

Gruppe junger deutscher Anarchisten mit gleichnamigem Blatt, die Distanz zu den straffer 

organisierten Anarcho-Syndikalisten wahrte).21 4. „Aliz“ (ein Pariser Professor) zum mo- 

dernen Anarchismus;22 5. Eine Schrift zu Malatesta; 6. Malatestas L 'anarchia^ 7. ./Orga

nisation, Prinzipien und Taktik“ (eine eigene Publikation oder Kompilation?); 8. Kropot

kins ,.Anarchisme et syndicalisme“; 9. Arsinov iiber den wahren Weg der sozialen Revolu-

15 Siehe „Xuanchuanwu de wenti“ foBS (Das Problem des Propagandamaterials) in Heise qing-

nian Nr. 6, ca. September 1930, 6.-7. Seite.

16 Entsprechend wurde auch in Heise qignian Nr. 6 besonders auf Sichuan eingegangen. Lu Jianbo sollte 

bald dorthin zurtickgehen und in der Tat von Sichuan aus weiter in China den Anarchismus propagieren.

17 Das Inhaltsverzeichnis der Nr. 2 ist zumindest der Geming zhoubao Nr. 84, 2. 3. 1929, letzte Seite, zu ent- 

nehmen, was an sich wiederum darauf hindeutet, dab zu diesem Zeitpunkt eine gewisse Annaherung der 

zuvor verfeindeten anarchistischen Lager stattgefunden hatte.

18 Siehe „Shi yu chao" gai chu dingqi kanxing zhi „Ziyou qingnian xiao congshu" tongzhishu “

“ & tfj MHf0 fTZ “ § ® 7D W (Ankundigung, dab „Zeiten und Stromungen“

umgewandelt wird in die regelmabig erscheinende „Kleine Sammlung der freien Jugend“), November 

1930 (enthalten in Sakai/Saga: Genten ... Bd. 8).

19 Vgl. Avrich: Russian Anarchists S. 241—243.

20 Novomirskij, mit eigentlichem Namen Jakov Kirillovskij, war ein altgedienter russischer Anarcho-Syndi- 

kalist, der sich im Laufe der frtihen Jahre der SU als „Sowjet-Anarchist“ verstand und 1919 voriiberge- 

hend in die KPdSU eintrat! (Vgl. Avrich: Russian Anarchists, bes. S. 61-62, S. 77-79, S. 199, S. 244- 

245).

21 Siehe dazu Ulrich Linse: Die anarchistische und anarcho-syndikalistische Jugendbewegung 1919—1933, 

bes. S. 56-75.

22 Wie oben schon erwahnt, hatte Ba Jin bereits von „Aliz“ (Alix?) Texte in Minzhong (Bd. 1, Nr. 14, 

Jan. 1926; und Bd. 1, Nr. 15, Juni 1926) iibersetzt. Ob hier eine Ubersetzung Ba Jins ubemommen werden 

sollte, ist ebenso unklar wie die Frage, wer dieser „Professor in Paris“ genau war. (Weder geben franzbsi- 

sche einschlagige Lexika hier Aufschlub, noch konnte ich die nur mit chinesischen Ubersetzungstiteln an- 

gegebenen Publikationen identifizieren).

23 Diese bekannte Broschtire war zumindest teilweise bereits in Minzhong Jgij von Li Shaoling iibersetzt 

worden.
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tion;24 10. Die anarcho-kommunistische Jugendinternationale uber die Organisation der 

Anarcho-Kommunisten.25 Demnach waren (fast) alle Broschuren Ubersetzungen und re- 

flektierten das Organisationsproblem, woriiber man ja seit Mitte der 20er Jahre im Westen 

heftig stritt, insbesondere in Auseinandersetzung mit den Vorschlagen zu einer strafferen 

Organisation durch Arsinov und Machno. Malatesta, der in der Broschiirenreihe ebenso be- 

riicksichtigt werden sollte, war beispielsweise ein erklarter Gegner von deren Konzept. 

Dies legt nahe, dab die „anarchistische Linke“ in China sich hier nicht eindeutig auf eine 

Seite festlegte, wie ja auch in China die Demarkationslinie zwischen den Anarchisten sich 

nicht primar an der Organisationsfrage bzw. den Differenzen zwischen „reinen Anarcho- 

Kommunisten“ und Anarcho-Syndikalisten orientierte, sondern an der GMD-Frage. Daher 

waren in China die „reinen Anarchisten“ - im Gegensatz etwa zu Japan oder Deutschland - 

keine Gegner des Syndikalismus! Im Gegenteil: Lu Jianbo und seine Gruppe waren zuvor 

besonders auf die Arbeiterbewegung hin orientiert.

Allerdings ist fraglich, ob mehr aus dieser geplanten Broschiirenreihe wurde, da sich die 

„Schwarze Jugend“ ganz offen gegen die nun herrschende GMD stellte. Sie fragte nicht nur 

anklagend, was die Anarchisten, die zeitweise mit ihr kooperiert hatten, denn nun davon 

gehabt hatten, statt eigene anarchistische Organisationen zu bilden, auf die GMD zu setzen, 

sondern forderte unumwunden zum Kampf gegen die GMD (und KP) auf.26 Entsprechend 

wurden die radikalen Anarchisten von der GMD behandelt.27 Mit Lu Jianbos Abreise nach 

Sichuan Ende 1931 verlief sich daher die „anarchistische Linke“ in Shanghai ganzlich.

Aber auch die weniger militanten Anarchisten konnten im „freien“ Shanghai nur wenig 

erreichen. Wahrend Zheng Peigang und Liang Bingxian eine vorsichtige Ankniipfung an 

die Minsheng mit der Huiming zhoukan fl] (Wochenzeitschrift Elahnenschrei)

versuchten, erschienen 1930-1931 in Shanghai, aber die Zeitschrift dezenter als Publi- 

kation zur ,.Gesellschaft und Kultur“ fuhrten,28 war eine der letzten greifbaren anarchi- 

stischen Zeitschriften in Shanghai die von Wei Huilin und Ba Jin gefiihrte Shidaiqian 

ffj (Vor der Zeit) von 1931, die allerdings wenig Neues enthielt und offensichtlich auch 

nicht mit grober Uberzeugung vorangetrieben wurde.29 Entsprechend wurde sie auch 

schnell wieder eingestellt. Immerhin konnte sie jedoch eine Brtickenfunktion zwischen 

Anarchismus und Kultur herstellen, indem sie gesellschaftliche, politische, philosophische, 

literarische, historische und wissenschaftliche Aspekte neben klar anarchistischen Anliegen

24 Auch dieser Text war bereits in Minzhong (>n Bd. 1, Nr. 16, 15. 12. 1926) erschienen und von Bi 

Xiushao (!) iibersetzt worden.

25 Zu anarchistischen Ansatzen, eine Jugendinternationale zu grtinden, vgl. Linse: Die anarchistische und 

anarcho-syndikalistische Jugendbewegung S. 98-104.

26 Siehe das Flugblatt zum Staatsgrtindungstag (10. 10.) 1930 (enthalten in Sakai/Saga: Genten ... Bd. 8): 

Zhongguo heise qingnian lianmeng wei shuangshi guoqing jinian xuanyan

& Is M (Deklaration der Liga der chinesischen schwarzen Jugend zum Staatsgriindungsfest am 10. 

Oktober).

27 Lu Jianbo schrieb denn auch ins Ausland, dab die GMD alle Propaganda verhindere. (Siehe „Zur Situa

tion in China11 in Der Freie Arbeiter, 25. 10. 1930, S. 3).

28 Die Zeitschrift lag mir nicht vor. Ich stutze mich hier auf Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1086.

29 Vgl. die Bewertung bei Chen Sihe (S. 113).
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- u.a. dem Anti-Kommunismus - miteinbezog.30 Damit zeigte sie schon die Tendenz an, 

die fur die Anarchisten in den 30er Jahren typisch wurde: keine klar definierbare Bewe- 

gung mehr zu sein, sondern zu einer diffusen Strbmung im breiteren kulturellen Kontext zu 

werden.

Wahrend der japanische Angriff auf Shanghai im Januar 1932 mit seiner Zerstorung u.a. 

groBer Teile der anarchistisch inspirierten Erziehungsprojekte, der „Arbeiteruniversitat“ 

und Kuang Hushengs „Lida xueyuan“ (Kolleg zur Persbnlichkeitsbildung), geradezu sym- 

bolisch fur das Verschwinden dieser einstigen anarchistischen Hochburg Shanghai stand,31 

tauchten nun neue geographische Schwerpunkte auf.

Die Aktivitdten in Fujian und Guangdong

Seit den spaten 20er Jahren riickte besonders Fujian in den Vordergrund. Bereits 1927 war 

hier eine anarchistische Basis entstanden, wo man auf einen neuen Weg setzte, namlich auf 

den militarischen. Vorbild diirfte wohl auch Machnos Armee in der Ukraine gewesen 

sein.32 Das militarische Trainingscamp in Quanzhou orientierte sich auch an der GMD- 

Kadettenschule Huangpu bzw. Whampoa, wo mit revolutionarem Elan ausgestattete Mili- 

tars herangebildet werden sollten, die dann auch den Nordfeldzug wesentlich mittrugen. 

Nicht zuletzt Jiang Kaishek entstammte dieser Akademie. Das weitgehende Scheitern des 

anarcho-syndikalistischen Weges in China, offenbar geworden seit der zweiten Halfte der 

20er Jahre, hatte wohl so manchen Anarchisten auf den Gedanken gebracht, die soziale 

Revolution mit militarischen Mitteln zu erreichen, obwohl ursprtinglich der Antimili- 

tarismus fester Bestandteil des Anarchismus war.33 Ein weiterer Anreiz war die nach den 

„Sauberungen“ anvisierte KP-Strategie, eigene revolutionare Basen zu schaffen.34

In Quanzhou wurde daher - offiziell unter GMD-Etikett! - ein militarisches Trainings

camp eingerichtet. AuBer militarischer Ausbildung sollten dabei auch unter den Bauern 

„freie Organisationen“ angeregt werden. Die Aktivisten stammten aus verschiedenen Ge- 

genden Chinas, so daB Quanzhou ein Sammelplatz fur chinesische Anarchisten wurde.35

30 Mir lagen lediglich Ausziige aus der 1. Nummer vor. An Mitarbeitem sind - neben Ba Jin und Wei Huilin, 

z.T. unter Pseudonymen - Hua Lin und der u.a. in Quanzhou aktive Naturwissenschaftler Chen Fanyu fT 

JeT" sowie Zhu Lefii, der ja zuvor mit Ba Jin am „Ziyou shudian“ zusammengearbeitet hatte, zu finden.

jl Vgl. auch die spatere Bemerkung des damaligen Anarchisten Zhang Jing in seinen bereits angefuhrten Er- 

innerungen: „Annaqizhuyi zai zhongguo de chuanbo huodong pianduan“, S. 124.

32 Ironischerweise wurde dieses Vorbild zu einem Zeitpunkt aufgegriffen, als sich im Westen Arsinov und 

Machno wegen ihrer Vorschlage zur strafferen Organisation der Anarchisten (Ende 1926) im anarchisti

schen Lager ins Abseits manovrierten.

33 Vgl. auch die Bemerkung eines „Genossen aus Deutschland'1, der angab, dab er zuvor Briefkontakt mit 

„Sinpak“ (Ou Shengbai) gehabt habe, sich jedoch mit ihm wegen dessen Befurwortung einer anarchisti

schen Armee" iiberworfen habe. (Siehe Gemingzhoubao Nr. 50, wohl 25. 6. 1928, S. 318).

34 Vgl. Fan Tianjuns Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1040-1041.

35 Einige der Aktivisten werden bei Sakai in seinem langen Artikel zu Quanzhou in Yamaguchi/Sakai: Ba 

Jin de shijie, S. 252-315, vorgestellt. Daraus ergibt sich, dab einige Aktivisten Mitglieder der GMD wa- 

ren und z.T. einen militarischen Hintergrund hatten. Es ist nicht auszuschlieben, dab die anarchistische 

Propaganda unter den Soldaten, wie sie besonders die ehemaligen Mitarbeiter Shifus u.a. unter Chen 

Jiongming in Guangdong und Fujian betrieben hatten, einen Samen dazu gelegt hatte.
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Auch Iwasa aus Japanj6 sowie einige koreanische Anarchisten, die in China aktiv waren, 

nahmen teil. Das Geld soil grobenteils von Fujian-stammigen Uberseechinesen gekommen 

sein, denen man die eigenen Aktivitaten offenbar als „zum Schutz der Heimat dienlich“ 

verkaufte?7 Da jedoch etwa nach einem Jahr Banditen Quanzhou iiberfielen und die 

GMD-Truppen das Territorium vorerst aufgaben, war auch das Ende des anarchistischen 

Trainingscamps besiegelt.

Nachdem schon das militarische Trainingscamp den Banditen nicht standzuhalten ver- 

mochte, war klar, dab die Idee einer gewaltsamen Entfesselung der sozialen Revolution 

oder auch nur die Schaffung einer militarisch gesicherten revolutionaren Basis fur die 

Anarchisten utopisch war. Daher beschlossen sie, lieber wieder auf den propagandistischen 

Weg zuriickzukehren. Das Schliisselwort hieb jetzt: Erziehung. So wie Kuang Ehisheng mit 

seinem ,.Lida xueyuan“ in Shanghai und dann auch die „Arbeiteruniversitat“ unmittelbar in 

dessen Nachbarschaft im stadtischen Milieu auf oberer Bildungsebene anarchistische Inhal- 

te einzubringen versuchten. so wollten die oft mit einer dieser Shanghaier Institutionen 

zuvor verbundenen Anarchisten in Quanzhou - und dann auch in Guangdong - den Anar

chismus fiber das Schulwesen verbreiten, allerdings auf etwas niedrigerer Ebene. In Quan

zhou entstand so die ..Timing gaoji zhongxue“ cf3 "S (Eldhere Mittelschule

„Morgendammerung“) in den Gebauden eines alten Tempels. Diese Schule bestand von 

1928 bis 1934 und zog wiederum als Lehrer viele Anarchisten aus alien Teilen Chinas und 

z.T. aus dem Ausland an.* * * * * * * 38 Allerdings bestand auch hier ein gewisser Kontakt zur GMD, 

und die Schule war somit nicht rein anarchistisch. Das Geld kam wiederum primar von 

Uberseechinesen, die ihre Kinder hier zur Schule schickten, obwohl auch Kinder ansassiger 

armer Familien aufgenommen wurden. Ziel der Ausbildung war, nicht nur Wissen zu 

vermitteln (incl. natiirlich des Esperanto), sondem die Schuler zu Persdnlichkeiten nach 

anarchistischem Ideal zu formen und im Kleinen auf dem Campus die Gesellschaft der 

Zukunft zu verwirklichen, ahnlich der friiher popularen Neudorf-Idee. Diese Schule und 

ihre „Schwesterschule“ „Pingmin zhongxue“ A 4^ (Volksmittelschule) sollten u.a. 

Ba Jin. der Quanzhou insgesamt dreimal besuchte (1930/1932/1933), sehr beeindrucken. 

Einen der Quanzhou-Aktivisten, Ye Feiying FF mit dem Spitznamen „Jesus“, sollte 

Ba Jin in seinen Werken als Inbegriff der „Aufopferung fur die Sache“ bewundernd zeich- 

nen. Je mehr sich jedoch die GMD etablierte, desto kompromibloser ging sie gegen alles 

Abweichlerische vor, und so wurde die „Liming-Mittelschule“ anlablich der Auffuhrung 

eines „klassenkampferischen Theaterstiicks“ geschlossen.39

j6 Iwasas Erinnerungen sind bei Tamagawa: Chugoku anakizumu no kage S. 105-111 ausgewertet.

Vgl. die Aussagen Fan Tianjuns in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1041.

’8 Dies waren zum einen einige Koreaner, die in China im Exil lebten. (Vgl. dazu Shimada Kyoko: „Bakin to

chosenjin“). Zum anderen waren von japanischer Seite Iwasa, der Kriegsdienstverweigerer Akagawa Kei-

rai Jl| und der mit koreanischen Terroristen zusammenarbeitende Tanitabe Yuji § BB ft n]

zeitweise beteiligt. (Vgl. Sakai in Yamaguchi/Sakai S. 301). (Akagawa wird kurz bei Hagiwara Shintaro

W ASP : Anakisuto shqjiten h /JA [Kleines Anarchisten-Lexikon], Tokyo 1975, S.

