
1. Abriss der japanischen Kropotkin-Rezeption

Die Anfange

Die womoglich erste japanische Ubersetzung eines Kropotkinwerkes fand sich am 4. bis 8. 

August 1882 als Serie in der Choya shinbun O (Morgen- und Abendzeitung).

Dabei handelte es sich um die Ubersetzung des kurz zuvor erschienenen Artikels „The 

Russian Revolutionary Party41,1 2 3 die dem damals in Japan zunehmenden Interesse an den 

russischen „Nihilisten“ Rechnung trug und daher den dem Inhalt nicht ganz angemessenen 

japanischen Titel „Rokoku kyomuto no enkaku“f| gc] & jgt CD '/J A (Geschichte der 

Nihilisten RuBlands) fuhrte.2 Darin stellte Kropotkin die russische revolutionare Bewe- 

gung von den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Attentat auf Alexander II. 1881 mit 

Sympathie dar.

Im September 1882, also nur unwesentlich spater, wurde Kropotkin in einem politischen 

Roman von Nishikawa Tsutetsu gf) 1| jfl , Rokoku kyomutojijo MII I® MM W'lW(Die 

Lage der Nihilisten in RuBland), zusammen mit Marx und Bakunin nun selbst als Revolu- 

tionar benannt.3 Ferner erfuhren die Leser der Tokyo nichi nichi H B (Tokyo-Tages- 

zeitung) am 23. Februar 1883 vom Lyoner ProzeB und der Verurteilung des „Prinzen Kro- 

potkin44 zusammen mit anderen „Sozialisten“. Wie die Zeitung am 21. 4. 1883 noch berich- 

tete, batten sich einige einfluBreiche Personen, u.a. Victor Hugo, aber fiir Kropotkin einge- 

setzt.4

Die erste kurze biographische Darstellung zu Kropotkin erschien um dieselbe Zeit, wie- 

der in der Zeitung Choya shinbun, vom 15. bis 22. Marz 1883: „Kuropokin koden44^7 n rh° 

(Biographie des Fiirsten Kropotkin).5 Etwa ein Jahr spater, am 4. 3. 1884, folg- 

te in der gleichen Zeitung eine Ubersetzung eines Berichtes von Kropotkin iiber nach Sibi- 

rien verbannte russische Revolutionare.

Mit Miyazaki Muryus "g ilf§$0 Kyomutojitsu denki: kishushu teifU fd ■ 

< (Wahre Lebensbeschreibung der Nihilisten: Geistergewimmer), ebenfalls 1884 er- 

schienen, wurde Kropotkin nun ausfuhrlicher biographisch vorgestellt und explizit als An

archist44 eingeordnet.6

Erst nach der Jahrhundertwende bildete sich jedoch eine kontinuierlichere Rezeption 

Kropotkins und des Anarchismus heraus. 1902 erschien in Katayama Sens 111 Ge-

1 Erschienen in Fortnightly Review, 1. 5. 1882. (Vgl. Hug: Bibliographic S. 105).

2 Siehe dazu Worm S. 317-318. (Worm hat in seiner Arbeit zum jungen Osugi schon einen AbriB der frii- 

hen japanischen Anarchismus-Rezeption gegeben, so daB ich mich im Folgenden haufig fur den entspre- 

chenden Zeitraum darauf beziehen werde).

3 Worm S. 320.

4 Worm S. 341-347.

5 Der Name Kropotkins wurde spater meist mit „Kuropotokin“ wiedergegeben, der heutigen Standardform. 

Gelegentlich findet sich auch das an der tatsachlichen russischen Aussprache orientierte „Kurapotokin“.

6 Worm S. 319-321.
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werkschaftszeitschrift Rodo sekai ® (Arbeitswelt) vom 3. 4. bis 13. 10. in Fort- 

setzung eine ausfuhrliche Kropotkinbiographie von dem christlichen Sozialisten Nishikawa 

Kojird g ) 11 pt (1876-1940) unter dem Titel „Roshia no kbzoku, kyomuto no 

shuryo: Kuropotokin“ M ffi IS B M B Z) B If ff n rp° b > (Kaiserlicher 

Prinz aus RuBland und Fiihrer der Nihilisten: Kropotkin).7 Nishikawa sttitzte sich dabei 

auf Kropotkins Memoirs und stellte gleich zu Beginn klar, daB es ihm nicht um eine Pro- 

pagierung Kropotkinscher Ideen gehe. Dabei definierte er die „Kropotkinschen Ideen“ als 

„Nihilismus“ und „Anarchismus“ (museifushugi), blieb aber - wie der Titel schon anzeigt 

- besonders bei Kropotkin als „Nihilist“, da sich seine Biographie (entsprechend der Vor- 

lage, also den Memoirs') iiberwiegend mit Kropotkins Zeit in RuBland befaBte.8

Im ebenfalls 1902 erschienenen ersten japanischen Buch zum Anarchismus - de facto 

mehr zum „Nihilismus“ - von Kemuriyama, Kinsei museifushugi (s.o.), spielte Kropotkin 

selbst zwar keine herausragende Rolle, aber er diente u.a. als Quelle, speziell sein La con- 

quete du pain9 (Kropotkin selbst wird bei Kemuriyama nur kurz unter „im westeuro- 

paischen Exil aktiven ‘Nihilisten’“ und im zweiten, dem „westlichen Anarchismus“ gewid- 

meten Teil unter „Anarchismus in Frankreich“ kurz abgehandelt).10

Die ab 1903 erscheinende sozialistische Heimin shinbun H (Volkszeitung) dis- 

kutierte dann verschiedene Sozialismen, u.a. den Anarchismus, distanzierte sich aber von 

letzterem. Sie brachte jedoch klar Kropotkin und Anarchismus zusammen11 und reihte 

Kropotkin in die Reihe groBer Revolutionare ein.12 Es war wiederum Nishikawa Kojird, 

der Kropotkin ausfuhrlicher vorstellte, und zwar dessen Theorie der „gegenseitigen Hil- 

fe“.13 Interessanterweise wurde fast gleichzeitig, namlich August bis Dezember 1904, eine 

auszugsweise Ubersetzung von Kropotkins 1902 in Buchform erschienenem Werk Mutual 

Aid in der biirgerlichen Lehrerzeitung Kyoiku jiron W EPf fra veroffentlicht, wobei Kro

potkin als „Sozialist“ und Naturwissenschaftler hingestellt wurde.14

Kotoku Shusui und seine Anhdnger

Entscheidend fur Kropotkins EinfluB auf die japanische sozialistische Bewegung wurde al- 

lerdings Kotoku Shusuis Hinwendung zu seinen Lehren, die sich offensichtlich

zunachst unter dem EinfluB seines amerikanischen Briefpartners Albert Johnson vollzog. 