12, charakterisiert).

39 Siehe Fan Tianjuns Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1044. Nach Fan schloB die Schule 1933, was 

durch Sakai (in Yamaguchi/Sakai S. 275) auf 1934 korrigiert wird. (Mit anderem Lehrpersonal wurde al

lerdings eine Weiterfilhrung versucht. Siehe Sakai S. 309).
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AuBer der Schule engagierten sich die Anarchisten auch weiter unter Bauern und na- 

tiirlich im Gewerkschaftswesen, so daB Fujian in den 30er Jahren einen wichtigen Standort 

fur die chinesischen Anarchisten bildete, die sonst stark in die Defensive geraten waren.

Ahnlich wie in Fujian war auch in Xinhui in Guangdong ein Teil der Anarchisten, 

ebenfalls oft zuvor mit der „Arbeiteruniversitat“ oder Kuangs „Lida xueyuan“ verbunden, 

im Erziehungswesen engagiert, zumal die vorigen Herausgeber der Minzhong g jg dort 

als Lehrer gewirkt hatten. Nun fiihrte man auch hier eine eigene Schule40 und arbeitete 

weiter unter Bauern und Arbeitem. Doch auch dies wurde 1936 von oben beendet.41

Lu Jianbo in Sichuan

Mit Lu Jianbos Umzug nach Sichuan wanderte allerdings zumindest die propagandistische 

Offentlichkeitsarbeit im Wesentlichen dorthin,42 zumal immer mehr der in den 20er Jahren 

aktiven Anarchisten ausstiegen. Viele naherten sich der GMD an, z.B. Shen Zhongjiu. Er 

blieb allerdings zu Jiang Kaishek selbst auf Distanz. Obwohl er in Fujian in den 30er Jah

ren einen wichtigen Posten bekleidete, sah er offenbar seine Aufgabe mehr im Engagement 

fur seine Provinz und hielt sich von der Zentrale fern.43 Aber auch viele aus Shifus Um- 

kreis, alien voran Liu Shixin, optierten fur die GMD, wahrend andere ins Privatleben 

auswichen (etwa Wu Kegang, der sich ebenso dann der GMD annaherte). Manche verleg- 

ten sich auf eine akademische Tatigkeit, z.B. Huang Lingshuang. Huang, der einst so aktiv 

im anarchistischen Lager gewesen war, hatte sich bald nach seinem SU-Aufenthalt in die 

USA zum Studium begeben, wo er wohl auch die I.W.W. (Industrial Workers of the 

World) genauer studieren wollte.44 Er war in den USA vermutlich weiter mit anarchisti

schen Kreisen in Verbindung, doch trat er nach seiner Riickkehr nach China kaum mehr 

anarchistisch in Erscheinung - abgesehen von seiner Lehrtatigkeit an der „Arbeiter- 

universitat“.45 (Allerdings behauptete ein ehemaliger Student derselben, daB Huang zu die- 

sem Zeitpunkt nichts erkennbar Anarchistisches mehr auBerte, sondem „burgerliche Sozio- 

logie nach US-Muster“ lehrte!).46 In den 30er Jahren engagierte er sich dann erkennbar so- 

wohl fur die GMD als auch fur eine konservative Kulturpolitik und war einer der „10 Pro-

40 Diese wurde ebenfalls 1933 von Ba Jin besucht.

41 Siehe Sakai in Yamaguchi/Sakai S. 304.

42 In Fujian waren einige Anarchisten auch noch Ende der 30er Jahre und noch oder wieder nach 1945 aktiv, 

doch ist wenig Konkretes greifbar. Es existierte u.a. in Fuzhou ein „Ziyou shudian“, der auch nach 1945 

wieder auftaucht. Offensichtlich wurden aber primar altere Texte nachgedruckt. Treibende Kraft war ver

mutlich Ye Feiying.

43 Dies legt Cao Jurens W 7Z t Beschreibung Shen Zhongjius nahe, die auszugsweise in Tamagawa/Sakai/ 

Saga ins Japanische tibersetzt ist, dort S. 412-413. Ba Jin hingegen kritisierte Shen verhiillt u.a. in seiner 

Romantrilogie „Liebe“. (Siehe Ba Jins Gesamtvorwort zur Trilogie von 1935, abgedruckt in Ba Jinyanjiu 

ziliao Bd. 1, S. 305-348, wo sich Shen hinter „einem alteren und friiher wegweisenden Freund“ verbirgt, 

der „blind vor Liebe" eine Familie gegrtindet habe und „in einer entfemten Provinz“ einen Posten be- 

kleide).

44 Vgl. den Bericht zur chinesischen anarchistischen Szene in 7?a/ozWo(Folge 5), 1. 6. 1927, S. 35.

45 Siehe Chan/Dirlik S. 128 bzw. S. 132-133.

46 Siehe Feng Hefas Erinnerungen an die „Arbeiteruniversitat“, auszugsweise ins Japanische iiber-

setzt in Tamagawa/Sakai/Saga, dort S. 395
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fessoren“, die 1935 die beriihmte „Erklarung fur einen kulturellen Wiederaufbau auf chine- 

sischer Basis“ verbffentlichten, um sich gegen eine vermeintliche uberzogene Verwest- 

lichung zu wehren! 1949 ging Huang dann in die USA, blieb aber Taiwan verbunden.

Andere wieder belieBen es bei Esperanto-Aktivitaten, z.B. Huang Zunsheng (Wong 

Kenn) und Ou Shengbai. (Ou ubersetzte 1930 Sun Yatsens „Drei Volksprinzipien“ ins 

Esperanto!).47 Wieder andere begaben sich aufs literarische Feld (Ba Jin, Mao Yibo, „Li- 

ni“), wo sie zumindest indirekt noch weiter fur den Anarchismus wirkten und somit in neu- 

er Weise auch Shanghai als Schauplatz wiederbelebten (u.a. durch den 1935 gegriindeten 

Verlag „Kulturelles LebeA‘ [„Wenhua shenghuo chubanshe“ 4L fl ZS (B KB If ], der 

allerdings sehr breit angelegt war) 48

Von Lu Jianbos Propagandaaktivitaten ist leider nicht sehr viel greifbar, zumal Sichuan 

vor Ausbruch des Chinesisch-Japanischen Krieges eher abgelegen war und daher fraglich 

ist, welche Breitenwirkung Lu von dort aus erzielen und wieviele Mitarbeiter er versam- 

meln konnte.49 50 Im Wesentlichen schien er sich an die anarchistischen Klassiker zu halten 

(u.a. mit der Ubersetzung von Bakunins Dieu et l’etaf)5Q und den Marxismus bzw. die nun 

in China populate materialistische Weltanschauung anzugreifen.51

Erst die Kriegsjahre brachten Sichuan in eine zentralere Position, da durch das Vor- 

riicken der Japaner von Osten her eine groBe Wanderbewegung innerhalb Chinas in Rich- 

tung Siidwesten einsetzte und schlieBlich Sichuan das Zentrum des nicht-besetzten China 

darstellte. Nicht nur die Regierung lieB sich bald hier nieder, sondem auch zahlreiche Intel- 

lektuelle versammelten sich jetzt hier. Die entsprechend verbesserten Kommunikations- 

moglichkeiten blieben auch auf die dortigen Anarchisten nicht ohne EinfluB. Doch waren 

es nicht nur solche auBeren Faktoren, die die Anarchisten in Sichuan bewogen, ihre Bezie- 

hung zur Gesamtgesellschaft neu zu defmieren, vielmehr war die Auseinandersetzung mit 

der Frage des gesellschaftlichen Engagements der Anarchisten mit der schon seit Jahren 

immer starker werdenden japanischen Bedrohung bereits vor dem Krieg unumganglich ge- 

worden. Ahnlich der Problematik, mit der sich die europaischen Anarchisten durch den 

Ersten Weltkrieg konfrontiert sahen, muBten sich nun auch die „Puristen“ um Lu Jianbo 

erneut entscheiden, wie sie sich angesichts des sich abzeichnenden japanischen Angriffs- 

krieges verhalten sollten. Ihre Antwort war die noch vor dem offenen Ausbruch des Krie

ges gegriindete Zeitschrift Jingzhe § (Aufschrecken aus dem Winterschlaf) (1937—

47 Siehe (Fu) Bicheng (W) if : ,,Sh ij ieyu yundong zai zhongguo de xianzhuang“

(U (Die aktuelle Lage der Esperanto-Bewegung in China) in Wuhan ribao fukan I'M H IE S!l f !l 

(Beilage zur Wuhan-Tageszeitung), 14. 12. 1930, S. 3-4, dort S. 4. (Fu Bicheng war Herausgeber des Or

gans des Hankouer Esperanto-Verbandes. Siehe Ulrich Lins: Listo de cinaj Esperanto periodajoj11 [Liste 

der chinesischen Esperanto-Periodika] in La Revuo Orienta [Orient-Revue] Bd. 58, 1977, S. 10-14, S. 

76-79, S. 114-116 und S. 142-144, dort S. 14).

48 Vgl. Chen Sihe S. 173 ff. sowie s.u.

49 Im Ge/Jiang/Li findet sich lediglich ein Auszug aus der Zeitschrift Chongjing tl'|> (Vision) (1933-1934) 

mit dem Verweis, dab die Zeitschrift hauptsachlich Ubersetzungen enthalten habe. In der Zusammenfas- 

sung seiner Erinnerungen (in Ge/Jiang/Li) geht Lu auf diese Jahre vor dem Krieg auch nicht naher ein.

50 Siehe Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1019. Ob dies die Ubersetzung der ganzen Schrift war, ist unklar, aber auf- 

grund des Umfangs kaum wahrscheinlich.

51 Dariiber jedenfalls handelt der in Ge/Jiang/Li (Bd. 2, S. 865—875) enthaltene langere Artikel, der im- 

merhin vermuten laBt, dab der Autor „Bingruo“ eine gewisse philosophische Bildung besab. Wer 

„Bingruo“ war, ist unklar. Vielleicht handelte es sich um Lu Jianbo.
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1940), die eine Wende in ihren Ansichten offenlegte. (Ob der Titel bewuBt an die kurzle- 

bige gleichnamige Zeitschrift von 1924 in Kanton erinnem sollte, ist unklar). AuBer Lu 

Jianbo und seiner Frau war Zhang Luqian ein profilierter altgedienter Mitstreiter.52

Entgegen ihrer Propagierung einer strikten Abstinenz vom politischen Tagesgeschehen, 

wie sie sie im Zusammenhang mit der Einheitsfront und ihrem Ende in den spaten 20er 

Jahren verfochten hatten, bekannten sich die „Puristen“ jetzt zur aktiven Teilnahme am 

Widerstand gegen Japan! Ahnlich der Argumentation Kropotkins anlaBlich des Ersten 

Weltkrieges - dem man explizit nachtraglich recht gab -,53 argumentierten sie jetzt, daB 

sie zwar prinzipiell gegen Kriege seien und auch nichts mit den Nationalisten gemein 

hatten, doch musse man diesen feindlichen Angriff abwehren, um die Revolution zu retten. 

Da dies mit friedlichen Mitteln nicht erreichbar sei, musse man notgedrungen zu den Waf- 

fen greifen. Tate man dies nicht, dann wtirde die Gesellschaft auf unabsehbare Zeit zuriick- 

geworfen. Daher bedeute im gegebenen Fall das Verfolgen des Zieles einer anarcho- 

kommunistischen Gesellschaft die konkrete Teilnahme am Widerstandskrieg gegen Japan, 

welches den Kapitalismus und Imperialismus reprasentiere. Damit sei der chinesische Wi

derstand auch von weltweiter Bedeutung im Rahmen des Kampfes gegen den Kapitalismus 

und Imperialismus. Im Unterschied zu den Nationalisten hingegen wolle man nach dem 

Sieg jedoch keine neue, eigene Macht installieren, weshalb die eigene Motivation nicht mit 

der der Nationalisten gleichzusetzen sei.54 55 Ein Grundsatzartikel in Jingzhe zum Verhaltnis 

von Anarchismus und Widerstandskrieg forderte unmiBverstandlich, den Krieg gegen Ja

pan als Krieg gegen Autoritaten zu definieren, wobei der Autor seine Argumentation auf 

Aussagen Malatestas, der internationalen groBen Figur der „reinen“ Anarchisten, zu bezie- 

hen suchte (der jedoch energisch gegen Parteinahmen im Krieg polemisiert hatte!)?’ Der 

politische Kampf sei akzeptabel, da er vom bkonomischen nicht zu trennen und auBerdem 

auf das wesentliche Ziel gerichtet sei, namlich die Befreiung. Wenn es fur den Frieden 

keine Chance mehr gebe, miisse und dtirfe man zur Gewalt greifen. Der nun zu beschrei- 

tende Weg laute fur die Anarchisten: revolutionare Organisationen unter Bauem und Ar-

52 In der Zusammenfassung von Lus Erinnerungen in Ge/Jiang/Li (Bd. 2, S. 1020) werden noch Gong Peijia 

jmfiD > Liu Shaoguang und Li Jianzhong T identifiziert, uber die mir leider sonst nichts 

naher bekannt ist.

Einige Ausztige der Zeitschrift sind in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 877 -896. enthalten. AuBerdem lagen mir 

Bd. 1, Nr. 3 (Juni 1937), von Bd. 2 die Nummem 4-6 (Marz/April/Juli 1938) und von Bd. 3 die Num

mem 2, 5 und 7 (Oktober 1938 I Januar 1939 / Marz 1939) vor. Die Zeitschrift enthielt ebenfalls viele 

Ubersetzungen.

53 Siehe „Xiaochen“ ® fi: shi ‘Ou-zhan lun’ de ‘yijian shi’“ Jnt IE “ If if tra “ 1G “ —fT W “ 

(„Die Angelegenheit“ von Kropotkins „Uber den Ersten Weltkrieg“) in Jingzhe Bd. 3, Nr. 2, Oktober 

1938, S. 12.

54 Siehe Yin Lizhi W A 2E : „Yi zhanzheng qu fandui zhanzheng“ BT If ft 5^ S' If IF (Mit Krieg sich 

gegen den Krieg stellen) in Jingzhe Bd. 2, Nr. 1, Januar 1938, abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 877- 

878.

55 Lu Jianbo hatte dessen „Programma anarchico" von 1920 als Broschiire ubersetzt. (Siehe Lus Erinnerun

gen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1020). Dies wurde auch in der Zeitschrift abgedruckt. (Eine deutsche Uber- 

setzung: „Ein anarchistisches Programm“, ist in Borries/Brandies, S. 251-272, abgedruckt, ebenso in 

Malatesta: Gesammelte Schriften Bd. 1, S. 167-182).
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beitern zu fordern, damit die eigene Stimme auch unter den einfachen Lenten wahmehmbar 

werde. Denn andernfalls marginalisiere man sich selbst.56

Lu Jianbo betonte zwar, dab man im Widerstandskrieg weiterhin ein eigenes Profil be- 

halten rniisse, doch setzte er erstaunlicherweise nun auch auf Regierungsmabnahmen. So 

appellierte er an die GMD, doch dem dritten der „Drei Volksprinzipien“, der Wohlfahrt, 

mehr Beachtung zu schenken. Ohne sozialpolitische Mabnahmen gerate der Kampfwille in 

Gefahr. Siegen konne man aber nur, wenn sich wirklich das ganze Volk auf alien Ebenen 

beteilige. Auch solle die Regierung doch mehr biirgerliche Freiheiten gewahren und auf die 

Starke des Volkes vertrauen, statt aus Panik vor kommunistischer Subversion diktatorisch 

nach innen zu regieren. - Dab man Freiheit nur in Freiheit lernen konne, war ein altes 

anarchistisches Motto, doch dab ein Anarchist auf die Regierung setzte, diese zu gewahren, 

war es nicht.57

Bei zuviel Annaherung im Rahmen der „gemeinsamen Sache“ fuhlten sich die „Pu- 

risten“ von einst allerdings offenbar weiterhin unwohl, und so versuchte Lu in einem 

Grundsatzartikel zu klaren, wo man genau stehe: „Gongzuo de taidu“ T ft frh tg (Ar- 

beitshaltung). Darin ging er davon aus, dab jeder, der an den Anarcho-Kommunismus glau- 

be, notwendigerweise versuchen rniisse, sein Ideal zu verwirklichen. Wie in einer Art 

Riickblick auf die chinesische anarchistische Bewegung seit den spaten 20er Jahren verur- 

teilte er die Haltung vieler Anarchisten, die angesichts der Entwicklungen in China zum 

Schlub gekommen waren, dab man abwarten rniisse, bis die Zeiten gtinstiger seien, und 

deshalb alle Aktivitaten eingestellt hatten. Immer und zu jeder Zeit konne und rniisse man 

fur das Ziel arbeiten, auch wenn es verschiedene Wege gebe. Egal, ob man Propaganda, 

Erziehung, Massenorganisationen oder den bewaffneten Kampf bevorzuge, immer konne 

man etwas dazu beitragen, dab die anarcho-kommunistische Gesellschaft naher riicke. Wu 

Zhihuis Diktum von den 3000 Jahren, die man noch brauche, habe zum einen 01 ins Feuer 

der Gegner des Anarchismus gegossen, zum anderen viele in der anarchistischen Bewe

gung gelahmt. Wu (den Lu nicht namentlich nannte, aber der natiirlich gemeint war) sei 

zwar ohnehin kein „Genosse“ der Anarchisten mehr, doch habe er schlieblich einst selbst 

in seiner Wiirdigung Shifus (in Minzhong, Marz 1927) eingeraumt, dab, wenn man sich so 

wie Shifu engagiere, das Ziel schneller erreicht werden konne. In der Tat gebe es doch 

viele Ansatze gerade in den Arbeiter- und Bauernorganisationen, die man nur aufgreifen 

und weiterentwickeln rniisse. Als konkrete Vorbilder benannte Lu besonders die anarchisti

schen Gewerkschaftsorganisationen in Spanien sowie die Aktivitaten der italienischen 

Anarchisten und der anarchistischen internationalen Jugendorganisation.

Entsprechend mahnte er die chinesischen Genossen, sich in der ein oder anderen Form 

zu engagieren, wobei nur entscheidend sei, dab man erkennbar mit anarchistischer Ziel- 

setzung arbeite. Obwohl er die einst selbst gepflegte Haltung eines alles oder nichts nun 

kritisierte und davor warnte, bei zuviel Purismus schlieblich zur Untatigkeit verdammt zu

56 „Limin“ K? g : „Wuzhengfu gongchanzhuyi yu zhongguo kangzhan“ te j$r ±t T7 H14 T7 IS Ft ®

(Der Anarcho-Kommunismus und der chinesische Widerstandskrieg) in Jingzhe Bd. 3, Nr. 5, Januar 

1939, S. 36^10. (In Ge/Jiang/Li, S. 889-896, ist nur eine gekurzte Fassung des Artikels enthalten).

57 Siehe Lus Artikel (unter „Wuyun“ ^?g): „‘Kangzhan’ zhu fangmian“ “ Ll® “ It V 1& (Die verschie- 

denen Aspekte des „Widerstandskrieges“) in Jingzhe Bd. 2, Nr. 4, April 1938, abgedruckt in Ge/Jiang/Li 

Bd. 2, S. 878-883. - Ironischerweise glich dies den AuBerungen in der von Lu so angefeindeten Geming 

zhoubao zehn Jahre frtiher.
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werden, blieb sein moralischer Impetus doch unverkennbar: Es gehe um das „richtige“ 

Denken, das die Anarchisten wie ein Licht in die Finsternis der Gesellschaft hineintragen 

miiBten. Wer die Leitlinie verliere, werde - egal was er tue - zum Verrater! Wenn das 

Denken jedoch stimme, dann sei auch jede Aktivitat gleichermaBen anzuerkennen, wobei 

Lu sich offenbar gegen inneranarchistische Kritiker wandte, die den von ihm bevorzugten 

Weg der Propaganda als „realitatsfern“ empfanden und fur einen bewaffneten Kampf pla- 

dierten. Vielmehr mahnte er die wohl iiberwiegend jungen „HeiBsporne“, nicht zu sehr 

dem Muster von „Helden aus auslandischen Romanen“ nachzueifern, sondem statt Helden- 

romantik sich dermitiger als geduldige Diener zu iiben.58

Letzteres war wohl auf den EinfluB Ba Jins gemiinzt, der seit Mitte der 20er Jahre aus- 

landische revolutionare Helden in China popular gemacht hatte. Sein „Romantizismus“ 

wurde ihm von literarischen wie anarchistischen Kritikem haufig angekreidet. Obwohl, wie 

erwahnt, Lu und Ba Jin, einst enge Freunde, sich 1927/28 entzweit hatten, waren sie sich 

dann wieder etwas naher gekommen?9 So beteiligte sich der inzwischen weithin bekannte 

Ba Jin auch einmal an Lus Zeitschrift Jingzhe, wo er iibrigens in der gleichen Nummer, in 

der Lus oben vorgestellter Grundsatzartikel mit der impliziten Kritik enthalten war, einen 

Beitrag zum spanischen Anarchisten Buenaventura Durruti verbffentlichte und fiir eine 

Koalition von Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und alien Anti-Faschisten pladier- 

te.60 AuBerdem verbffentlichte er spater generbs ein Buch des „kleinen Dorfschullehrers“ 

aus Sichuan.61

Ba Jins Rolle im Anarchismus in den 3 her Jahren

Wahrend Lu Jianbo am bewuBtesten fiir eine inzwischen fast inexistente „anarchistische 

Bewegung“ in China stand,62 verkbrperte Ba Jin den nun diffus gewordenen allgemein-

58 „Daji“ A (=Lu Jianbo): „Gongzuo de taidu“ in Jingzhe Bd. 3, Nr. 1, abgedruckt in Ge/Jiang/Li Bd. 2, 

S. 884889.

59 Der Schaden in ihrem Verhaltnis wurde zwar nie ganz behoben, doch riickten sie allmahlich wieder enger 

zusammen, namentlich in der VR-Zeit, zumal beide gleichermaBen schlieBlich in der Kulturrevolution 

heftig wegen ihres frilheren Anarchismus kritisiert wurden. Ba Jin pflegte, trotz geographischer Entfer- 

nung (er war meist in Shanghai, Lu in Sichuan), Kontakt und sandte Lu von all seinen Werken ein Exem

plar. (Siehe Ba Jin nianpu Bd. 2, S. 1163).

6U Vgl. das Zitat in Lus Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1021.

61 Lu Jianbo, der in den 20er Jahren im Grunde bekannter war als Ba Jin, arbeitete inzwischen in Sichuan 

auf dem Land als Lehrer. (In der VR-Zeit war er dann Hochschul-Professor und bekannter Esperantist). 

Ba Jins Durchbruch war mit seinem ersten Roman 1928 gekommen. Er verbffentlichte schlieBlich 1947 

Lus Schrift Xinzi (Das Zeichen Herz). (Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 670).

62 Leider besteht diesbezliglich auch ein Materialproblem. Wie - neben der Liste der Publikationen im An- 

hang zu Ge/Jiang/Li - aus verschiedenen Hinweisen ersichtlich, erschienen noch einige anarchistische 

Publikationen, doch waren mir diese nicht zuganglich. Nach Yamaguchis Forschungen beim „Centre in

ternational de Recherches sur l’Anarchisme“ in Lausanne gab es noch mehrere Verbffentlichungen vom 

Kreis um Lu Jianbo. (Siehe Yamaguchi in Yamaguchi/Sakai S. 149). AuBerdem listete auch Nishikawa 

Masao: „Japanische, koreanische und chinesische Periodika der Anarchisten und Sozialisten 1905 1937. 

Ein Bestandsverzeichnis des IISG, Amsterdam" in Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung 1978, S. 

485^493, dort S. 491M92, einige Publikationen auf, doch waren diese bei meinem Besuch am IISG 

(Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bzw. Internationales Institut fur Sozialgeschichte)
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kulturellen EinfluB, den der Anarchismus im China der mittleren und spaten 30er Jahre 

behielt.6j Obwohl Ba Jin selbst sich einst als Glied der anarchistischen Bewegung empfun-

nicht zuganglich. Aus einem Geheimdokument der GMD von 1936 geht femer hervor, daB insgesamt 

neun anarchistische Periodika verboten worden waren. (Vgl. Jiang/Li S. 381).

Einen interessanten Hinweis gibt des weiteren Wei Huilin in seinem Interview mit Avrich {Anarchist 

Voices S. 407-409): So soil ein gewisser „Chu Cha-pei“ aus Yunnan dort in den Bergregionen eine eigene 

militarische Machtbasis im Sinne Machnos aufgebaut haben, von wo er bis in die 1950er Jahre (!) hinein 

gegen alle Machthaber gekampft habe, um seine „anarchistische Utopie“ im Silden Chinas zu verwirk- 

lichen und zu verteidigen. - Leider ist mir sonst hierzu nichts bekannt. Gleiches gilt fur die Figur des „Dr. 

Chen", der offensichtlich mit der Londoner Freet/om-Gruppe wahrend eines Englandaufenthaltes Kontakt 

aufgenommmen hatte und auch spater von China aus weiter pflegte. (Siehe seine Erwahnung bei Meltzer: 

The Origins...).

63 An dieser Stelle soil kurz auf Ba Jin, der ja schon mehrfach genannt wurde, und die Literatur zu ihm zu- 

sammenhangend eingegangen werden. Ba Jin, 1904 als Li Yaotang |=S Jg; geboren, zeichnete im anar

chistischen Zusammenhang meist mit seinem GroBjahrigkeitsnamen (Li) Feigan oder Li Peigan (Al- 

temativlesung) bzw. P. K., wahrend er als Schriftsteller unter Ba Jin bekannt wurde, womit er seinen 

ersten Roman Miewang Mt (Untergang) zeichnete. Die Herkunft dieses Pseudonyms „Ba Jin“ E zfe ist 

umstritten. U.a. Olga Lang (S. 7 und S. 269- 270) behauptet. es handele sich um eine Zusammensetzung 

aus Fukunin (Bakuning E JS ^ ) und KropotGn (Kelupaotejin ® ̂  ^ ), und folgt damit einer

Tradition, die in China offenbar 1933 begriindet wurde (vgl. Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 296, bzw. Chen Sihe 

S. 153), doch gibt Lang keinen Beweis fur diese an sich plausible Erklarung. Ba Jin selbst auBerte sich of- 

fensichtlich erst 1958 (!) (in „Tan ‘Miewang’" “Mt “ [Uber „Untergang“]) direkt zu seinem Pseu

donym und vemeinte zu diesem Zeitpunkt die Herkunft der Silbe „Ba“ von Bakunin. Einerseits auBerte er 

in den spaten 20er Jahren, als er sein Pseudonym wahlte, mehrfach Verehrung fur Bakunin (vgl. oben sein 

,,Ich bin ein Anarchist, ein Bakuninist, ein Kropotkinianer"!), doch wehrte er sich andererseits offensicht

lich schon gegen den Artikel mit der entsprechenden Erlauterung seines Pseudonyms von 1933 (ob spe- 

ziell deswegen oder wegen der anti-anarchistischen Implikation des „Vorwurfs“, ist nicht klar). Auch ist 

seine Version, die er 1958 anbot, daB „Ba“ auf den Namen eines Freundes zuruckzufuhren sei, zumindest 

durch Bezugnahmen in Originaltexten der 30er Jahre auf diesen Freund nicht direkt von der Hand zu wei- 

sen, doch konnte es sich auch um ein „gliickliches Zusammentreffen" beider handeln.

Ba Jin schrieb seine Werke mehrfach um, weswegen ich mich bemiiht habe, so weit mbglich, friihe 

Ausgaben bzw. zumindest vor 1949 erschienene Ausgaben heranzuziehen. GroBe Sammlungen wurden 

von ihm erst nach 1949 zusammengestellt: ein wenji t M (Gesammelte Werke) in 14 Banden (1958— 

1962) mit seinen Texten von vor 1949 (in redigierter bzw. bzgl. des Anarchismus „gesauberter“ Form!); 

dann folgte ein xuanji (Ausgewahlte Werke) in 10 Banden 1982, welches von Ba Jin als definitive 

Version seiner Werke" betrachtet wurde (und was viele Ba-Jin-Forscher deshalb meinen, akzeptieren zu 

miissen!). 1986-1993 wurde dann das nicht von ihm selbst initiierte 25-bandige quanji (Samtliche 

Werke) zusammengestellt.

Femer sind als Text-Kompilationen von Interesse: Ba Jin xiezuo shengya E siz M t (E (Das 

schriftstellerische Leben Ba Jins), Tianjin 1984, herausgegeben von Jia Zhifang et al., ein Buch,

das mir recht verlaBlich erscheint, zumal Jia Zhifang eine Art Doyen der chinesischen Ba-Jin-Forschung 

ist; das schon offer angefuhrte Werk Ba Jin yanjiu ziliao E siz W W $4 (Forschungsmaterialien zu Ba 

Jin), hrsg. von Li Cunguang Bde., (ich habe Bd. 1 benutzt, Fuzhou 1985, worin u.a. allge-

meines Material zu Leben und Denken enthalten ist). Auch dieses Werk erscheint mir als im GroBen und 

Ganzen verlaBlich.

An Sekundarliteratur ist im Westen erstaunlich wenig zu Ba Jin erschienen. An Monographien zu nen- 

nen ist primar die immer noch maBgebliche Studie von Olga Lang: Pa Chin and His Writings, Cam- 

bridge/Mass. 1967. Unter literarischem Aspekt wird Ba Jin bei Nathan K. Mao behandelt: Pa Chin, 

Boston 1978. (Beide Werke behandeln Ba Jin vor 1949). Die vom Titel her vielverheiBende Schrift von 

Vladimiro Munoz: Li Pei Kan and Chinese Anarchism, New York 1977, entpuppt sich als bloBe Zusam- 

menstellung einer kleinen Chronologie zu Ba Jin. Ansonsten erschienen nur einige Artikel. (Vgl. auch den
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den hatte, war er durch seine Hinwendung zur Literatur allmahlich aus der Bewegung hi- 

nausgeglitten. Er bekannte sich zwar weiterhin zum anarchistischen Ideal, doch betrieb er 

keine direkte Propagandaarbeit mehr. Seine 1930 erschienene Schrift Cong zibenzhuyi dao 

annaqizhuyi (vom Kapitalismus zum Anarchismus) war sein erstes und letztes eigentlich 

theoretisches Werk gewesen, auch wenn er es 1935 immer noch als eines seiner gelungen- 

sten Werke bezeichnete.64 Auch seine Besuche bei den Aktivisten in Quanzhou zeigten 

diese Entwicklung deutlich: wahrend er beim ersten Mai 1930 noch als „Mitglied“ auftrat, 

war dies 1932 und 1933 anders. Er besuchte nun seine Freunde, aber er blieb ein „bewun- 

dernder Besucher“.65 Parallel dazu verhielt sich iibrigens auch sein Esperanto-Engagement. 

Wahrend er sich nach seiner Riickkehr aus Frankreich aktiv in Shanghai sogar als Heraus-

1997 aktualisierten Eintrag von Susanne Weigelin-Schwiedrzik „Ba Jin“ in Kritisches Lexikon zur fremd- 

sprachigen Gegemvartsliteratur, hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, Mtinchen 1983 ff., sowie die kleine 

Literaturiibersicht in Kindlers neues Literaturlexikon, Mtinchen 1988-1992, zu Ba Jin).

In Japan war lange Zeit die akribische Studie von Higuchi Susumu : Bakin to anakizumu Eft 

E T ft ft X'A (Ba Jin und der Anarchismus), Fukuoka 1978, Standard, worin ebenso der frtihe Ba Jin 

behandelt wird. Seit den 1980er Jahren arbeiteten u.a. Shimada Kyoko ft EH ft ft, Sakai Hirobumi ft ft 

ft ft und Yamaguchi Mamoru 111  ft uber Ba Jin. Die beiden letzteren veroffentlichten ihre wich- 

tigsten Beitrage 1995 in Peking in Buchform auf Chinesisch: Ba Jin de shijie E ft ft ft FF (Die Welt Ba 

Jins).