Wahrend seines Gefangnisaufenthaltes 1905 las Kotoku Kropotkins Fields, Factories and 

Workshops sogar zweimal.1' Nach seiner Freilassung vertiefte er sich bei seiner Uberfahrt 

in die USA in Kropotkins Memoirs, die ihn tief beeindruckten,16 und in den USA wurde

7 Die Zeitschrift liegt im Nachdruck, Tokyo 1963, vor. Vgl. auch Worm S. 349.

8 Siehe Rodosekai, 3. 4. 1902, S. 10.

9 Siehe Worm S. 355.

10 Kemuriyama S. 239-241 bzw. S. 337-340.

11 Z.B. Heimin shinbun Nr. 21, 3. 4. 1904. (Nachdruck Tokyo 1962). (Vgl. auch Worm S. 358).

12 Worm S. 118.

13 In Heimin shinbun Nr. 32, 19. 6. 1904.

14 Worm S. 359 und Anm. 294 auf Seite 509.

15 Worm S. 108 und John Crump: The Origins of Socialist Thought in Japan, London et al. 1983, S. 182.

16 Worm S. 117.
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ihm klar, daB Kropotkin die ideologische Leitfigur der Anarchisten war.17 18 In einem Vor- 

trag vor japanischen Sozialisten in Kalifornien sprach er daher iiber dessen L ’etat: son role 

historique.x% Es war daher wenig verwunderlich, daB Kotoku sich Kropotkin zu seinem 

„sensei“ erkor.19 20 Durch die Vermittlung amerikanischer Freunde kam es sogar zu einem 

Briefwechsel zwischen Kotoku und Kropotkin.29 Dabei erhielt Kotoku von Kropotkin auch 

die Erlaubnis zur Ubersetzung seiner Werke.21

Die sozialistische japanische Presse diskutierte daher vermehrt Kropotkin und den An- 

archismus allgemein (s.o.). Die theoretische Zeitschrift Shakaishugi kenkyu^^ W 

(Sozialismusstudien) brachte in ihrer zweiten Nummer (15. 4. 1906) eine Ubersetzung 

von Kropotkins L ’anarchic: sa philosophic, son ideal22 unter dem Titel „Museifushugi no 

tetsugaku“ te H (7) #p von Shirayanagi Shuko Q $0 '$1 (1884-1950) sowie

Kutsumi Kessons Artikel „Kuropotokin no tokushoku“ J o b > 0 "fe (Kropot

kins Besonderheiten), worin dessen „Wissenschaftlichkeit“ gepriesen wurde.23 AuBerdem 

erschien dort noch eine Kurzbiographie Kropotkins.

1906 kam schlieBlich auch das erste wirklich dem Anarchismus gewidmete Buch von 

eben Kutsumi Kesson heraus: Museifushugi (s.o.). Darin widmete Kutsumi Kropotkin ein 

eigenes Kapitel, schloB sich selbst aber eher dem „individualistischen Anarchismus“ an 

(s.o.).

Dennoch reprasentierte die Hauptstrbmung im japanischen Sozialismus Kotoku mit sei

ner Gefolgschaft. und er bezog sich nun stark auf Kropotkin. In Anlehnung an dessen Ver- 

urteilung des parlamentarischen Kampfes spaltete Kotoku die sozialistische Bewegung in 

Japan (s.o.) und fuhrte den radikalen Fliigel an. Zu diesem stieB auch Osugi Sakae 

der spater fuhrende Anarchist, als junger Mann, und mit ihm machte Kropotkin bald 

Schlagzeilen: Am 8. 3. 1907 begann Osugis Ubersetzung von Kropotkins Aux jeunes 

gens24 in der Nihon heimin shinbun H H zu erscheinen. Urspriinglich war

diese Ubersetzung schon im Vorjahr in Shakaishugi AenAywvorgesehen gewesen, hatte aber

17 Worm S. 102. Kotoku wohnte bei einer russischen Emigrantin, die in dem Zimmer, das sie Kotoku zur 

Verfugung stellte, Portrats von Bakunin und Kropotkin hangen hatte und zahlreiche Werke von Kropotkin 

besaB. AuBerdem war Kropotkin, nicht zuletzt aufgrund seiner Vortragsreisen durch die USA 1897 und 

1901, dort sehr einfluBreich geworden.

18 Crump: Origins ... S. 201. Diesen 1896-1897 erschienenen, urspriinglich als Vortrag in Paris gedachten 

Text (s. Hug: Bibliographie S.133), kannte Kotoku naturlich nur in englischer Version.

19 Siehe Worm S. 118. Ubrigens war schon in der Zeitschrift Kaben ‘N WE (Feuerpeitsche) von Yamaguchi 

Koken |_Lj  J® (Sozialist) dieser Titel Kropotkin - zusammen mit Marx und Bakunin - verliehen 

worden. (S. Crump: Origins ... S. 223). Diese Bezeichnung beschwor allerdings auch Kritik herauf. Koto

ku benutzte sie haufig fur Kropotkin. (Siehe z.B. in seiner Ablehnung Tolstojs, dem er Kropotkin gegen- 

uberstellte. Crump: Origins ... S. 226-227).

20 Worm S. 118 und Crump: Origins ... S. 223-224 und 232.

Worm S. 119 und Crump: Origins ... S. 223-224. Kropotkin hob hervor, daB er dankbar dafur sei und bat 

nur urn Belegexemplare. Siehe seinen Brief in Osaka heimin shinbun H, 1- 8. 1907, S. 13.

(Diese Zeitschrift - spater unter dem Titel Nihon heimin shinbun 0 zpS: IM - wurde 1962 in Tokyo 

nachgedruckt). Auch schickte er von sich aus immer wieder Material.

22 Erschienen 1896. (S. Hug: Bibliographie S. 130).

23 Siehe Shakaishugi kenkyu Nr. 2, S. 1-23 und S. 30-33. Vgl. auch Worm S. 130-132.

24 Erstmals erschienen 1880. (S. Hug: Bibliographie S. 32). Osugi iibersetzte nicht, wie die meisten, aus dem 

Englischen, sondern aus dem Franzosischen, das er ja auch studiert hatte.
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nicht publiziert werden kbnnen, da Osugi zwischenzeitlich wegen der „StraBenbahnaffa- 

re“25 ins Gefangnis gekommen war.