An chinesischen Monographien uber Ba Jin erschien bereits eine grdBere Zahl. (Eine knappe Zusam- 

menfassung bis Ende der 80er Jahre siehe in Xu Simus [ft ft ft Vorwort zu Chen Sihe S. 1). Wahrend die 

meisten in den 80er Jahren erschienenen Studien noch auf dem Hintergrund der erst ktirzlichen Rehabi- 

litierung Ba Jins (und z.T. der Autoren!) nach der Kulturrevolution entstanden und haufig bemtiht waren, 

Ba Jin als Patrioten darzustellen und entsprechend den Anarchismus herunterzuspielen, wurde der Um- 

gang seit Ende der 1980er auch mit diesem Aspekt freier. (Ich habe folgende Werke benutzt: Chen Dan- 

nong PM ft M : Ba Jin pingzhuan E ft [Kritische Biographie Ba Jins], Neuauflage Shijiazhuang 

1982; Wang Yingguo ft fft ft : Ba Jin lun E ft Im [Ober Ba Jin], Shanghai 1985; Chen Sihe / Li 

Guangjun PM ,ft ft ’ ft ¥ : Ba Jin lungao E ft Im [Versuch uber Ba Jin], Peking 1986; Ai

Xiaoming ft ftl: Qingnian Ba Jin jiqi wenxue shijie WftEftZ^Mft'SM.BFF- [Der junge Ba Jin 

und sein literarischer Horizont], Chengdu 1989; Chen Sihe PM ft ft: Renge de fazhan: Ba Jin zhuan

•’ Eft ft [Entwicklung einer Persbnlichkeit: Biographie Ba Jins], Shanghai 1992, die neueste 

und beste chinesische Ba-Jin-Studie). Beziiglich des Anarchismus sind besonders die Studien von Ai 

Xiaoming (sie entdeckte einige frtihe anarchistische Artikel aus der Chengdu-Zeit, also bis 1923, wieder 

und bringt einen Anhang zu Ba Jin und Kropotkin) und Chen Sihe von Interesse, die sich bezeichnen- 

derweise - ursprunglich ungewollt - dann nur mit Ba Jin vor 1949 beschaftigen. (Obwohl bes. Chen Sihe 

und im tibrigen auch Yamaguchi/Sakai die „Zasur“ 1949 berechtigterweise insofem als problematisch 

empfinden, weil sie suggeriere, daB ein und dieselbe Person plotzlich anders geworden sei bzw. man die 

Politik liber den Einzelnen stelle, ist jedoch andererseits nicht zu leugnen, daB Ba Jin in der Zeit der 

Volksrepublik sein eigenes Image stark zu manipulieren und anzupassen versuchte).

Einen eigenen Ansatz verfolgt Yan Huandong : Ba Jin zixu E ft B ft (Autobiographic Ba 

Jins), Taiyuan 1993, der Ba Jins Biographie anhand von dessen eigenen Texten schreibt.

Gesondert zu nennen ist das schon offer angefiihrte, sehr umfangreiche Ba Jin nianpu E Is 

(Chronologie zu Ba Jin), 2 Bde., Chengdu 1989, in dem eine Ftille von Informationen (verschiedener 

Giite) enthalten sind, doch basiert das nianpu iiberwiegend auf Ba Jins eigenen Aussagen zu verschie- 

denen Zeiten, so daB es nicht wenige Ungereimtheiten und Widerspriiche enthalt (zumal offensichtlich die 

Abstimmung unter den Verantwortlichen filr die jeweiligen Zeitabschnitte gering war bzw. eine End- 

redaktion nicht stattfand). Allerdings hat das nianpu den groBen Vorteil, Ba Jins Leben durch Beifligung 

aktueller Geschehnisse zu kontextualisieren.

64 So im Vorwort zur Trilogie „Liebe“, abgedruckt in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, dort S. 305.

65 Vgl. auch Chen Sihe S. 137-150.
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geber der Zeitschrift des Esperantoverbandes, La Verda Lumo bzw. Luguang (Grii- 

nes Licht), und von Erosenkos Fabeln betatigte,66 zumal er zeitweise in den Raumen des 

Verbandes wohnte, hbrte auch dies mit der japanischen Attacke auf Shanghai im Januar 

1932, die u.a. den Sitz des Esperantoverbandes zerstorte, praktisch auf. Er iibersetzte dann 

nur noch selten aus dem Esperanto.

Ba Jin hat sich verschiedentlich zu seiner Beziehung zum Esperanto geauBert, wobei er 

diverse Angaben machte, warm er es erlernt hatte. Bereits in der in Chengdu erschienenen 

Zeitschrift Banyue 4= (Halbmonat) hatte er 1921 einen Artikel iiber das Esperanto ver- 

faBt, doch bezog er hier offenbar seine Informationen aus Xin qingnian und lobte das Espe

ranto als Mittel, den Anarchismus zu verbreiten.67 Wie sich aus Ba Jins Aufnahmeantrag 

in die „Weltliga der esperantistischen Staatenlosen“ („Tutmonda Ligo de Esperantistaj 

Senstatanoj“, eine anarchistische Esperanto-Organisation, die sich von der stark kommu- 

nistisch orientierten esperantistischen ..Staatenlosen Weltgesellschaft“ [„Sennacieca Aso- 

cio Tutmonda"1] 1924 abgespalten hatte)68 ergibt, war er damals 21 Jahre, wohnhaft in 

Shanghai, und hatte „vor zwei Jahren“ Esperanto erlernt, woraus sich schlieBen laBt, daB er 

1923 in Nanjing das Esperanto richtig erlernte.69 Ba Jins letzte Verbffentlichung in der 

besagten Shanghaier Esperanto-Zeitschrift La Verda Lumo / Luguang erschien im Juni 

1933 in der ersten Nummer der neuen Serie - nach dem japanischen Angriff und auf 

diesem Hintergrund verfaBt.70 71 DaB Ba Jin sich nach seiner Riickkehr aus Frankreich so 

aktiv in der Shanghaier Esperantoszene engagierte, hing mdglicherweise auch mit seinem 

engen Kontakt zu Hu Yuzhi in Frankreich zusammen, der ja nicht nur fuhrender Espe

rantist war, sondern auch tiber die Dongfang zazhi mit Ba Jin als Autor in Verbindung 

71 
war.

Wahrend sich Ba Jin nach 1932 von der Esperanto-Bewegung entfernte, geschah umge- 

kehrt dasselbe mit der Esperanto-Bewegung und dem Anarchismus. Wahrend zuvor Teile 

der chinesischen Esperanto-Bewegung eng mit dem Anarchismus verbunden gewesen wa- 

ren, nahmen jetzt erstmals kommunistische Ansatze und die in Anlehnung an interna

tionale Entwicklungen auch in China gegriindete „Liga proletarischer Esperantisten“ einen

66 Es handelte sich um die Sammlung Xingfu de chuan (Gliicksschiff), worin Ubersetzungen von

u.a. Lu Xun, Hu Yuzhi und Ba Jins Freund Wei Huilin sowie von Ba Jin selbst enthalten waren. Dies war 

eine der ersten editorischen Tatigkeiten Ba Jins - in diesem Faile fur den Esperantoverband. (Vgl. Ba Jin 

nianpu Bd. 1, S. 245-246).

67 Der Artikel ist abgedruckt in Xu Shanshu (Hrsg.): Ba Jin yu shijieyu £ W So (Ba Jin 

und das Esperanto), Peking 1995. (In diesem Buch wird versucht. Ba Jin fur die Esperanto-Bewegung zu 

reklamieren - was dieser zuerst ablehnte: vgl. dort S. 374 wobei allerdings der anarchistische Hin

tergrund kaum beriihrt wird. Vermutlich waren dem Kompilator, der versucht, alles von Ba Jin in oder 

zum Esperanto VerfaBte bzw. aus dem Esperanto Ubersetzte zu versammeln, Ba Jins Ubersetzungen aus 

dem Esperanto, z.B. in der anarchistischen Chunlei [s.o.], nicht zuganglich).

68 Vgl. Forster S. 195.

69 Ich danke Herrn Dr. Lins fur eine Kopie des Antrags.

0 Bakin: „Mia Frateto“ (Mein Briiderlein), La Verda Lumo (N. S.) Nr. 1, Juni 1933, S. 6-7. (Ich danke 

Herm Kim Cholbu fur den elektronischen Zugang zu fast der gesamten Zeitschrift). (Der Text ist auch in 

Xu Shanshu, S. 48-51, abgedruckt).

71 DaB Ba Jin sich mit Hu Yuzhi in Frankreich kurz vor der Heimreise offer getroffen hatte, geht aus Ba Jins 

Antwort auf Fragen von Shimada Kyoko hervor. Siehe deren „Bakin no henshin no naka kara“

fa <D cf1 D L (Aus Ba Jins Antwortbriefen) in la BfF® (Geplapper) Nr. 16, Sept. 1983, S. 3-14, dort 

S. 10.
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breiteren Raum ein, zumal leitende Figuren in Shanghai, etwa Hu Yuzhi, sich der KP zu- 

wandten. AuBerdem engagierten sich die chinesischen Esperantisten in den 30er Jahren - 

u.a. mit Hilfe von SU-Esperantisten - verstarkt in Sprachfragen, besonders der Latinisie- 

rungsbewegung.72 Allein Lu Jianbo nahm noch von erkennbar anarchistischer Seite an die

sen lebhaften Diskussionen teil.

Ba Jins Anarchismus wiederum wurde nun sublimer, wahrend sein Freundeskreis jetzt 

viele Literaten umfahte, die oft anderen Ideologien anhingen.73 AuBerdem waren, wie er- 

wahnt, die personlichen Querelen von 1927/28 nicht ganz verwunden und viele Aktivisten 

aus Shanghai weggegangen bzw. aus der Bewegung ausgestiegen oder „verburgerlicht“, 

was Ba Jin in seiner Trilogie „Liebe“ literarisch umsetzte. Obwohl es darin vordergrundig 

um die Spannung zwischen personlichen Geftihlen (Liebe) und „der Sache“, d.h. der Revo

lution, ging, portratierte Ba Jin darin einige seiner anarchistischen Weggefahrten,74 was 

ihm im iibrigen so mancher verubelte. Die Trilogie war in gewisser Weise auch Ba Jins 

Resilmee der chinesischen anarchistischen Bewegung. Ba Jin, der sich selbst nicht direkt 

als Gegner der Liebe sah,75 kritisierte jedoch all jene, die sich aus personlichen Erwa- 

gungen heraus nicht mehr voll fur „die Sache“ aufzuopfern gewillt waren. Obwohl er be- 

stritt, fanatischer Anhanger des Singletums zu sein76 - man sagte ihm nach, mit zwei ande

ren Freunden einen entsprechenden Bund gegriindet zu haben, den diese jedoch bald ver-

72 Siehe dazu S. H. Riedlingen Likbez. Alphabetisierung bei den sowjetischen Dunganen seit 1927 und ihr 

Zusammenhang mit den Latinisierungsbestrebungen in China, Bochum 1989; Helmut Martin: 

Chinesische Sprachplanung, Bochum 1982, S. 83 ff.; John DeFrancis: Nationalism and Language Reform 

in China, Princeton 1950, Kap. 5; sowie Ye Laishi : „Huiyi sanshi niandai kangri zhanzheng-qian 

de ladinghua xinwenzi yundong11 + fW B Y (Erinnerungen

an die Bewegung fur eine neue latinisierte Schrift in den 30er Jahren vor dem anti-japanischen Wider- 

standskrieg) in Yuwen xiandaihua yj fft ft (Sprachmodemisierung) Nr. 6, 1983, S. 125-129. Vgl. 

auch mein „Esperanto - ‘Hoffhung’ fur China?11 S. 563.

7j Siehe z.B. Ba Jins „Linghun de huhao11 (Ruf der Seele) von 1932 (in Ba Jinyanjiu ziliao

Bd. 1, S. 124-130). Ba Jin auBerte oft, daB fur ihn die Freunde und der „Glaube“ die wesentlichsten 

Elemente im Leben waren. (Siehe z.B. ,,‘Aiqing de sanbuqu’ zuozhe de zibai11 « jff

§ S [Bekenntnis des Autors der „Trilogie Liebe11] in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 349-361, dort S. 

349).

74 Ba Jin nahm oft reale Personen als Vorlage, doch betonte er, daB er auch fiktive Momente einarbeitete. 

(Siehe dazu u.a. seinen allgemeinen Artikel von 1942: „Guanyu xiaoshuozhong renwu miaoxie de yijian11

ZJ' aft T 7\ IS S iW ft [Meine Ansichten zur Beschreibung von Romanfiguren] in Ba Jin 

yanjiu ziliao Bd. 1, S. 165-168). I.d.R. auBerte er sich in den Vorworten oder in Antworten auf Kritiker 

detailliert zu den einzelnen Figuren und ihrem Realitatsbezug. Bzgl. der Trilogie „Liebe11 ging er ausfuhr- 

lich auf das Verhaltnis seiner Romanfiguren und den realen Vorbildem ein, allerdings - wie stets - ohne 

Namensnennung. Siehe besonders sein Gesamtvorwort von 1935 (abgedruckt in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 

1, S. 305-348), woraus ersichtlich ist, daB sich manche Freunde getroffen fuhlten. Nimmt man die ver- 

schiedenen verfugbaren Informationen zusammen, so laBt sich schlieBen, daB Ba Jin u.a. Wei Huilin (als 

Wu Renmin ^CK)> Shen Zhongjiu (als Li Jianhong ^^lj$l), Huang Zifang wAiAfals Gao Zhiyuan 

iWj-Stc), Yuan Zhiyi Sftezff (als Fang Yadan fj55H) und Wu Kegang (als Zhang Xiaochuan fg/Jx 

JI |) portratierte sowie eventuell Hong Zhongshi (als Chen Qing PM'/ra ) und Zhang Jing (als

Zhou Rushui Jif| zjx).

75 Vgl. seine Anmerkungen zu ,,‘Aiqing de sanbuqu’ zuozhe de zibai11 in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 356 

und S. 358.

76 Siehe das Gesamtvorwort zur Trilogie in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 339.
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rieten,77 wahrend Ba Jin sich erst in den Kriegsjahren zogernd zur Griindung einer Familie 

entschloB - war eindeutig, daB er familiare Bindungen als potentiell lahmend empfand. Ja 

er sah in ihnen wohl einen der Griinde fur den Niedergang der anarchistischen Bewegung.

Natiirlich war dies nur ein Aspekt des Niedergangs der Bewegung, doch kam es nicht 

von ungefahr, daB der Moralist Ba Jin nicht nur auBere Faktoren als Ursache auszumachen 

suchte, sondern den irmeren Zerfall der anarchistischen Bewegung durch mangelndes En

gagement attackierte und dagegen seine „Helden“ bedingungsloser Aufopferung setzte. Im 

iibrigen ergab sich hieriiber auch eine Verbindung zu seiner allgemeinen Attacke gegen das 

Familiensystem, womit er schlieBlich allgemein assoziiert wird. Der Roman Jia (Die 

Familie) ist sein auch international bekarmtestes Werk.

In der Tat gait fur viele chinesische anarchistische Aktivisten, daB ihre aktive Phase ein 

Jugendphanomen war. Sobaid sie in die Jahre kamen, entschieden sich die meisten fur eine 

konventionellere Lebensfuhrung. Lu Jianbo, der geheiratet hatte und mit seiner Frau zu- 

sammen in der anarchistischen Bewegung aktiv war, war ganz offensichtlich eine Aus- 

nahme. Im iibrigen schaltete sich Ba Jin spater, als Lu mit einer anderen Frau voriiber- 

gehend eine Beziehung einging, wieder als mahnender Freund ein, um Lu zur Aufgabe 

dieser neuen Beziehung zu bewegen, um nicht „die Zukunft“ der jungen Frau zu gefahr- 

den!78 Ba Jin, der Verehrer Emma Goldmans, seiner „geistigen Mutter“,79 hatte somit we- 

nig mit deren Vorstellungen von „freier Liebe“ gemein.