Nach dem Ende der Serie (31. 3. 1907) wurden Osugi als Ubersetzer und Ishikawa San

shirdig JI| - |Z3 Jl|3 als presserechtlich Verantwortlicher angeklagt, das Pressegesetz ver- 

letzt zu haben. Osugi wanderte so wieder eineinhalb Monate ins Gefangnis, konnte seine 

Ubersetzung - um zensierte Stellen gekiirzt - aber als Broschiire vertreiben.26 Ein Nach- 

druck war von japanischen Sozialisten in Kalifornien, mit denen Kdtoku ja engen Kontakt 

hatte, besorgt worden.27

Im Gefangnis nutzte Osugi die Zeit, sich intensiv mit Kropotkin auseinanderzusetzen, 

der ihm im iibrigen via Kdtoku seine besten Grube schickte.28 Wie aus Osugis Briefen her- 

vorgeht, las er dessen Mutual Aid?9 „La morale anarchiste“,30 „Communisme et anar- 

chie“,31 [/organisation de la vindicte appelee justice?7 La conquete du pain und die Me

moirs, die im iibrigen auch seinen Genossen Ishikawa tief bewegten und eine Art Trostlek- 

tiire vieler Sozialisten waren.3j Diese intensive Beschaftigung mit Kropotkin pragte Osugi 

nachhaltig. Auf sie fiihrte er auch seine Begeisterung fur die Revolte auf der einen, die Ge- 

lehrsamkeit auf der anderen Seite zuriick.34

Kropotkin war somit zur zentralen Figur des am Anarchismus interessierten Flugels der 

japanischen Sozialisten geworden, was sich in vermehrter Publikationstatigkeit nieder- 

schlug.35

Das erste grbBere Werk, dessen Ubersetzung man in Angriff nahm und dessen EinfluB 

sehr nachhaltig sein sollte,36 war La conquete du pains'7 Kdtoku empfahl dieses Werk und 

brachte eine kurze Zusammenfassung in der Nikkan heimin shinbun E3 f lj K $T H (tag- 

liche Volkszeitung) vom 24. 3. 1907. Yamakawa Hitoshi 111 J|| fpj erstellte eine Uber

setzung des 13. Kapitels (zum Lohnsystem), die Juni bis August 1907 in der Osaka heimin 

shinbun erschien. Im Januar 1908 folgte Osugis Ubersetzung eines Teils des 11. Kapitels 

(iiber freie Vereinbarung),38 und ab Marz 1908 erschienen Teile von Kotokus Ubersetzung, 

die dann 1909 - ohne Nennung des Ubersetzers - komplett herauskam unter dem Titel Pan 

no ryakushu > <Z) (Die Eroberung des Brotes). Der Verkauf wurde zwar umge-

25 Er hatte eine Demonstration gegen Preiserhohungen fur die StraBenbahnen der Hauptstadt mitorganisiert. 

(Siehe Worm S. 37—47).

26 Zu dem ganzen Vorfall siehe Worm S. 50-56. Die Ubersetzung konnte erst 1920 wieder vollstandig er- 

scheinen.

27 Crump: Origins ... S.211 Anm. 121.

28 Siehe Kropotkins Brief, abgedruckt in Osaka heimin shinbun 1. 8. 1907, S. 13.

29 Vermutlich auf Franzosisch.

J° Erschien erstmals 1890. (Hug: Bibliographic S. 119).

?l Erschien erstmals 1900. (Hug: Bibliographic S. 141).

j2 Erschien 1900 erstmals. (Hug: Bibliographic S. 141).

J Worm S. 209.

34 Vgl. den bei Worm zitierten Brief (S. 210).

35 Dennoch blieb auch Marx weiter im Blickfeld. So iibersetzte z.B. Yamakawa Hitoshi |J_| J11 i$J 1907 in der 

Osaka heimin shinbun Nr. 1-5 Kropotkins Kapitel zum Lohnsystem aus La conquete du pain, in den fol- 

genden Nummem 6-9 aus Marx’ Das Kapital.

j6 Vgl. Crump: Origins ... S. 224.

37 Den Ubersetzem lag i.d.R. die englische Fassung vor. Kropotkin selbst hatte eine englische Ausgabe ge- 

schickt. Siehe seinen Brief in Osaka heimin shinbun, 1. 8. 1907, S. 13.

38 Die Osaka heimin shinbun war inzwischen umbenannt in Nihon heimin shinbun.
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hend verboten und der Verleger mit einer Geldstrafe belangt,39 doch das Buch zirkulierte 

unter der Hand weiter und sollte noch lange nach Kbtokus Hinrichtung einer der einflub- 

reichsten Texte der anarchistischen Bewegung bleiben.40 Eine andere Ubersetzung des 14. 

Kapitels (uber Wirtschaft der Zukunft) von dem sozialistischen Arzt Oishi Seinosuke R 

=$ jf_ gtj (1867-1911), der dann zusammen mit Kotoku 1911 hingerichtet werden sollte, 

war Januar 1909 noch ganz legal in Muro shinbun erschienen, ebenso bereits Juni 1908 

Ishikawas Artikel tiber Kropotkins Anarcho-Kommunismus, der auch Ubersetzungsaus- 

zuge u.a. von La conquete du pain enthielt. Dieser Artikel war in der Frauenzeitschrift 

Sekaifujin A (Frauen der Welt) publiziert worden, deren Herausgeberin Fukuda

Hideko [0 (1867-1927) damals mit Ishikawa zusammenlebte. Aufgrund des

groben Interesses wurde der Aufsatz bald als Sonderdruck vertrieben.41

Auch die Memoirs wurden in Ausziigen iibersetzt. 1907 brachte Osugi eine Teiliiber- 

setzung, und zwar den Passus liber Kropotkins Herausgabe der Zeitschrift Le Revolte, in 

der ersten Nummer der Nikkan heimin shinbun, um eine Parallele der eigenen Publikation 

mit der Kropotkins zu suggerieren. Die Memoirs wurden im iibrigen auch in der biirgerli- 

chen japanischen Presse gelegentlich in Teilen vorgestellt, allerdings eher als Zeugnis eines 

„revolutionaren Russen“.42

Auch die Tokyo shakai shinbun A If IIA/l H (Gesellschafts-Zeitung Tokyo) brachte 

1908 auszugsweise Kropotkin-Ubersetzungen, so das 4. Kapitel von Fields, Factories and 

Workshops liber die Frage der Arbeitsteilung und eine Paraphrase des 3. Kapitels von Mu

tual Aid (liber „gegenseitige Hilfe“ bei den „Wilden“).43

39 Da der Ubersetzer nicht namentlich genannt war, traf es den Verleger. (Vgl. Komatsu Ryujis /Jsfe .

Nachwort in Kotoku Shusuizenshu^ [Kotoku Shusui Samtliche Werke], 11 Bande, Tokyo

1968-1973, in Band 7, S. 432).

40 Erst 1930 wurde eine Altemativtibersetzung mit gieichem japanischem Titel erstellt (s.u.). 1960 schlieB-

lich brachte Iwasa Sakutaro R R R A fT seine Neutibersetzung heraus unter dem milder klingenden Titel 

Pan no kakutoku zx’ > (7) (Erlangung des Brotes). (Iwasa war einst in den USA zu der dort von 

Kotoku gegriindeten Gruppe japanischer Radikaler gestoBen). Die Verlagsannonce zu Iwasas Ubersetzung 

begriindete diese aus Unzulanglichkeiten der alten Kotoku-Ubersetzung. (Siehe die Nachkriegs-Zeitschrift 

Museifushugi undo fe $r 4s ft Of Sb [Anarchistische Bewegung] Nr. 32, 1. 7. 1960, S. 2). Kotoku 

konnte natiirlich nicht die erweiterte Fassung von 1913 zugrunde legen, die heute als Standardausgabe 

gilt. (Darauf wiesen spater auch die Flerausgeber der japanischen Kropotkin-Gesamtausgabe [s.u.] in ihrer 

Werbebroschilre [dort S. 12] hin, obwohl sie Kotokus Ubersetzung ubemehmen wollten, hatte diese ja den 

Bonus, von einem „Martyrer“ der japanischen Bewegung verfaBt worden zu sein). (Die Ubersetzung Ko

tokus erschien dann aber doch nicht bzw. konnte nicht erscheinenl). (Die Werbebroschilre wurde zusam

men mit einer Begleitzeitschrift und der Werbebroschilre fiir ein Sammelwerk zu Gesellschaftsvorstel- 

lungen [s.u.] nachgedruckt: Kuropotokin zenshu naiyo mihon\ Kuropotokin zenshu geppa, Shakai shiso 

zenshu naiyo mihon ? u R b A RUA ° 7 P rtf b A

R MA [Probeexemplar zu den Inhalten der Kropotkin-Gesamtausgabe; Monatszeitschrift zur Kropot

kin-Gesamtausgabe; Probeexemplar zu den Inhalten der Gesamtausgabe der Gesellschaftsvorstellungen], 

Tokyo 1988).

41 Vgl. Worm S. 211-212. Ishikawa stellte zuerst Kropotkins Biographie anhand der Memoirs vor, dann sei- 

nen in La conquete dargelegten Anarcho-Kommunismus. (Die Zeitschrift Sekai fujin liegt im Nachdruck, 

Tokyo 1961, vor).

42 Siehe die Auflistung bei Morito Tatsuo R Jg : Kuropotokin no hen ’ei ? u A b A > R R (Der

Schatten Kropotkins), Tokyo 1922 (4. Aufl.), S. 111 ff.

43 WormS. 212.
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Nachdem die Nikkan heimin shinbun eingegangen war, richtete Sakai Toshihiko ^IJ 

(1871-1933) eine neue Buchreihe ein, in der Yamakawa die Ubersetzung des ersten 

Kapitels von Mutual Aid (Die Moral bei den Tieren) verbffentlichte.

Aber auch kiirzere Traktate wurden ubersetzt. Die Osaka heimin shinbun brachte eine 

Teilubersetzung aus Anarchist Communism: its Basis and Principles^ von Morichika Un- 

pei (1881-1911), welcher dann ebenfalls im Rahmen der „Hochverrats-Affare“

hingerichtet werden sollte. Oishi Seinosuke war wahrscheinlich der Ubersetzer von Kro

potkins La loi et I ’autorite^5 sowie von L ’etat: son role historique, dessen erste Abschnitte 

legal in Muro shinbun im April 1909 erschienen waren.44 45 46 47 Die Publikation der gesamten 

Ubersetzung wurde dann mit fmanzieller Hilfe japanischer Sozialisten in Amerika reali- 

• 47

siert.

Osugi war wiederum Januar bis Marz 1908 wegen VerstoBes gegen das Polizeigesetz 

aufgrund der „Freitagsgesellschafts-Affare“, bei der auch Zhang Ji fast festgenommen wor- 

den ware (s.o.), in Haft und beschaftigte sich wieder intensiv mit Kropotkin, besonders 

dessen La conquete du pain und den Paroles d’un revolte.48 Als er jedoch wenig spater - 

im Zusamenhang mit dem „Rote-Fahne-Zwischenfall“ (s.o.) - fur weitere zwei Jahre wie

der ins Gefangnis kam, entwickelte er die andere Seite des Doppels „Revolte und Wissen- 

schaft“ weiter und vertiefte sich in westliche wissenschaftliche Literatur besonders sozio- 

logischer und biologischer Art.49 50 Damit griff er im Grunde nur Kropotkins andere Seite 

auf. AuBerdem durfte er - trotz strengerer Uberwachung als zuvor - auch Kropotkin- 

Schriften lesen, zumindest soweit sie nicht direkt Agitationsschriften waren, wie Russian 

Literature.'®

Kotoku seinerseits kam bald darauf in Haft wegen der „Hochverrats-Affare“. Auch er 

hielt bis zuletzt am Kropotkin-Vorbild fest und versuchte anhand seiner zu zeigen, daB 

Anarchismus und Terrorismus nicht identisch seien. Er wurde dennoch exekutiert, aber der 

Verehrung seines „sensei“ tat dies in Japan keinen Abbruch.51

Osugi Sakae

Kropotkins Bild bekam erst Kratzer durch seine Einstellung zum Ersten Weltkrieg, die ihm 

auch in Japan selbst Osugi, sein groBer Verehrer aber steter Antimilitarist, nicht verzieh.52

44 Erschienen 1891. Siehe Hug: Bibliographie S. 112.

45 Erschienen erstmals 1882 und dann in Paroles d’un revolte eingeflossen. (Siehe Hug: Bibliographie S. 

40). Die japanische Ubersetzung grtindete sich auf eine englische Version.

46 Worm S. 213. Osugi gibt spater als Ubersetzer allerdings Kotoku an. (Siehe Osugi Sakae zenshu, 14 Ban- 

de, Band 4, S. 261). Dieser hatte ja zumindest dariiber vor japanischen Sozialisten in den USA gespro- 

chen (s.o.).

47 Crump: Origins ... S. 205.

48 Siehe Nihon heimin shinbun vom 20. 2. 1908, S. 11. Vgl. auch Worm S. 220.

49 WormS. 254.

50 WormS. 257.

51 Crump: Origins ... S. 232.

52 Jwayuru shin gunkokushugi“pff If M H HE fl (Der sogenannte neue Militarismus) in Kindai shisd Jfr 

(A eh 3g(Neues Denken), Oktober 1915, S. 24. (Ein Nachdruck der Zeitschrift erschien 1982 in Tokyo). 

Vgl. auch Crump: Origins S. 238, Anm. 86.
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Dennoch hinderte dies Osugi nicht daran, weiter Kropotkins Anarcho-Kommunismus zu 

propagieren.