Auch fur Ba Jin selbst gait ironischerweise Ahnliches wie fur viele seiner ehemaligen 

Mitstreiter: als er sich schlieBlich dazu durchrang, eine Familie zu griinden (er heiratete mit 

knapp 40!), wurde er auch als Literal „gesetzter“. Zu dieser Entwicklung hatte jedoch auch 

der Krieg mit seinen brutalen Realitaten entscheidend beigetragen. Ba Jin entdeckte hier 

neben der Starke des Volkes, auf die er als Anarchist ohnehin setzte - zumal er mit der 

GMD-Regierung nie zu Rande kam -, auch die Bedeutung nationaler Identifikation. Daher 

lieB er durchaus patriotische Tone vernehmen,80 doch wurde spater, d.h. nach 1949, sein 

„Patriotismus“ von anderen und schlieBlich von ihm selbst im Riickblick hdher gehangt, 

als er je gewesen war. So verwies man auf seine AuBerung, er sei nun einmal Chinese und 

beurteile daher manches zwangslaufig aus chinesischer Sicht, doch wurde dabei uber- 

gangen, daB dies im Kontext seines unverminderten Bekenntnisses zum anarchistischen 

und damit internationalistischen Ideal geschah!81 Man hatte Ba Jin namlich Ende 1940 in 

Guilin, einem kulturellen Zentrum Chinas im Kriege, bereits in der Kritikerszene zu einem 

„Problemfall“ gemacht und u.a. dabei auf seine anarchistische Uberzeugung angespielt. 

Zwar unterstrich Ba Jin in Reaktion darauf emeut, daB seine literarischen Werke und die 

Schriften zum Anarchismus, welche er geschrieben oder ubersetzt habe, zweierlei seien, 

doch glaube er weiterhin an den „vom Ausland importierten“ Anarchismus, wobei er aber 

immer noch Chinese und deshalb gelegentlich parteiisch sei - so seine erwahnte AuBerung

77 Die „beiden Freunde“ waren Chen Hongyou [WLA W und Yuan Zhiyi • (Vgl. Chen Sihe S. 196).

78 Vgl. Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 578. Lu brach in der Tat diese Beziehung ab und wurde mit seiner Frau alt.

79 So nannte er sie mehrfach, u.a. auch in seinen Briefen an diese.

80 Siehe z.B. seine Sammlung von „Anklagen“ gegen die japanische Aggression: Kongsu (J’accuse), 

Ausgabe Guilin 1941 (Erstauflage Shanghai 1937).

81 Der Bezugspunkt ist Ba Jins Nachwort zu Huo (Teil 2) Jq (Feuer), ein dreiteiliges Werk. Das Nachwort 

zu Teil 2 stammt von 1941.
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im Kontext!82 Nationalistische oder gar chauvinistische Tone waren Ba Jin fremd. Er war 

vor und wohl de facto auch nach 1949 stets Internationalist, wenn auch kein Kosmopolit.83 

Seine spateren „nationalistischen“ AuBerungen wirken stets gezwungen und waren wohl 

eher AusfluB seiner Beugung vor der Politik als AusfluB seiner Uberzeugung.

Alles in allem schien der Krieg den einstigen Idealisten Ba Jin starker in die Realitaten 

des Lebens gezogen zu haben, was sich auch in seinen Werken niederschlug.

Zu Anfang der 30er Jahre fiihlte er sich noch zwischen Literatur und seinen Wurzeln in 

der anarchistischen Bewegung hin- und hergerissen, obwohl er im Grunde auch in den 20er 

Jahre nur selten an konkreten Aktionen teilgenommen hatte. Sein Anarchismus war stets 

vor allem ein Schreibtischphanomen gewesen,84 weswegen er wohl auch in Frankreich 

1927/28 nur sparlich direkten Kontakt zur dortigen anarchistischen Szene bzw. den aus al

ien Teilen der Welt hierher geflohenen Anarchisten suchte.85 SchlieBlich besuchte er z.B. 

Berkman, der sich zeitweise in Paris aufhielt und gerade an seinem Aow and After: The 

ABC of Communist Anarchism schrieb (worauf Ba Jin sich 1930 in seinem theoretischen 

Buch Cong zibenzhuyi dao annaqizhuyi ja bezog) lediglich ein einziges Mai und schien 

von dessen Person auch nur maBig beeindruckt. (Er erwahnte ihr Treffen eher beilaufig und 

viele Jahre spater). Obwohl Wei Huilin bestatigt, daB es gelegentliche Kontakte nicht nur 

zu franzdsischen Anarchisten sondern auch zu Machno in Paris gegeben habe,86 erwahnt 

Ba Jin solche Kontakte kaum, korrespondierte jedoch eifrig. In interessantem Kontrast da- 

zu hatte Ba Jins Freund Wu Kegang, der schon friiher nach Frankreich gekommen war, 

engeren Kontakt zur anarchistischen Szene vor Ort (die eben auch viele Exilanten bein- 

haltete),87 was im iibrigen bei den zuvor nach Frankreich gekommenen chinesischen Anar

chisten haufig war (vgl. z.B. Bi Xiushao). Ba Jin dagegen las lieber Bucher und fing an, 

seinen ersten Roman zu schreiben.

Seine literarischen Werke hatten vor allem in der Fruhphase einen stark anarchistischen 

Einschlag,88 obwohl er ideologisch mindestens ebenso sehr von der sozialrevolutionaren

82 Interessanterweise veranderte er auch diesen Passus (aus dem Nachwort zu Huo [Teil 2J) spater in seinem 

wenji elegant durch Einfugung der Vergangenheitspartikel bzgl. seines Glaubens an den Anarchismus, um 

sich davon zu distanzieren und dem Leser zu suggerieren, dab dieser eine „Jugendsiinde“ war, die 1941, 

als das Nachwort verfaBt wurde, schon nicht mehr aktuell gewesen sei! (Vgl. das Zitat aus dem Ba Jin 

wenji [1958-1962] in Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 561).

8j Vgl. Olga Lang S. 188.

84 In der Tat hob er im Riickblick auch nur das Verteilen von Flugblattem in Chengdu in der Vierten-Mai- 

Zeit als konkrete Aktionen hervor. (Siehe „Pianduan de jilu“ Bt Tj [Bruchstiickhafte Aufzeich- 

nungen] in Ba Jin: Yi (g, [Erinnerungen], Shanghai 1936, S. 167). Olga Lang (S. 95) vermutet, daB er 

Mitte der 20er Jahre in der Arbeiter- und Studentenbewegung aktiv war, was sie aus seiner lebendigen 

Beschreibung solcher Aktivitaten in den Romanen Siqu de taiyang 7E Tfe iTj (Gestorbene Sonne) und 

Miewang (Untergang) schlieBt.

85 Nicht umsonst schrieb er lieber Briefe z.B. an Goldman, wahrend er sich in Paris durchaus aktiver in 

Anarchistenkreise hatte begeben konnen, auch wenn z.B. Olga Lang (S. 121) darauf hinweist, daB die dro- 

hende Abschiebung seines aktiveren Freundes Wu Kegang ihm eine Wamung sein mochte.

86 Siehe Avrich: Anarchist Voices S. 408.

87 Ironischerweise kritisierte Ba Jin, der selbst in Frankreich weder in der anarchistischen Szene direkt aktiv 

war noch sich als Auslandsstudent betatigte, in den 30er Jahren Wu Kegang, er habe „in Frankreich nichts 

Gescheites gelemt“! (Wu stand ja hinter der Figur Zhang Xiaochuan J11 in der Trilogie „Liebe“).

88 Dies gilt besonders fur seine ersten Romane: Miewang t (Untergang) (geschrieben 1928), Xinsheng

4s (Neues Leben) (als „Folge“ zu Miewang geschrieben 1931, verloren, und 1932 nochmals geschrie-
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russischen Tradition, dem „Nihilismus“, beeinfluBt wurde.* * * * * * * * 89 In diesem Zusammenhang 

stand auch seine Faszination bezuglich der Figur des Attentaters, obwohl er den Terroris- 

mus - wie gesehen - an sich nicht uneingeschrankt guthieb. Wahrend er sich also in Frank- 

reich aufhielt und mit urspriinglich in den fernen USA tatigen Anarchisten wie Goldman 

und Vanzetti die engste Verbindung pflegte,90 bevblkerten primar an den russischen Adli- 

gen des 19. Jahrhunderts ausgerichtete Figuren die Welt seiner Ideale, die sich in Narod- 

nik-Manier dem Volk zuwandten. Ba Jin selbst auberte mehrfach, dab er seine literarischen 

Werke nie im propagandist!schen Sinne verstanden habe, ja dab sein persbnliches Credo 

und sein literarisches Schaffen haufig im Widerstreit lagen.91 In der Tat vertrat er seine 

eigene Version von ,,Anarchismus“ in seinen Werken, weswegen er von einigen seiner 

anarchistischen Freunde auch ermahnt wurde, „korrekter“ zu schreiben. So erwahnte Ba Jin 

z.B. im Vorwort zu Siqu de taiyang (Gestorbene Sonne) (geschrieben 1930),

einem Roman, der in der Zeit der „Ereignisse des 30. Mai“ 1925 spielt, dab Mao Yibo ihn 

entsprechend ermahnt habe.92 Auch „Jesus“ aus Quanzhou, also der in den Erziehungs- 

projekten dort aktive Ye Feiying , fur Ba Jin Inbegriff der Hingabe an „die Sache“, 

hatte diesen Roman kritisiert, woraufhin Ba Jin ihm versprach, mit dem Schreiben aufzu- 

hbren und etwas „Nutzliches“ zu tun.93 Auf der anderen Seite sollte ihn der von gegne- 

rischer Seite erhobene „Vorwurf ‘ des Anarchismus auch als Literat ein Eeben lang beglei-

ben) und Siqu de taiyang Fc dxftj di (Gestorbene Sonne) (geschrieben 1930) sowie die Trilogie

„Liebe“ (Aiqing sanbuqu g 'fjf — Y, geschrieben 1931-1934) und Xue Q. (Schnee) (geschrieben

1933). Aber auch zahlreiche Kurzgeschichten (besonders der Sammelband Fuchou IMRl [Rache] [1931],

enthalten auch in Ba Jin duanpian xiaoshuoji F°. rfe Ta M ZF M [Sammlung von Ba Jins Kurzge

schichten], 2 Bde., Shanghai 1936-1937) sowie einige Fabeln (siehe bes. die Sammlung Changshengta JU

Jq- [Pagode des langen Lebens], geschrieben 1934-1935) haben klar anarchistische Bezilge. (Es ist

interessant, dagegen zu vergleichen, wie Ba Jin dann zu verschiedenen Zeiten seines Lebens diese Werke

jeweils interpretierte).

89 Ba Jin wuBte iiber die ideologischen Unterschiede durchaus Bescheid, doch behielt auch er den Begriff 

„Nihilismus“ bei und differenzierte den „alten Nihiiismus“ als eigentlichen und den „neuen“ (gemeint war 

die terroristische „Narodnaja Volja“). (Siehe seinen diesbeztiglichen Artikel in Shidaiqian 0U [Vor 

der Zeit] Nr. 1 und Nr. 2, 1931).

90 Hinzu kam naturlich als Verbindung nach Amerika sein Engagement an der kalifomischen Pingdeng. 

Goldman selbst war inzwischen auf steter Wanderschaft, da sie - wie Berkman - Ende 1919 im Rahmen 

des „red scare“-Syndroms aus den USA ausgewiesen worden war. Immerhin war sie offensichtlich 1928 

sogar in Paris (vgl. den Absender ihres 4. Briefes an Ba Jin in Yamaguchi/Sakai S. 156), doch scheint Ba 

Jin sie nicht getroffen zu haben!

91 Hierzu siehe bes. die Einzelbeitrage, die Ba Jin 1936 in seinem Buch Sheng zhi chanhui Y Y ® W 

(Lebensbeichte), Shanghai, im ersten Teil versammelte. Siehe auch seinen Rtickblick: „Xiezuo shenghuo 

di huigu“ M IT Y 8® ® II (Rtickblick auf mein schriftstellerisches Leben) von 1935 in Ba Jin duan

pian xiaoshuoji Bd. 1; sowie „Pianduan de jilu“ in Yi fa , Shanghai 1936.

92 Das Vorwort ist in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 257-258, abgedruckt.

9j Siehe Ba Jins „Guanyu Fa de gushF H E Sk W “ (Zur Geschichte von den Haaren) in: Ba Jin 

daibiaozuo xuan E Y fE Y (Auswahl reprasentativer Werke Ba Jins), Neuaufl. Shanghai 1941 

[Erstauflage 1937], S. 149-154, dort S. 150-151. (Fa de gushi, geschrieben 1936, thematisierte den 

Kampf koreanischer Revolutionare, u.a. mit terroristischen Mitteln. Ba Jin hatte Kontakt zu koreanischen 

Revolutionaren, von denen einige auch in Quanzhou aktiv gewesen waren, und scheint sogar - zusammen 

mit Mao Yibo - Mitglied von deren „schwarzer Terrorgruppe“ gewesen zu sein! [Vgl. Yamaguchi/Sakai 

S. 279 nach einem japanischen Polizeibericht von 1937]).
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ten - und ihm zu schaffen machen,94 weshalb er nach 1949 haufig seine Werke in Neu- 

auflagen entsprechend „korrigierte“.95

Abgesehen von seinen eigenen Werken wirkte Ba Jin aber auch durch seine Tatigkeit als 

Herausgeber indirekt fur den Anarchismus. Bereits 1933 versuchte er, die seit den 20er 

Jahren vor sich hin diimpelnde Daueraufgabe der chinesischen Anarchisten, eine Kropot- 

kin-Gesamtausgabe zu erstellen, nun in eigener Regie durchzufuhren. Seine hochstwahr- 

scheinlich bereits 1930 erschienene Ubersetzung von Kropotkins Memoirs im „Ziyou shu- 

dian“ (s.o.) wurde zum ersten Band dieser Ausgabe unter dem Etikett des „Xinmin shu- 

dian“ .K W Lh (Verlag Neues Volk) - de facto wohl Zheng Peigangs „Verlagskoope- 

rative“ -,96 der er ein Gesamtvorwort (unter Pseudonym „Heilang“ ® ) voranstellte,97

worin er die geplante Gesamtausgabe umriB und begriindete. Er wurdigte Kropotkin als 

aufrichtigen Freund der Menschheit, passionierten Rebell und fortschrittlichen Wissen- 

schaftler. Sein Leben, die Verschmelzung von Mensch, Kampfer und Gelehrtem,98 sei wie 

eine makellose Perle, weswegen auch seine Feinde Kropotkin Respekt erwiesen batten. 

Zwar habe er, wie Tolstoj, freiwillig seine edle Herkunft verleugnet, doch rage er uber des- 

sen christlichen Opfergeist oder einen bloBen Humanismus weit hinaus. Unter dem EinfluB 

der Franzdsischen Revolution, Bakunins und der Narodniki habe er zum aktiven Wider- 

stand gegen die Zarenherrschaft gefunden, viele Jahre Gefangnis ertragen und sei dann zur 

anarchistischen Bewegung in Westeuropa gestoBen. Die Ziele des Anarchismus habe er 

dann in La conquete du pain (das Ba Jin ja schon tibersetzt hatte), Mutual Aid und La 

grande revolution umrissen. Wahrend er in letzterem Werk die historische Rolle des Vol- 

kes gewiirdigt habe, sei sein Mutual Aid ein „biologischer Klassiker“, der selbst Huxley zu 

einem Sinneswandel bewogen habe. In La conquete und Fields, Factories and Workshops 

wiederum habe er sich eingehend mit Okonomie befaBt, wobei besonders das letztgenannte 

Werk sehr modem sei und u.a. in Anbetracht aktueller Tendenzen in den USA als avant- 

gardistisch gelten kdnne. Ba Jin hob daran des weiteren besonders die Zuriickweisung von 

Zentralisierung und Arbeitsteilung hervor und lobte die Idee der Verbindung von Hand- 

und Kopfarbeit.

Etika wiederum (welches Ba Jin ja auch schon tibersetzt hatte) sei eine Art Zusammen- 

fassung von Kropotkins Lehre, die sicher viele Leser finden werde, da einfach und gut ge-

94 Die meisten Studien zu Ba Jin, vor allem die chinesischen, riicken diesen Aspekt in den Mittelpunkt. Der 

Vorwurf des „Anarchismus“ leitete bereits 1958 eine erste Kritikkampagne gegen Ba Jin in der VR China 

ein. 1966 dann gait ein diesbeztiglicher Artikel als StartschuB fur eine lang andauemde Verfemung, die im 

Grunde erst mit dem Ende der Kulturrevolution aufhorte.