1912, also kurz nach der ,,Hochverrats-Affare“, war er noch sehr vorsichtig gewesen 

und hatte in der zweiten Nummer seiner neuen Zeitschrift Kindai shiso fT (A; ea (Nenes 

Denken) einen Artikel liber „die Tendenzen in der modernen Wissenschaft“ publiziert, wo- 

bei er sich auf Kropotkins L ’anarchie: sa philosophic, son ideal stiitzte, ohne allerdings 

das Risiko einzugehen, seine Quelle zu erwahnen (obwohl in dem iibersetzten Abschnitt 

nur von wissenschaftlichen Methoden die Rede war)?3 1914 iibersetzte er, mutiger gewor- 

den, einen Freec/ozrc-Artikel Kropotkins liber Gemeinschaftsklichen?4 1915 empfahl er in 

einem Artikel liber Kropotkins Mutual Aid das Buch zur Lektlire?3 Die letzten beiden 

Nummem der wiederbelebten Zeitschrift Kindai shiso brachten dann im Dezember 1915 

und Januar 1916, also kurz nach der Kritik an Kropotkins Kriegsbefurwortung, den Anfang 

von Mutual Aid in Osugis Ubersetzung. 1917 publizierte er endlich Mutual Aid in seiner 

Ganze, u.a. nachdem in Japan Huxleys Darwin-Interpretation wieder propagiert worden 

war?6 Ebenfalls 1917 erschien ein weiterer Beitrag Osugis zur Kropotkinschen Gesell- 

schaftsauffassung, wobei er sich wiederum auf das gerade iibersetzte Werk Mutual Aid 

bezog?7 1919 kniipfte er daran an und schrieb liber die mittelalterlichen Gilden, denen 

Kropotkin in seinem Mutual Aid viel Aufmerksamkeit gewidmet hatte, in seiner neuen 

Zeitschrift Rodo undo^\^j] iM® (Arbeitswelt)?8

Als Osugi 1910 aus dem Gefangnis entlassen worden war und miterlebte, wie die 

„Hochverrats-Affare“ ihren Lauf nahm, war Kropotkins evolutionistischer Ansatz auch ein 

gewisser Trost, daft die „rechte Zeit“ noch kommen werde. In seinen eigenen Schriften 

nach 1912 bezog er sich immer wieder auf ihn, wobei er aber auch andere westliche Vor- 

bilder wie Sorel oder Bergson aufgriff und zu einer eigentiimlichen Mischung verarbeitete. 

Georges Sorel war zwar als Advokat gewaltsamer Taktiken berlihmt, doch verband sich 

sein Irrationalismus durchaus mit einem Denker wie Bergson. Damit setzte Osugi dem 

„wissenschaftlichen“ Kropotkin mit „intuitiven“ Vorbildem Grenzen?9

Wahrend Osugi sich weiter mit Kropotkin beschaftigte, bekam dieser unversehens eine 

besondere Aktualitat, jedoch nicht primar durch seine anarchistischen Genossen, sondern

5j Siehe Kindai shisd^v. 2, S. 2-7. In Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 137-148, wird der Bezug 

auf Kropotkin dagegen durch einen Untertitel klargestellt. In seiner Einleitung zu Kuropotokin kenkyu R 

u zft b A U W 7? (Kropotkin-Studien), die er 1920 mit Ito Noe herausbrachte, bekennt sich Osugi 

iibrigens selbst zu dieser Ubersetzung. (Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 44).

54 Erschienen in der kurzlebigen Wiederauflage der Heimin shinbun. Die Ubersetzung findet sich im Osugi 

Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 1, S. 105-108. Es handelte sich um den gerade erschienenen Artikel Kropot

kins: ,,Communist kitchens11 (siehe Hug: Bibliographie S. 163).

55 Ursprtinglich erschien dieser Artikel in Shin shosetsu z|\(Neuer Roman) und wurde dann, unter ab- 

geandertem Titel, in Osugi und Ito Noes Kuropotokin kenkyu aufgenommen. (Abgedruckt in Osugi Sakae 

zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 75-97.

56 Vgl. Thomas A. Stanley: Osugi Sakae, S. 49.

57 Auch dieser Artikel erschien in Shin shosetsu und wurde dann, unter verandertem Titel, in Kuropotokin 

kenkyu aufgenommen. (Abgedruckt in Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 98-120).

58 Folge 1, Nov. 1919 - Jan. 1920. (Folge 1 bis 4 der Zeitschrift erschienen 1989 in Tokyo im Nachdruck). 

(Unter anderem Titel wurde der Aufsatz in Kuropotokin kenkyu aufgenommen. Abgedruckt in Osugi 

Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 121-134).

59 Der „individualistische“ Aspekt wird von Stanley, Kap. 5, besonders betont.
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durch den bereits erwahnten „Morito-Vorfall“. Morito Tatsuo , der an der „Kai-

serlichen Universitat Tokyo“ Soziologie lehrte, hatte - wie erinnerlich - in der Zeitschrift 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat, Keizaigaku kenkyu^ (Wirtschafts-

wissenschaftliche Studien), Ende 1919 einen Aufsatz uber Kropotkins Gesellschaftsvor- 

stellungen geschrieben.60 Er hatte dies als „wissenschaftlich“ verstanden und war selbst 

auch kein Anarchist, versuchte aber, Kropotkins Lehre ohne Ressentiments darzustellen. 

Der Aufsatz wurde ihm jedoch als Verbreitung „gefahrlichen Gedankengutes“ ausgelegt 

und brachte den Autor ins Gefangnis, nachdem das erste „zu milde“ Urteil durch Revision 

der Staatsanwaltschaft noch verscharft worden war.61 Der Vorfall loste eine Diskussion um 

Meinungsfreiheit aus, und Morito bekam Unterstiitzung durch zahlreiche Intellektuelle, da- 

runter Arishima Takeo und Kawakami Hajime. Morito, der ohnehin seine prestigetrachtige 

S telle verloren hatte, fabte 1921 anlablich des Todes Kropotkins insgesamt fiinf Aufsatze 

zusammen zu einem eigenen Buch uber ihn: Kuropotokin no hen ’ei xa b y (p) J=!j-

(Der Schatten Kropotkins).62 Er bezog sich dabei schwerpunktmabig auf die Memoirs, 

„La morale anarchiste“63 und Mutual Aid und zeichnete Kropotkin als Humanisten.64 

Morito sah seine Kropotkin-Arbeiten erklartermaben als Erganzung zur „anarchistischen“ 

Rezeption durch Osugi.65

Der „Fall Morito“, der die grundsatzliche Frage nach Meinungsfreiheit in Japan in den 

Vordergrund riickte, hatte aber auch den Effekt, dab man Kropotkin, dem Stein des An- 

stobes, nun von alien Seiten besondere Aufmerksamkeit widmete. 1920 brach daher ein 

regelrechter „Kropotkin-Boom“ aus. Endo Musui (=Tomoshiro) jMWMzK ( ) ,

damals Staatssozialist, brachte ein Buch uber Marx und Kropotkin aus Arbeitersicht he- 

raus, in dessen Vorwort er bedauerte, dab Kropotkin „in letzter Zeit sehr in Mode gekom- 

men sei“.66 67 Trotzdem iibersetzte er selbst Anfang 1920 Teile der Memoirs.^ Auberdem 

erschienen in der Mai-Nummer der Zeitschrift Kaizd & (Wiederaufbau) mehrere Bei- 

trage zu Kropotkin unter dem Obertitel „Kuropotokin chosaku sohyo“ 2 D ^4 T /I 

FF (Umfassende Bewertung von Kropotkins Schriften). Darin waren enthalten: Osu- 

gis Gesamtvorwort (incl. Bibliographic), welches dann auch in seine „Kropotkin-Studien“ 

(ohne Bibliographic) aufgenommen wurde (s.u.); ein Artikel Moritos zu den Memoirs', (Ya- 

makawa Hitoshis Zusammenfassung von La conquete du pain, der verbotenen Schrift in

60 Ein Nachdruck dieses Artikles: ,,Kuropotokin no shakai shiso no kenkyu“ p u rtf b A > Z) 4± # ® i® 

A W 5F (Studie uber Kropotkins Gesellschaftsvorstellungen), erschien 1988 in Tokyo zusammen mit ei

nem weiteren Morito-Artikel zum Anarchismus von 1930 als Morito Tatsuo: Museifushugi tffi3EM 

(Anarchismus).

61 Die erste Instanz hatte auf zwei Monate erkannt. Die zweite erhohte auf drei und erlegte dem Herausgeber 

der Zeitschrift eine Geldstrafe auf. Morito hat spater wiederholt liber den ganzen Fall geschrieben. Eine 

sehr ausfuhrliche Schilderung gibt er in Shiso no henreki ff. A ffi !S: (Geistige Reise) Bd.l, Tokyo 

1972, S. 21-192. Eine kiirzere Version findet sich in seiner Autobiographie: Henreki no hachijunen iff® 

0(80 Jahre Wanderschaft), Tokyo 1976, S. 29-38.

62 Gelegentlich wird das Erscheinen des Buches mit 1924 angegeben. Mir lag die 4. Auflage von 1922 vor, 

woraus hervorgeht, dab die Erstauflage 1921 erschien.

63 Erstmals erschienen 1890. Hug: Bibliographic S. 119.

64 Vgl. Moritos Vorwort in Kuropotokin no hen ’ei S. 5.

65 Ibid. Morito schrieb im ubrigen auch spater gelegentlich uber Anarchismus.

66 Zitiert in Osawa Masamichis Nachwortzu Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 254.

67 Siehe Morito: Kuropotokin no hen’ei S. 115 und 117-118.
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Ubersetzung Kotokus [!], wurde zwar im Inhaltsverzeichnis abgedruckt, doch darn „voru- 

bergehend“ herausgenommen, was auf Druck „von oben“ schlieben laBt);68 ein Artikel des 

christlichen Sozialisten Kagawa Toyohiko j=F J11 g /f? zu „Kampf ums Dasein“ versus „ge- 

genseitige Hilfe“; ein Beitrag Sugimori Kojiros (Professor und Kropotkin-

Kritiker) zu Kropotkins philosophischer Ethik; eine Ubersetzung von Nobori Shomu 0|| 

(Slavist) von Kropotkins Stellungnahmen zum Ersten Weltkrieg; eine Zusammenfas- 

sung von Kamitsukasa Shoken p U] /J \ (Romancier) iiber Kropotkins Ansichten zur

Kunst; und ein Artikel von Kitazawa Shijiro (Professor und Syndikalist)

allgemein iiber den Gedanken sozialer Solidaritat. Daraus ist ersichtlich, dab Kropotkins 

revolutionare Seite hier ganz heruntergespielt wurde, zumal von den Beitragern allein Osu- 

gi sich zu diesem Zeitpunkt zu Kropotkin und seinem Anarcho-Kommunismus bekannte.

Die Marz-Nummer der Zeitschrift Shin shosetsu (Neuer Roman) hatte ebenfalls

eine Kropotkin-Sondernummer erstellt, die Beitrage von u.a. dem Sozialisten Yamaguchi 

Koken |11  fly ^I|, dem Schriftsteller Tanaka Jun £0 M , Osugi und Kamichika Ichiko 

(eine der „drei Frauen“ Osugis) enthielt, doch hatte der Beitrag von Kamichika der Num- 

mer ein Verkaufsverbot wegen „Stbrung der offentlichen Ordnung“ eingebracht. Sie hatte 

namlich auf Erosenko, den blinden ukrainischen Dichter und Esperantisten, der Kropotkin 

1912 in England besucht hatte, aber in Japan als „gefahrliche Persbnlichkeit“ gait, Bezug 

genommen und dadurch das Verbot provoziert.69

Auch Arishima Takeo meldete sich anlaBlich des Morito-Vorfalles Anfang 1920 mit 

„Kuropotokin no insho to kare no shugi oyobi shiso ni tsuite“ jZ U > CD ER

® O fS 25. Z/ ® gt V > T (Uber meinen Eindruck von Kropotkin, seinen Auf- 

fassungen und seinem Denken)70 zu Wort, hatte er doch 1907 als erster Japaner Kropotkin 

persbnlich bei London besucht und sein literarisches Debut 1916 mit einem Artikel iiber 

„Begegnungen mit Kiinstlern im Ausland“, wozu er auch Kropotkin rechnete, gegeben.71 

Kropotkin hatte Arishima die Erlaubnis erteilt, seine Werke ins Japanische zu iibersetzen - 

was er allerdings nicht tat -, doch hatte dieser, trotz der behaupteten intensiven Kropotkin- 

lektiire,72 offenbar kein tiefgreifendes Verstandnis beziiglich dessen Anarchismus.73

68 Vgl. die Bemerkung der Herausgeber zum Fehlen des Artikels in Kaizdfy'iSi (Wiederaufbau), Mai 1920, 

S. 116. La conquete war ja eine agitatorische Schrift und durch Kotokus Name doppelt „belastet“.

69 Siehe die Schilderung des Vorfalls bei Fujii: Eroshenko no toshi monogatari S. 9—10. Erosenko war 

damals in Japan, und seine Kontakte zu Kamichika, Osugi und anderen waren den japanischen Behorden 

ein besonderer Dorn im Auge, da Erosenko weitgehende Internationale Verbindungen herstellen konnte 

(s.o.). Vgl. auch die Bemerkung Moritos in der Mai-Nummmer 1920 von Kaizo (S. 115-116), der 

bedauerte, daB „wegen Kamichika41 Osugis fur Shin shosetsu vorgesehener Beitrag, eine Ubersetzung aus 

den Memoirs, nicht erscheinen konnte.