95 Das Problem der „Korrekturen“ bei Ba Jin ist vielschichtig. Er hatte stets die Tendenz, an seinen Werken 

in Neuauflagen Korrekturen anzubringen (zumal er ein extrem schnell schreibender Autor war) und vertei- 

digte sich spater gegen die „westliche“ Manie, nur seine Erstausgaben zu benutzen. SchlieBlich gehdre 

sein Werk ihm und er halte es fur legitim, es zu verbessem. In der Tat waren seine Veranderungen nicht 

immer politischer Natur, doch ist untibersehbar, daB er an vielen Stellen eindeutig aus spateren politischen 

Erwagungen heraus Anderungen vomahm. (Einige eklatante Beispiele stellt Olga Lang in ihrem Epilog 

zusammen).

96 SieheChenSiheS.HO.

97 Mit „Heilang“ zeichnete er gelegentlich anarchistische Beitrage, besonders in Pingdeng.

98 Diese Betonung der Einheitlichkeit in Kropotkins Charakter hatte Ba Jin schon friiher in seiner Aus- 

einandersetzung mit dem „Kropotkin-Image“, das der Japaner Morito Tatsuo auch in China verbreitet hat

te, vorgenommen, wobei er sich auf Nettlau berief (s.o.).
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schrieben." Zwar sei Kropotkin vielschichtig, doch diirfe man nicht, wie oft getan, Wis- 

senschaft und Anarchismus gegeneinander ausspielen. Jeder in China kenne zwar Kropot

kins Namen und einiges sei schon ubersetzt, doch seien die bisherigen Darstellungen unzu- 

verlassig (!),99 100 weshalb man der Jugend wie der Gelehrtenschaft Kropotkin, diesen groben 

anarchistischen Denker, richtig vorstellen milsse. Dabei gehe es nicht um Propaganda, so 

Ba Jin, sondern um getreue Ubersetzung. Ba Jin erklarte vage, dab man dafiir mdglichst 

viele Bucher und Aufsatze versammeln wolle, doch schien auBer den oben genannten sechs 

Biichem kein detaillierter Plan beziiglich der Inhalte dieser Gesamtausgabe vorzuliegen.101

Der erste Band, die Memoirs (Teil 1), war derm wohl auch der einzige, der in diesem 

Anlauf zur Gesamtausgabe erschien. In seinem Vorwort dazu, einem Brief an einen junge- 

ren Bruder, lobte er dieses Buch in den hdchsten Tbnen. (Das Vorwort, datiert auf Januar 

1930, war moglicherweise schon in der 1930er Ausgabe im „Ziyou shudian“ enthalten). 

Darin empfahl Ba Jin das Buch auf Anfrage seines jiingeren Bruders, der etwas „Gutes“ 

lesen wollte, als Begleiter furs Leben. Da der Bruder (bzw. allgemein der intendierte junge 

Leser) fur ein theoretisches Werk noch zu jung sei, und er, Ba Jin, niemanden ideologisch 

vorformen wolle, habe er dieses Werk ausgewahlt. Eine moralischere Personlichkeit als 

Kropotkin gebe es nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Autobiographien sei diese weder 

ein Reuebekenntnis noch eine selbstzufriedene Darstellung einer Erfolgsgeschichte, son- 

dem ein niichterner Bericht, der Sympathie beim Leser erwecke. Kropotkin habe sein Leb- 

tag immer nur anderen helfen wollen und deswegen alles mogliche getan und erduldet, 

page de chambre des Zaren, Wissenschaftler, „Nihilist“ (d.h. Narodnik), Gefangnisinsasse, 

Journalist, Autor, Anarchist. Bei so einem Leben gebe es nichts zu bereuen. Hatte nicht 

Arishima Takeo gesagt, Kropotkin sei die Verkdrperung der Gtite?102 Und hatte Oscar 

Wilde nicht Kropotkins Leben - neben dem Verlaines - als „vollkommen“ bezeichnet?103 

Daher gebe es kein besseres Vorbild als Kropotkin, um ein Leben zu fuhren, das man nie 

bereuen werde. Und beim Leser werde es - wie beim Ubersetzer! - tiefe Bewegung bis zu

99 Dies steht in signifikantem Kontrast zu Ba Jins spaterer Behauptung, er habe dieses Buch „nie richtig ver-

standen“. (Siehe sein „Tan Miewang“ “ [Uber Untergang\ von 1958! Abdruck in Ba Jin yan

jiu ziliao Bd. 1, S. 222-235, dort S. 227).

100 Darin schloB er explizit die unvollstandige Kropotkin-Gesamtausgabe im „Ziyou shudian“ ein, an der er 

schlieBlich mitgewirkt hatte!

101 Siehe „Heilang“: ,,‘Kelupaotejin quanji’ zongxu“ « M if (Gesamtvorwort zur

„Kropotkin-Gesamtausgabe“) in Chatuben Kelupaotejin quanji diyijuan. Zizhuan (qianbu) ® H jS W

—iHW ( tu ) (Illustrierte Ausgabe des ersten Bandes der Kropotkin-Gesamt

ausgabe: Memoirs [Teil 1]), Shanghai 1933, abgedruckt in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 1, S. 116-119. (Dort 

wird zwar „dierjuan“ 22 [Band 2] angegeben, doch ist in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 1, S. 110, das 

Vorwort zu den Memoirs abgedruckt und als „in Bd. 1“ angegeben, was auch plausibel ist, da das Gesamt

vorwort mit Sicherheit im ersten Band erschien). (Mir selbst lag ein Exemplar von Ba Jins Memoirs-XVo&x- 

setzung vor mit dem Gesamtvorwort von 1933. Allerdings war bei diesem Exemplar nicht ersichtlich, 

warm es gedruckt wurde und welchen Band der Gesamtausgabe es darstellte). Es ist fraglich, ob Ba Jin bei 

Verfassen dieses Gesamtvorwortes eine genaue Vorstellung hatte, welche Ubersetzer diese Gesamtaus

gabe eigentlich tragen sollten.

102 Dies war bezogen auf Arishima Takeos Bericht uber seinen Besuch bei Kropotkin 1907 (s.u. zur jap. Kro- 

potkin-Rezeption).

103 So Oscar Wilde in De profundis, London 1908, S. 130-131.
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den Tranen auslbsen. So werde - wie Ba Jin zum SchluB bemerkte - auch der Bruder (bzw. 

Leser) vielleicht ihn selbst und sein Denken besser verstehen.104

Damit wird mehr als deutlich, wie sehr Ba Jin sich moralisch und emotional Kropotkin 

immer noch verbunden fiihlte. Ganz offensichtlich war einer der Aspekte, der ihn beson- 

ders beeindruckte, daB Kropotkin eine vielseitige und doch homogene Persbnlichkeit dar- 

stellte, wahrend Ba Jin selbst in den 30er Jahren, als er die anarchistische Bewegung de 

facto zugunsten der Literatur hintangestellt hatte, fortwahrend von inneren Widerspriichen 

geplagt wurde.10'

Nachdem auch dieser Anlauf zu einer chinesischen Kropotkin-Gesamtausgabe miB- 

gliickte, die wohl auch in Anbetracht des zunehmenden Drucks durch die politische Zensur 

der GMD wenig Erfolgschancen hatte,106 blieb Ba Jin als Herausgeber auf einer allgemei- 

neren literarischen Ebene. Nach seinem Japan-Aufenthalt 1934/35, den er nicht zuletzt des 

starken Zensur-Drucks wegen unternommen hatte,107 beteiligte er sich an der Grtindung 

des Verlages „Wenhua shenghuo“ zL fil (Kulturelles Leben). Ein groBer Teil der am 

Verlag maBgeblich Beteiligten hatte einen mehr oder weniger stark ausgepragten Hang 

zum Anarchismus und war z.T. fruher in Quanzhou aktiv gewesen.108 Im Verlag erschie- 

nen zahlreiche Bucher, die verschiedenste Themen beruhrten, aber stets als „empfehlens- 

werte Lekture“ im Sinne der Herausgeber galten und zu einem Preis abgegeben werden 

sollten, der auch fur einfache Leute erschwinglich war.109 Auch wenn der Verlag somit 

keine direkte „Propaganda“ machte, wurde doch zumindest das Ziel verfolgt,-wenigstens 

indirekt auf die Gesellschaft einzuwirken und der von Regierungseite verordneten Bildung 

mit ihrer stark traditionalistischen Tdnung ein eigenes Bildungsideal entgegenzusetzen.

Im ubrigen brachte der Verlag indirekt auch eine Kooperation verschiedener „alter“ 

Anarchisten zustande, da u.a. auch von Li Shizeng vermitteltes Geld via Bi Xiushao und 

Wu Kegang einfloB!110 Dafur wurden von Bi und Wu angefertigte Ubersetzungen auch 

dort gedruckt.111

104 Das Vorwort zur Ubersetzung der Memoirs ist abgedruckt in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 1, S. 108-110. Ba 

Jin suchte ilbrigens stets nach dem „Verstandnis“ anderer.

105 Diese Zerrissenheit thematisierte er in den 30er Jahren immer wieder.

105 Ba Jins „theoretisches“ Werk Cong zibenzhuyi dao annaqizhuyi war - wie erwahnt - bereits 1931 verbo- 

ten worden. In den Folgejahren wurden immer wieder „zu ideologische“ Werke Ba Jins Opfer der Zensur.

107 Allerdings sollte angemerkt werden, dab sich in den spaten 20em und fruhen 30er Jahren auch etliche 

chinesische Anarchisten in Japan aufhielten und mit den dortigen Anarchisten Kontakt hatten. (Siehe auch 

Shimada: „Bakin no henshin no naka kara“ S. 7). Einige der inzwischen Zuriickgekehrten hatten - neben 

literarischen Freunden - Ba Jin dazu motiviert, nach Japan zu gehen. Allerdings stand zu diesem Zeit- 

punkt in Japan die anarchistische Bewegung mit dem Riicken an der Wand.

108 Vgl. Chen Sihe S. 174-175. (Die Hauptbeteiligten sind aufgefuhrt in ibid. S. 173 bzw. in Ba Jin nianpu 

Bd. 1, S. 390).

109 Vorbild war urspriinglich die japanische Reihe Iwanami bunkd^$J%jf.. (Vgl. Chen Sihe S. 175).

110 So nach den Erinnerungen von Wu Langxi einem Hauptverantwortlichen des Verlages (siehe Ba

Jin nianpu Bd. 1, S. 450), angefuhrt auch bei Chen Sihe (S. 175). (Chen Sihe hat sich eingehend mit dem 

Verlag beschaftigt, weshalb ich mich hier besonders auf ihn stiltze).

111 Wu Kegang, den Ba Jin in seiner Trilogie „Liebe“ angegriffen hatte, verbffentlichte dort eine von ihm 

iibersetzte Sammlung zur „Wirtschaft im Krieg“, Bi Xiushao wiederum, mit dem sich Ba Jin inzwischen 

offiziell ausgesbhnt hatte, verbffentlichte dort seine Ubersetzung von Reclus’ L ’homme et la terre, die er 

auf Anraten Li Shizengs erstellt hatte. (Siehe Bis Erinnerungen in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1034, bzw. Chen 

Sihe S. 175).
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Zwar war die Themenpalette des Verlages breit, doch nahmen Werke mit anarchisti- 

schem und „nihilistischem“ Bezug einen durchaus bemerkenswerten Platz in der ersten 

vom Verlag gestarteten Reihe, Wenhua shenghuo congkan WTO (Schriftenreihe

„Kulturelles Leben“), ein.112 113 Ba Jin etwa veroffentlichte darin seine gekiirzte Ubersetzung 

von Berkmans Prison Memoirs of an Anarchist uber seine Haftzeit wegen des Attentats- 

versuchs auf den amerikanischen Industriellen Frick, eine selbst zusammengestellte Vor- 

stellung russischer Revolutionare des 19. Jahrhunderts (iibrigens mit einer Bakunin-Abbil- 

dung geschmuckt),llj die Neufassungen seiner Ubersetzung von Stepnjaks Underground 

Russia und der von Kampfs Biihnenstuck Am Vorabend iiber russische Revolutionare;114 

ferner erschien eine Biographic des Esperanto-Erfinders Zamenhof, die Schrift „Neue Kos- 

mologie“ des vorigen Quanzhou-Aktivisten Chen Fanyu A" J'5 die Ubersetzung der 

Gefangnisschrift des in Japan hingerichteten Terroristen Furuta Daijiro und eine Uber

setzung Bi Xiushaos iiber das „Konstrukt Gott“. Ansonsten nahmen - angesichts Ba Jins 

Praferenzen wenig verwunderlich - russische Autoren einen breiten Raum ein.

In der Literaturreihe (Wenxue congkan W TO)'16 hingegen bemiihte sich der Ver

lag, vor allem junge, noch weitgehend unbekannte chinesische Schriftsteller vorzustellen, 

unter denen sich auch einige fanden, die zuvor dem anarchistischen Lager zuzuordnen wa- 

ren, wie ja auch viele derjenigen, die den Verlag trugen und nattirlich auch ihre Werke dort 

publizierten.117

Ba Jin, der immerhin zusammen mit Guo Anren alias „Lini“ und Lu Li (einem en- 

gen Mitarbeiter am „Wenhua shenghuo-Verlag“ und ebenfalls ehemaligem Quanzhou- 

Aktivisten), noch 1936 Shifus Grab in Hangzhou zum Graberfest aufsuchte (I),118 pflegte 

jedoch seine Beziehung zum Anarchismus am deutlichsten iiber sein Engagement fur Spa- 

nien. Die besonders in Katalonien lebendige und aktive anarchistische Bewegung, die dann 

auch im 1936 ausbrechenden Biirgerkrieg eine wichtige Rolle spielte, hatte Ba Jin wie an- 

dere Anarchisten, etwa Lu Jianbo, von Anfang an fasziniert. Ba Jin hatte sogar einmal 

daran gedacht, selbst - wie so manche Anarchisten diverser Herkunft - dorthin zu pil-

112 Diese Reihe umfaBte ca. 50 Bande.

113 Den GroBteil des Inhaltes hatte er schon in seiner Frankreich-Zeit verfaBt. Auch hier unterstrich 

Ba Jin, daB er damit keine Propaganda machen wolle, sondern nur objektiv informiere. (Siehe sein Vor- 

wort in Eguo shehui yundong shihua ffi [£1 W IB Sil IT [Freie Geschichte der russischen Gesell- 

schaftsbewegungen], 2. Auflage, Shanghai 1936).

114 Dieses Theaterstlick iiber russische Revolutionare des 19. Jahrhunderts, urspriinglich von Li Shizeng 1908 

in Schriftsprache iibersetzt, hatte Ba Jin zusammen mit Kropotkins Aux jeunes gens (ebenfalls von Li 

1907 urspriinglich iibersetzt) in der Vierten-Mai-Zeit politisch „die Augen geoffhet“. Ba Jin hatte das 

Stiick bereits 1930 in Umgangssprache iibersetzt.

115 Zu ihm siehe Sakais Quanzhou-Artikel in Yamaguchi/Sakai S. 290-292. Seine Weltsicht wird von Ba Jin 

als „wissenschaftlich und iiber eine Anthropozentrik hinausweisend“ charakterisiert. (In Ba Jins Vorwort 

zu Erosenkos Fabelsammlung Xingfu de chuan PC [Gliicksschiff]. Vgl. Sakai in Yamaguchi/ 

Sakai S. 292).