70 Ursprunglich in Yomiuri shinbun Jf H . Abgedruckt in Arishima Takeo zenshu W ft (OP M 

(Arishima Takeo Samtliche Werke), Tokyo 1980-1982, Bd. 8, S. 447-449.

71 Ursprunglich in Shincho ^fj^(Neue Welle) erschienen. Der Kropotkinabschnitt fmdet sich abgedruckt in 

Arishima Takeo zenshu , Tokyo 1980-1982, Bd. 7, S. 103-109. Der Bericht beschreibt Kropotkin als 

Menschen, diskutiert aber kaum Kropotkins Anarchismus.

72 Er erklarte, daB ihn besonders die Propagandabroschtiren besonders interessierten. (In Arishima Takeo 

zenshu, Tokyo 1980-1982, Bd. 8, S. 448).

73 Dies wird beim Lesen seines Artikels iiber Kropotkins Denken schnell deutlich. - Zu Arishima und Kro

potkin siehe auch Kodama Koichi : „Arishima Takeo to Kuropotokin11 ft SOPL A r? 4;

f A > (Arishima Takeo und Kropotkin) in Kodama Koichi (Hrsg.): Hikaku bungaku kenkyu: Arishima
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Anders Osugi. Er brachte im Laufe des „Boom“-Jahres 1920* * 74 * seinerseits Kropotkin- 

bezogene Publikationen auf den Markt. Zum einen erschien nun die Ubersetzung der Me

moirs, von denen er ja schon 1907 im Gefangnis erste Teiliibersetzungen angefertigt hatte, 

komplett. Auch seine alte Ubersetzung von Aux jeunes gens, die ihn einst hinter Gitter ge- 

bracht hatte, konnte in seiner Zeitschrift Rodd undo wieder erscheinen. Zum anderen fabte 

er seine erwahnten, auf Mutual Aid basierenden Artikel zusammen, fugte noch zwei von 

seiner zweiten Frau, Ito Noe73 zu Kropotkins Wirtschaftsauffassung (orientiert

an Fields, Factories and Workshops) und Erziehungsvorstellungen (bezogen auf die Ver

bindung von Hand- und Kopfarbeit) sowie das umgearbeitete langere Gesamtvorwort aus 

Kaizo hinzu und publizierte das Ganze als Kuropotokin kenkyu 

(Kropotkin-Studien).76

Osugi bekennt im Gesamtvorwort,77 viele Werke Kropotkins unzahlige Male gelesen zu 

haben, ja er habe ihn als „Gottheit“ {Kuropotokin dmikami n b ) ver-

ehrt. Doch allmahlich habe er sich von ihm gelbst und zur Selbstandigkeit gefunden.78 Be- 

sonderen Wert legte er auf den „wissenschaftlichen Charakter“ Kropotkins, weshalb die 

Buchkapitel auch den Beitragen Kropotkins zu einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gewid- 

met waren, dabei aber im Wesentlichen nur die Inhalte einiger Hauptwerke referierten.

Eine von Osugi erstellte Bibliographic zu japanischen Kropotkin-Ubersetzungen79 er- 

gibt, dab in der Taisho-Zeit noch weitere japanische Kropotkin-Ubersetzungen erschienen 

waren. So sei Fields, Factories and Workshops von dem Agrarspezialisten Sato Kanji 

B ubersetzt worden,80 doch in einer Weise, die Osugi anregte, uber eine eigene

Takeo ff W 1 W M X IT (Vergleichende Studien zur Literatur: Arishima Takeo), Tokyo

1978, S. 159-181.

74 Dieser Boom weitete sich dann auch von Morito und Kropotkin auf den Anarchismus insgesamt aus, der 

in mehreren Zeitschriften als Themenschwerpunkt behandelt wurde. (Vgl. die Ubersicht zur japanischen 

Anarchismusliteratur von Otsuka Teizaburd W W M H : Anakizumu bunken shuppan nenkan 7 f — 

[Jahrbuch der Veroffentlichungen von Anarchismus-Dokumenten], Tokyo 1928 

[s.u.], dort S. 5).

■ Diese Zuordnung stammt von Osugi. (Im Vorwort zu Kuropotokin kenkyu). Osawa Masamichi behauptet, 

sie seien zumindest von beiden gemeinsam verfaBt worden, gibt aber keinen Beleg dafur. {Osugi Sakae 

zenshu , 14 Bande, Bd. 4, S. 255). - Zu ltd Noe vgl. Akiko Terasaki und Use Lenz (Hrsg.): Ito Noe. 

Frauen in der Revolution. Wilde Blumen auf unfreiem Feld, Berlin 1978.

76 Der Abdruck in Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, S. 1-134, ist zwar am besten zuganglich, bringt

aber nur Osugis Beitrage. Der Verlag „Kokushoku sensen“ („Schwarze Front") brachte in den

1980er Jahren eine 13-bandige Sammlung Osugi Sakae, Ito Noe senshufz^f^. ° M SF M (Aus- 

gewahlte Werke von Osugi Sakae und Ito Noe) heraus. Dort erscheint der Band komplett als Band 1 der 

Sammlung (Tokyo 1986).

77 Da der Abdruck in Kaizo nicht ohne weiteres zuganglich ist, aber Kuropotokin kenkyu bekannt wurde 

und die definitive Form des Gesamtvorwortes enthielt, zitiere ich hier nach Kuropotokin kenkyu, enthalten 

in der verbreitetsten Ausgabe, Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, dort S. 4-74.

78 Ibid. S. 6-7. Wie Worm (S. 254) mit Blick auf die Meiji-Zeit zurecht anmerkt, diirfte Osugi hier ilber- 

treiben, zumal er diese „Distanzierung“ auch auf den Anarchismus insgesamt ausweitet. De facto zeigen 

seine Publikationen der Taisho-Zeit sein stetes Interesse an Kropotkin - und am Anarchismus ohnehin.

79 Sie war in der Mai-Nummer von Kaizo erschienen, bei der Buchversion aber nicht angefugt. (In Osugi 

Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4, ist sie im Nachwort abgedruckt: S. 256-263).