116 Diese kam auf gut 160 Bande und 86 Autoren.

11 Obiges stiitzt sich primar auf Chen Sihe S. 177-179.

118 Siehe Ba Jins Prosastiick „Jia“ (Daheim) in der Sammlung Duanjian ® ® (Kurze Schriftstiicke), 

Shanghai 1937. (Vgl. Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 418). (In Ba Jin xiezuo shenghuo ist es unter dem ursprung- 

lichen Titel ,,Duanjian“, S. 202-206, abgedruckt. Bei Publikation der Sammlung, die dann diesen Titel 

trug, wurde das Stiick in „Jia“ umbenannt).
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gern,119 doch brach bald in China selbst der Krieg los. Ba Jin publizierte und iibersetzte 

eifrig Material zum Thema, zumal er im Spanischen Biirgerkrieg eine Vergleichssituation 

zu China sah im Sinne eines internationalen Kampfes gegen den Faschismus. Er stellte be- 

sonders die wohl prominenteste Figur des spanischen Anarchismus der dreibiger Jahre, 

Buenaventura Durruti, in China vor.120 Damit bekannte er sich auch in den spaten 30er 

Jahren klar weiterhin zum anarchistischen Ideal, obwohl ihm in literarischen Kreisen von 

der „Linken“ in einer beriihmt gewordenen Auseinandersetzung sein Anarchismus und das 

Verhalten der spanischen Anarchisten im Biirgerkrieg personlich angekreidet wurden. Ba 

Jin, der sich mit der „Linken“ zwar nicht iiberworfen hatte, aber auf Distanz blieb, wurde 

in einem Brief an Lu Xun 1936 als „mieser Anarchist“ attackiert mit Verweis auf die spani

schen Anarchisten, die die anti-faschistische Einheitsfront torpediert hatten.121 Impliziert 

war dabei, dab folglich auch Ba Jin die anti-japanischen Organisationsversuche (unter „lin- 

ker“ Fiihrung) unterminieren werde. Daraufhin verteidigte Lu Xun, der schon schwer krank 

war und kurz vor dem Tod stand, zwar Ba Jin als Mensch und Schriftsteller, doch ergriff 

auch Ba Jin selbst mehrfach die Gelegenheit, seine eigene Uberzeugung, den Anarchismus 

und seine spanischen Genossen ins rechte Licht zu rticken,122 zumal bald in China die 

chinesisch-japanischen Feindseligkeiten zum offenen Krieg fiihrten. In keiner Weise seien 

Anarchisten destruktiv tatig, vielmehr bildeten sie die Avantgarde der Arbeiterklasse - im 

Gegensatz zu den Bolschewisten!123

Zum Ausbruch des Chinesisch-japanischen Krieges erklarte Ba Jin im Juli 1937, dab er 

als Anarchist verpflichtet sei, bei diesem Krieg „gegen Autoritaten und Aggression" mitzu- 

machen,124 wodurch er sich auf derselben Linie wie nun auch Lu Jianbo (s.o.) befand. Be- 

wubt brachte er auch nochmals Kropotkins Aux jeunes gens, eine der Schriften, die ihn 

zum Anarchismus gefuhrt hatten, in eigener Ubersetzung heraus, da er dies erklartermaben

119 Vgl. seinen Brief an „E.G.“ (Emma Goldman) Ende 1933, abgedruckt in Ba Jins bereits erwahntem Sheng 

zhichanhui S.66.

120 So veroffentlichte er u.a. 1938 einen Sammelband mit Beitragen verschiedener westlicher Anarchisten, 

die Durruti wtirdigten. (Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 488M89, bzw. S. 500 501)-

121 Der Brief war privat an Lu Xun gerichtet, doch machte dessen offentliche Erwiderung den Vorfall publik.

(Lu Xun: „Da Xu Maoyong bing guanyu kangri tongyi zhanxian wenti“ —

H [Antwort an Xu Maoyong und zur Frage der Einheitsfront gegen Japan], erschienen in Zuojia fp 

[Schriftsteller] Bd. 1, Nr. 6, Sept. 1936).

122 Siehe u.a. „Yipian zhenshi de xiaoshuo“ —- M M W fril <lx aft (Eine wahre Erzahlung) und „Da yige

beifang qingnian pengyou“ (Antwort an einen j ungen Freund im Norden)

(beides abgedruckt in Ba Jin daibiaozuo xuan S. 112-123 bzw. S. 131-140). AuBerdem verfaBte er auch 

eine direkte Replik: „Da Xu Maoyong bing tan xibanya lianhe zhanxian11 Uf W o’

(Antwort an Xu Maoyong und zur gemeinsamen Front in Spanien), die wie Lu Xuns Replik in 

Zuojia Bd. 1, Nr. 6, September 1936, erschien. Darin hob Ba Jin den Opfergeist und die unerschiitterliche 

Uberzeugung der spanischen Anarchisten hervor (Zitate aus dem Artikel finden sich in Higuchi S. 108), 

bekannte sich selbst explizit zum anarchistischen Ideal, gestand aber ein, seit Jahren nicht mehr eigent- 

licher Teil der anarchistischen Bewegung zu sein (vgl. Higuchi S. 117).

123 So der Tenor der Ubersetzung Ba Jins von Rudolf Rockers Kommentar zum Spanischen Biirgerkrieg, die 

Ba Jin nach Ausbruch des Chinesisch-japanischen Krieges herausbrachte.

124 „Zhi you kangzhan zhei yitiao lu“ H —■ [$= [fA (Es gibt nur den einen Weg des Widerstands-

kriegs). (Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 461).
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als wichtigen Beitrag fur die Intellektuellen im Krieg ansah,125 126 sowie einen Auszug aus 

Kropotkins La conquete du painn6 So wie er einst seine Ubersetzung von Kropotkins 

Etika als fur die chinesische Revolution wegweisend verstanden hatte, so also galten Ba Jin 

nun diese zu einer radikalen Neuorientierung besonders der Jugend aufrufenden Kropotkin- 

Schriften als hochaktuell. Er wollte sogar eine kleine Kropotkin-Reihe herausbringen, die 

mit einer Biographic eingeleitet wurde und andere altere Ubersetzungen enthielt.127 Er 

verhehlte daher keineswegs seine anarchistische Identitat, auch wenn er Kropotkin jetzt 

eher als wichtigen Denker prasentierte, ohne das Wort „Anarchismus“ besonders herauszu- 

streichen, was wohl seinem Bemiihen entsprach, seinen Willen zu einer „Einheitsfront“ zu 

demonstrieren. Er versuchte sich sogar wieder an einer Kropotkin-Gesamtausgabe. 1939 

hatte Ba Jin im ,,Kaiming H BJ -Verlag“ wieder seine Ubersetzung der Memoirs of a Revo

lutionist publiziert, diesmal also nicht in mdglicherweise privat fmanzierter kleinerer 

Auflage, sondem in einem renommierten Verlag. Als Begriindung fuhrte er an, daB ihn 

dieses Buch sehr beeinfluBt und ermutigt habe, so daB er es endlich einem grbBeren Leser- 

kreis zuganglich machen wolle, obwohl man ihrn von der Verbffentlichung abgeraten habe! 

Da ihrn aber nichts daran liege, ob sich ein Buch verkaufe, sondem ob ein Buch gut sei - 

und der Wert dieses Buches ubersteige alle seine eigenen Werke zusammengenommen! 

habe er es doch verbffentlicht. Jedes gute Buch finde seine Leser, so Ba Jins Hoffnung.128

Mdglicherweise war die Gesamtausgabe im eigenen „Wenhua shenghuo-Verlag“ ge- 

plant, doch tauchte haufiger der „Pingming BJ] -Verlag“ als Herausgeber auf,129 130 was 

nahelegt, daB kriegsbedingt die Verlage oft nur nominell gefuhrt wurden und de facto 

gedruckt wurde, wo man konnte. Urspriinglich war die Gesamtausgabe auf 20 (!) Bande 

angelegt,ljU doch erschienen nur wenige tatsachlich: im Dezember 1939 kam Zhu Xis 

$5 Ubersetzung von Mutual Aid im „Wenhua shenghuo-Verlag“ heraus, die erste Alterna

tive zu Zhou Fohais alter Ubersetzung, diesmal also mit einem anarchistischen Uber- 

setzer.131 La conquete kam in Ba Jins alter Ubersetzung mit neuer Titelgebung (Mianbao 

yu ziyou (fj § [±] [Brot und Freiheit]) 1940 wieder heraus (beim „Pingming-Verlag“) 

sowie 1941 nochmals seine Ubersetzung von Etika, ebenso mit neuer Titelgebung (Lunli-

125 Vgl. Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 470. Dies ist auch insofem bemerkenswert, als schlieBlich bereits mehrere 

chinesische Ubersetzungen dieses bekannten Textes vorlagen. Offensichtlich sah Ba Jin in der Publikation 

dieser bereits in seiner Japanzeit (1934/35) angefertigten eigenen Ubersetzung eine Art Symbol seines 

personlichen Engagements als Anarchist im Widerstandskrieg.

126 Vgl. Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 490.

127 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 512. An alteren Ubersetzungen ist zumindest Liu Yanlings Ubersetzung von 

Kropotkins Encyclopaedia Britannica-Artikel zum Anarchismus zu identifizieren. (Siehe Chen Zhihua: 

Kelupaotejin zhuan S. 285).

128 Siehe das Vorwort zur Ausgabe der Memoirs von 1939, abgedruckt in Ba Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 120— 

121. Laut Anzeige in seiner neuerlichen Ausgabe der EnVz-Ubersetzung (1941) im Rahmen der Kropot

kin-Gesamtausgabe im „Pingming U -Verlag“ sollten die Memoirs Bd. 1 der Gesamtausgabe sein. 

Warum sie beim „Kaiming-Verlag“ erschienen, ist unklar.

129 Chen Sihe (S. 206) erwahnt nur diesen, doch gab es - laut Ba Jin nianpu - auch Ausgaben im „Wenhua 

shenghuo-Verlag“.

130 Nach Chen Sihe (S. 206-207) waren zwei Reihen a 10 Banden geplant (s.u. zur chinesischen Kropotkin- 

Rezeption).

131 Zhu Xi war ein Frankreich-Riickkehrer. Er hatte Biologie studiert. Die Veroffentlichung wird in Ba Jin 

nianpu Bd. 1, S. 525-526, genau datiert und als „im Chongqing-Wenhua-shenghuo-Verlag herausgekom- 

men“ angegeben.
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xue de qiyuan he fazhan fro Ji ® W [Urspriinge und Entwicklung der Ethik])

(ebenfalls im „Pingming-Verlag“).132 Vergleicht man sein Vorwort zu dieser Ausgabe der 

Etika mit dem von 1928, so fallt auf, dab Ba Jin hier wesentlich allgemeiner uber Kropot

kin spricht. Zwar erwahnt er durchaus das Wort „Anarchismus“, doch redet er nicht mehr 

spezifisch von Anarcho-Kommunismus und vermeidet auch alle Beziige auf die 1928 so 

virulente inneranarchistische Auseinandersetzung, die ihn wohl mitbewogen hatte, damals 

gerade dieses Buch besonders herauszustellen. Vielmehr ist das Anliegen ersichtlich, jen- 

seits aller ideologischen Bekenntnisse Kropotkin als Denker der Menschheit zu prasentie- 

ren - und wohl wieder mit dessen Ethik gegen die „momentane Schlachterei“ Stellung zu 

beziehen. Ba Jin wollte hier Etika all denen vorstellen, die „anderen helfen wollen, aber 

nicht wissen wie“.133 Deshalb fiigte er hier einen langen Artikel an, der das Anliegen von 

Kropotkins Etika dem chinesischen Leser verstandlich machen sollte. Zwar hatte Ba Jin 

diesen Artikel schon wahrend seiner Ersttibersetzung 1928/29 in Grundziigen konzipiert, 

doch uberarbeitete er ihn nun und verdffentlichte ihn auch nochmals gesondert.134 Seine 

Darlegungen waren eine ausgewogene Zusammenfassung, doch war Ba Jin bemuht zu un- 

terstreichen, dab Kropotkins Ethik und sein Anarchismus ein und dasselbe seien und man 

nicht - wie u.a. einst Morito Tatsuo suggeriert hatte - zwischen Revolutions und Wissen- 

schaftler unterscheiden konne.135 Kropotkin habe mit seinem Werk gezeigt, dab 1. der 

Anarchismus nicht unmoralisch und 2. Moral nattirlich begriindbar sei; ferner 3., dab weder 

Zwangskommunismus noch Individualismus mit Moral vereinbar seien.136 Seine Ethik sei 

in keiner Weise autoritar, sonder wolle nur als Orientierungshilfe dienen. Als Grundfak- 

toren der Moral habe er drei aufgezeigt: „gegenseitige Hilfe“, Gerechtigkeit und Selbstauf- 

opferung. Letzteres sei eine Absage an den Individualismus, zumindest soweit er als gegen 

die Gesamtheit gerichtet verstanden werde. Wahres Gluck konne man namlich nur im ge- 

meinsamen Kampf fur Wahrheit und Gerechtigkeit erlangen.137 Kropotkins Ethik sei einer- 

seits zwar klar anarchistisch und somit auch kampferisch, da man den Gelehrten und den 

Kampfer nicht auseinanderdividieren dtirfe,138 doch sei sie zugleich allgemein menschlich, 

weil eben der Anarchismus - so Ba Jin - schlicht realistisch sei!139 - Damit versuchte Ba 

Jin, seine Leser davon zu uberzeugen, dab der Anarchismus mehr war als eine Ideologic 

und einen „Sitz im Leben“ beanspruchte.

Nach Ba Jin lieben sich Kroptokins Anliegen so zusammenfassen: Im Gesellschaft- 

lichen mtisse man sich am Prinzip der „zwei jeder“ (jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem 

nach seinen Bediirfnissen) ausrichten, in der Ethik an den Grundsatzen von „anderen ohne

'3 Diese Ausgabe konnte ich einsehen.

133 Das Vorwort ist auch abgedruckt in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 1, S. 103-107, im AnschluB an das Vorwort 

von 1928, und bietet damit einen guten Vergleich.

134 In Zhongguo yu shijie rp HU WtS-F?- (China und die Welt) 1940, siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 544.

135 Entsprechend arbeitete Ba Jin nun die Auseinandersetzung um das Kropotkin-Bild (u.a. mit Verweis auf 

Nettlau), die zuvor in seinem Vorwort der 1928er Ausgabe behandelt worden war, hier ein.

136 Ba Jin: „Kelupaotejin de‘Lunlixue’ zhi jieshuo“ “ fffiS.'S “ (Erlauterung von

Kropotkins Etika), im Anhang an die EtRa-Ubersetzung, Ausgabe 1941, S. 503-544, dort S. 506-507.

137 Hier bezog sich Ba Jin explizit auf die Kropotkin interpretation des japanischen „reinen“ Anarchisten 

Hatta Shuzo, der in der japanischen Kropotkin-Gesamtausgabe Ende der 20er Jahre Etika iibersetzt hatte 

(s.u.). (Siehe Ba Jin: ibid. S. 527/528).

138 Ibid. S. 529.

139 Ibid. S. 528-529.
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Gegenleistung geben“ und „ohne Gleichheit, keine Gerechtigkeit; ohne Gerechtigkeit keine 

Moral“.* * * * * * * * * 140 (Diese Presentation Kropotkins durfte wohl kaum einen Leser verschreckt ha- 

ben, wahrend sonst das Wort „Anarchismus“ schnell Gewaltassoziationen hervorrief). Da- 

bei unterstrich Ba Jin, dab Kropotkin sein Leben lang konsistent geblieben sei, auch wenn 

seine Methoden gewechselt hatten.141 Er bilde daher mit all seinen Werken einen Leitstern 

fur den Kampf urn Gerechtigkeit.142 - Damit begriindete Ba Jin indirekt auch seine Etika- 

Ubersetzung als Beitrag zum Widerstandskrieg.

In Etika kiindigte Ba Jin zwar eine Ubersetzung von La science moderne et I 'anarchie 

an,143 die aber wohl nicht publiziert wurde.144 Nebenbei brachte er, um das Interesse an 

Kropotkin wachzuhalten, in Zeitschriften Ausziige aus den grbBeren Schriften.

Die Kropotkin-Gesamtausgabe kam - wie vieles - in den letzten Kriegsjahren (1942— 

1945) zum Erliegen und lebte kurzzeitig danach nochmals mit Bi Xiushaos Ubersetzung 

der Paroles d’un revolte (im „Pingming-Verlag“) (1948) auf.145 Ba Jin steuerte dazu die 

Ubersetzung eines Vorwortes bei und lieB seine Ubersetzung von Aux jeunes gens, einem 

Teil dieses Buches, darin abdrucken.146

Aber nicht nur Bi und Ba Jin waren sich wieder im Engagement fur den Anarchismus 

naher gekommen. Auch bei anderen erwachte „die anarchistische Seele“ nach Ende des 

Chinesisch-Japanischen Krieges 1945 wieder, doch stiirzte China bald ins neue Chaos des 

Biirgerkrieges. In den Jahren 1945-1949 ubersetzte Ba Jin u.a. den Anarchisten Rocker, 

allerdings zu literarischen Themen, aber auch nach langerer Zeit wieder aus dem Espe

ranto. Die 1946 neu gebildete Geschaftsfuhrung des „Wenhua shenghuo-Verlages“ setzte 

sich aus lauter alten Anarchisten zusammen.147 Ba Jin verbffentlichte auBerdem u.a. im mit 

Li Shizeng und Wu Zhihui verbundenen „Ziyou shijie § ElH tbt (Freie Welt)-Verlag“.148 

Denn Li Shizengs alte „Weltgesellschaft“ („Shijieshe“ ) wurde u.a. von Bi Xiu-

shao weiter geleitet.149 Bi schrieb gar 1947 einen Brief an die japanischen Genossen, in 

dem er von chinesischer Seite in einem Atemzug GriiBe von Li Shizeng, Wu Zhihui und Ba

140 Ibid. S. 530.

141 Dies bezog er z.B. auf Kropotkins in den spaten Jahren geauBertes Interesse am Anarcho-Syndikalismus.

(Ibid. S. 535-536).

142 Ibid. S. 543-544.

143 Nach Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 540, hatte Ba Jin angekiindigt, die Ubersetzung werde von ihm zusammen

mit Zhu Xi erstellt, doch sei sie dann von Bi Xiushao ausgefuhrt worden. Allerdings ist der Eintrag merk-

wtlrdig, da im Juni 1940 aufgefuhrt als nach einer Werbung in Ba Jins iiberarbeiteter Ubersetzung von

Etika, die ja im Juni 1941 erschien. In der mir vorliegenden Ausgabe der LtzAa-Ubersetzung von 1941 ist

eine Anzeige zu La science moderne et I’anarchie enthalten, doch ohne Hinweis auf den Ubersetzer. Die

Ubersetzung sollte sich an der 1913 erschienenen erweiterten franzdsischen Ausgabe orientieren, da im 2.

Teil noch L ’etat, „L’etat modeme“ und „Communisme et anarchie“ enthalten sein sollten.

144 Entsprechend wird sie weder von Chen Sihe noch von Chen Zhihua erwahnt.

143 In diesem Verlag hatte Bi tlbrigens 1947 noch Reclus’ Evolution et revolution ubersetzt.

146 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 665.

147 Vgl. Chen Sihe S. 175.

148 In Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 640, wird dies falschlich als „Ziyou shudian“ angegeben.

149 Vgl. den von Bi herausgegebenen Sammelband Ziyou shijie lunwenji § 1L -FF- lira X M (Aufsatz-

sammlung Freie Welt), Shanghai 1946, worin u.a. Beitrage von so unterschiedlichen Figuren wie Li Shi

zeng, Wu Zhihui, Bi Xiushao einerseits, aber auch Hu Shi sowie Zhu Xi und eben Ba Jin enthalten waren! 

Li Shizengs Beitrag unterstrich tlbrigens groB den Anti-Kommunismus und wandte sich explizit gegen 

Stalin und Mao Zedong!
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Jin iibermittelte und die ideologischen Gemeinsamkeiten nach dem Kriegsdesaster be- 

schwor!150 Ba Jin kooperierte somit nun mit den „Anarchisten der ersten Generation", zu 

denen er vorher mehr oder weniger betont Distanz gehalten hatte.

Obwohi ein Artikel 1946 zum SchluB kam, daB die Anarchisten zwar in China beson- 

ders Kropotkin mit zahlreichen Publikationen bekannt gemacht hatten, doch ihr EinfluB 

marginal geblieben sei,1'1 sahen andere zum selben Zeitpunkt in der Marxismus-Kritik 

Kropotkins eine besondere Aktualitat.152 Ba Jin selbst hielt noch Ende 1947 unvermindert 

daran fast, den alten Plan auszufiihren und sein (anarchistisches) Gesellschaftsideal einmal 

literarisch zu entwerfen,153 doch sollte ihm bald die Realisierung eines anderen Gesell- 

schaftsideals, dessen der KP, dies als „iiberholf ‘ erscheinen lassen. Noch kurz vor der kom- 

munistischen Machtiibernahme publizierte Ba Jin jedoch zu Spanien, iibersetzte Rocker 

und schickte einen (vermutlich alteren) Bakunin-Artikel an in Quanzhou weiterhin aktive 

Anarchisten (wohl primar Ye Feiying 3^ bzw. „Jesus“, wie Ba Jin ihn in seinen Wer- 

ken nannte, der seit den Tagen der „Liming-Mittelschule“ im Bereich Erziehung und Pro

paganda weiter aktiv geblieben war).154 Anfang 1949 erschien in der japanischen Nach- 

kriegs-ZAzwzh shinbun H (nach dem traditionsreichen Blatt der friihen Sozia-

listengruppe um Kotoku benannt) ein Lagebericht Lu Jianbos uber die chinesischen Anar

chisten, in dem er Ba Jins Engagement fur die Kropotkin-Gesamtausgabe unterstrich,155 156 

von der uniangst (1948) Bi Xiushaos Ubersetzung der Paroles d'un revolte erschienen war. 

Ba Jin selbst korrespondierte nicht nur Anfang 1949 mit der „Commission de relations in

ternationales anarchistes“ - seinerseits mit Verweis auf Lu Jianbo und die Fujian-Anarchi

sten wenn auch zurtickhaltend auf die „komplexe“ Situation in China verweisend, son- 

dern auch bis Mitte 1950 mit Rudolf Rocker.136 Dennoch veranlaBte die politische Ent

wicklung Ba Jin, sich nun vorsichtig umzuorientieren. Da die Option, nach Taiwan zu ge- 

hen, fur Ba Jin als erklartem Gegner Jiang Kaisheks indiskutabel war, blieb er, wie die 

meisten anarchistischen Weggefahrten seiner Generation, auf dem Festland.

150 Der Brief erschien in der Nachkriegs-He/mzA shinbun H (nach Higuchi S. 125).

151 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 655.

152 „Qiushui“ fA zk : „Kelupaotejin ping Makesipai" H IT M J® ® i/L (Kropotkins Kritik an den 

Marxisten) mXinchao (Neue Stromung), 1. 11. 1946.

153 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 681. Urspriinglich war Ba Jins Idee gewesen, seinen ersten Roman Mie- 

wang in mehreren Teilen fortzufiihren bis hin zur Darstellung seiner eigenen Gesellschaftsutopie. Diese 

Plane, entwickelt ab 1928, wurden nie voll verwirklicht, auch wenn der Roman Xinsheng eine Art Fort- 

setzung zu Miewang war. Der letzte und unter dem Gesichtspunkt von Ba Jins Weltanschauung interes- 

santestes Teil wurde jedoch nie geschrieben. Immerhin ist bemerkenswert, dab Ba Jin noch Ende 1947 

den Plan nicht aufgegeben hatte.

154 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 1, S. 699 (Anfang 1949), zusammengenommen mit den Erinnerungen Fan Tian- 

juns in Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1047.

155 Siehe Higuchi S. 126.

156 Siehe dazu Yamaguchis Artikel zu Ba-Jin-Briefen, die er in Lausanne und Amsterdam ausfindig gemacht 

hat (in Yamaguchi/Sakai S. 146—175, bes. S. 149-150 und S. 162-165). Zwar ging es in der Korrespon- 

denz mit Rocker primar um Ba Jins Ubersetzungen, doch war seine Absicht, Rockers gesamtes Werk zu 

iibersetzen, der schlieblich ein prominenter Anarchist war, ein klarer Hinweis, dab Ba Jin sich bis zur 

Machtiibernahme der KPCh und sogar noch kurz danach nicht ganz vom Anarchismus abgrenzen wollte. - 

Auberdem korrespondierte er „nach dem Zweiten Weltkrieg“ offensichtlich mehrfach mit anarchistischen 

Aktivisten in Havanna. (So jedenfalls die Aussage von Marcelo Salinas in Avrich: Anarchist Voices S. 

398).
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Abgesehen von den „Alteren“ wie Wu Zhihui und Li Shizeng verlieBen allerdings auch 

einige „Jungere“ das Festland. So gingen u.a. Mao Yibo, Wu Kegang und „Lini“ nach Tai

wan. Wei Huilin ging ebenfalls erst nach Taiwan und dann in die USA.157 Viele der „Mitt- 

leren“, also derjenigen, die schon vor den 20er Jahren als Anarchisten aktiv waren, hatten 

zwar fur die GMD optiert, u.a. Shifus Bruder Liu Shixin, gingen aber nicht mit nach Tai

wan. Viele blieben in der VR, manche bevorzugten Hongkong. Von den „Alteren“ blieb 

Jing Meijiu in der VR China. Bi Xiushao, der immer wieder mit der GMD kooperiert hatte, 

erwahnt in seinen Erinnerungen, daB er mit Zhu Xi und Ba Jin kurz vor der kommu- 

nistischen Machtubernahme dariiber diskutierte, was zu tun sei - und blieb wie sie.

Shanghai wurde im Mai 1949 von den Kommunisten erobert, und bereits im Sommer 

nahm Ba Jin an einem ersten nationalen SchriftstellerkongreB teil, bei dem er erklarte, „ler- 

nen zu wollenV158 Er selbst habe zwar, wie er wenig spater auBerte, nichts zu diesem neu- 

en China beigetragen, doch begriiBe er die neue Zeit.159 Dies gait jedoch nicht fur alle sei

ner Weggefahrten.

Die Mitglieder des „Wenhua shenghuo-Verlages“ zerstritten sich nun, so daB Ba Jin 

sich bald zuriickzog. Der Verlag bestand zwar noch bis 1954, doch waren jetzt naturlich 

alle anarchistischen Titel verschwunden.160 Ba Jin selbst paBte sich zwar schnell den neuen 

Gegebenheiten an, doch andere taten sich offenbar schwerer. So bemerkte Ba Jin Anfang 

1950, daB u.a. Bi Xiushao und Zhu Xi realitatsfern an ihren alten Vorstellungen festhielten, 

statt „umlemen“ zu wollen.161 Der Inbegriff von „Aufopferung fur die Sache“, der Quan- 

zhou-Aktivist Ye Feiying bzw. „Jesus“, starb als „rechtes Element“ im Arbeitslager,162 

und selbst der „lernwillige“ Ba Jin, der uber die „Anti-Rechts-Kampagne“ noch gut hin-

157 Siehe Avrich: Anarchist Voices S. 407M09.

138 Die kurze Rede: „Wo shi lai xuexi de“ Je 5kla fit! (Ich bin gekommen, um zu lemen) ist u.a. in Ba 

Jinyanjiu ziliao Bd. 1, S. 171, abgedruckt. Sakai (in Yamaguchi/Sakai S. 196-197) trifft die interessante 

Feststellung, dab dieser Satz ein Zitat aus Berkmans The Tragedy of Russia, das Ba Jin 1925 in Minzhong 

fLSM iibersetzt hatte, ist. Berkman auBerte dies bei seiner Ankunft in der SU 1920 nach seiner Abschie- 

bung aus den USA!

159 Siehe Ba Jins Vorwort zu einer ersten Schriftenauswahl in der VR-Zeit: Ba Jin xuanji F°. ACS: Hl, Shang

hai 1951 (Vorwort datiert Mai 1950). Abdruck in Ba Jin yanjiu ziliao Bd. 1, S. 172-175. (Dies ist nicht 

zu verwecheln mit dem 10-bandigen xuanji, das Ba Jin in den 1980er Jahren als definitive Version11 sei

nes Werks herausgab!).

160 Ahnlich erging es Werken nicht-kommunistischer russischer Revolutionare, die Ba Jin zuvor eifrig iiber- 

setzt hatte. Ende 1948 war noch seine Ubersetzung des zweiten Teils von Vera Figners Memoiren erschie- 

nen. Teil 1 konnte nicht mehr erscheinen.

161 Siehe Ba Jin nianpu Bd. 2, S. 722.

162 Sakai hat in seinem Quanzhou-Artikel einige Informationen zu Ye Feiying zusammengetragen. Daraus er- 

gibt sich, daB er offenbar bis 1949 in Quanzhou im erzieherischen Bereich tatig war, im Chinesisch-Japa- 

nischen Krieg die kleine Publikation Dazhongbao W Sz (Zeitung der Massen) grundete und noch kurz 

vor der kommunistischen Machtubernahme darin gegen die KP polemisierte! AuBerdem gab er wohl die 

Reihe Ziyou congkan § ^3 WfO (Schriftenreihe „Freiheit“) heraus, in der u.a. Schriften und Ubersetzun- 

gen von Lu Jianbo und eben Ba Jin sowie von Fan Tianjun erschienen. Allerdings fuhrt Sakai auch eine 

kurze Autobiographic Ye Feiyings von 1950 komplett an (nach einem Abdruck von 1988!), worin dieser - 

so der Text authentisch ist - zwar bekarmte, fruher Anarchist gewesen zu sein (moglicherweise war er an 

der Pekinger Esperantoschule zum ersten Mai damit in Beriihrung gekommen), doch bewundere und 

untersttitze er nun die KP! (Siehe Sakai in Yamaguchi/Sakai S. 285-287).
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weggekommen war, wurde nach einer ersten Kritikwelle 1958/59 in der Kulturrevolution 

endgiiltig von seiner anarchistischen Vergangenheit eingeholt.163

Was die nun offizielle Bewertung des Anarchismus anlangte, wurde bereits im Novem

ber 1949 die Marschrichtung vorgegeben, namlich mit der Verbreitung der Ubersetzung 

von Stalins altem Pamphlet, das er einst gegen georgische Anarchisten geschrieben hatte: 

„Ist Anarchismus Sozialismus?“.164

163 Obwohl Ba Jin nach der Kulturrevolution wieder frei publizieren durfte, blieb er zu seiner anarchistischen 

Vergangenheit auf Distanz und spielte sie - gegen alle Fakten - weiter konsequent herunter. Insofem ist 

die Uberhbhung seiner „zweiten Befreiung“, d.h. von der sog. „Viererbande“, die er u.a. in seinem Me- 

moiren herausstrich, im Grunde wiederum nur Ausdruck politischer Konformitat. (Ausziige seiner Memoi- 

ren wurden auch ins Deutsche iibersetzt: Ba Jin: Gedanken unter der Zeit, Koln 1985).

164 Vgl. Ba Jin manpu Bd. 1, S. 712. Nattirlich waren zuvor schon die Grundlinien der marxistischen Anar-

chismuskritik bekannt. Die bekannte Schrift Plechanovs, Anarchismus und Sozialismus, war bereits in den 

30er Jahren iibersetzt worden, doch war Plechanov schlieBlich ein „unorthodoxer“ Marxist, weswegen 

seine Anarchismuskritik auch von Lenin kritisiert wurde. Dieser offiziellen SU-Linie fuhlte sich auch der 

chinesische Ubersetzer Plechanovs (Ren Zhuoxuan ja alias Ye Qing) verpflichtet. (Siehe „Plekha- 

nov“: Wuzhengfuzhuyi pipan M Sk W 31 ^!] [Kritik des Anarchismus] [= Anarchismus und

Sozialismus], iibersetzt von „Qingrui“ W Shanghai 1935, Vorwort datiert auf 1930). („Qingrui“ war, 

laut Chen Yutangs Pseudonymlexikon, Ren Zhuoxuan, der sich ja schon Anfang der 1920er Jahre in 

Frankreich mit den Anarchisten befehdet hatte. Allerdings hatte er sich bereits 1928 von der KPCh ge- 

trennt, obwohl er vorerst weiter Marxist blieb). Im Nachwort des Ubersetzers kritisiert er die Mangel des 

Buches aus leninistischer Perspektive, lobt aber ansonsten die Kritik am Anarchismus als „ntitzlich, um 

den Anarchismus als metaphysisch, individualistisch, kleinbourgeois und somit unproletarisch11 zu de- 

maskieren.