80 Aus den Bemerkungen des Ubersetzers dieses Werkes fur die japanische Kropotkin-Gesamtausgabe der 

spaten 20er Jahre geht hervor, dafl diese Ubersetzung schon Ende der Meiji-Zeit, 1909 oder 1910, er

schien. (Siehe die parallel zur Gesamtausgabe erschienene Monatszeitschrift, Oktober-Nummer 1928, S.
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Ubersetzung nachzudenken.81 (Die Ubersetzung entstand nicht mehr, daflir erschien aber - 

stets 1920 - eine andere von Nakayama Kei 111 ?2 der allerdings Anarchismus-

kritisch eingestellt war). Die Memoirs seien - auBer von ihm - auch in der „durftigen“ 

Ubersetzung von Miura Kanzo W BU its erschienen.83 Tanaka Jun £0 M (1890-1966), 

der bekannte Schriftsteller, habe einen Teil von Russian Literature iibersetzt. AuBerdem sei 

auch die Broschiire La justice (=L ’organisation de la vindicte appelee justice'!') iibersetzt 

worden.84

Diese Zusammenstellung macht deutlich, daB das Interesse an Kropotkin selbst in der 

sogenannten „Winterzeit“ der Dekade nach Kotokus Hinrichtung betrachtlich war und liber 

den eigentlich anarchistischen Kreis hinausging. Das Jahr 1920 markierte den Hohepunkt, 

den Osugi mit seinen „Kropotkin-Studien“ auch fur das anarchistische Erbe reklamierte. 

(1921 erschien dann - auBer Moritos Kuropotokin no hen’ei - noch eine langere Abhand- 

lung von Moritos Bekanntem, Abe Hiroshi $ p|S : Kuropotokin no ronrigaku setsu jZ n 

0; £ [Kropotkins Morallehre], Tokyo 1921).

Kropotkin diente Osugi jedoch auch im Kampf gegen den Bolschewismus als Leitstern. 

Wahrend viele friihere sozialistische Genossen sich dieser neuen Stromung anschlossen, 

geiBelte Osugi die Oktoberrevolution als „Negativ-Beispiel“ einer Revolution.8? AnlaBlich 

der auch in Japan verbreiteten Behauptung, Kropotkin sei ein Staatsbegrabnis zuteil gewor- 

den, stellte er anhand der Berichte von Aleksandr Berkman und Emma Goldman den Sach- 

verhalt richtig. Dabei machte er auch in Japan die Verfolgung der Anarchisten durch die 

Bolschewisten in der SU bekannt.86 Dort werde sogar die Veroffentlichung von Kropot

kins Werken behindert.87 Osugi iibersetzte Berkmans und Goldmans in der ganzen anar

chistischen Welt bekannt gewordene Berichte liber ihre Besuche bei dem nach RuBland zu- 

rlickgekehrten Kropotkin, der ihnen den anfanglichen Enthusiasmus fur die SU nahm.88

2, in Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin zenshu geppo\ Shakai shisd zenshu naiyo mihori). - 

In einem 1928 erstellten Jahrbuch zur Anarchismusliteratur (s.u.) wurde sie hingegen auf 1912 datiert. 

(Siehe Otsuka Teizaburd S. 4).

81 In Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4 , S. 258.

82 Nakayama war, wie das Vorwort Takabatake Motoyukis M M icl ausweist, eine junger „Gesellschafts- 

kritiker". Nakayama distanzierte sich in seinem Vorwort sofort von dem Inhalt seiner Kropotkin-Uber- 

setzung, die unter dem Titel Kuropotokin no keizai gakusetsu 2 p fTW N Z) S 7^'S (Kropotkins 

Wirtschaftslehre), Tokyo 1920, erschien. (Takabatake wiederum war Staatssozialist und erster Ubersetzer 

des kompletten Marx’schen Das Kapital. Zu ihm siehe die deutsche Studie: Peter Kassian: Takabatake 

Motoyuki. Das Leben, JVirken und Denken eines staatssozialistischen Intellektuellen der Taishd-Zeit, 

Bonn 1984 [Bonner Zeitschrift fur Japanologie Band 5, urspr. Diss. 1980]).

83 Morito listete in seinem Buch Kuropotokin no hen’ei 1921 ebenfalls Ubersetzungen und Teiliibersetzun- 

gen der Memoirs auf. Danach erschien diese Ubersetzung 1918 als erste vollstandige, doch auch Morito 

monierte die Qualitat. {Kuropotokin no hen’ei, 4. Aufl. 1922, S. 113). Fur Osugi, dessen Gesamttiber- 

setzung er allerdings noch nicht anfuhrt, war Morito jedoch nur voll des Lobes als hervorragender Uber

setzer. (Ibid. S. 116).

84 Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 4 , S. 259 und 262.

85 Texte Osugis zur russischen Revolution von 1917 sind zusammengefaBt in Osugi Sakae zenshu, 14 Ban

de, Bd. 7, S. 1-175.

86 Ibid. S. 5-7.

87 Ibid. S. 21.

88 Berkmans Bericht in ibid. S. 32-50. Eigentliche Ubersetzung ab S. 34. Goldmans Berichte in ibid. S. 

100-108 und 109-117.
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Auch fiihrte Osugi die Auseinandersetzung uber die im Westen diskutierte Frage, ob die 

Anarchisten mit den Kommunisten kooperieren sollten, in Japan ein. Nachdem er selbst 

Kontakt mit der Komintern gehabt hatte und 1920 bei der Shanghai-Konferenz gewesen 

war, wurde er ein immer entschiedenerer Gegner des Bolschewismus. Mit der Ubersetzung 

der Zuriickweisung eines Leserbriefes in der franzbsischen anarchistischen Zeitschrift Les 

temps nouveaux, der fur eine Kooperation votiert und dies als „im Sinne Kropotkins" be- 

zeichnet hatte, schloB sich Osugi der Meinung an, daB die „Diktatur des Proletariats" nur 

eine Fortsetzung der zaristischen Geheimpolizei unter anderem Namen war.89 Ganz offen- 

sichtlich ging es ihm dabei nicht nur darum, seine Ablehnung des Bolschewismus zu unter- 

mauern, sondern auch das Erbe seines verehrten Kropotkin vor Entstellungen zu bewahren.

1922 erschien Osugis letzte Kropotkin-Ubersetzung: „Etude sur la revolution"90 - eine 

Vorarbeit zu La grande revolution — worin Kropotkin die Franzbsische Revolution ana- 

lysierte. Wie Osugi im Vorwort klarstellte, bezog er selbst diese Studie auf die Oktober- 

revolution.91 Er fugte diese Ubersetzung auch als Anhang seinem Ende 1922 erschienenen 

Buch Museifushugisha no mita roshia kakumei te W A # <7) A n y Ann

(Die russische Revolution, gesehen von Anarchisten) an, in dem einige der vorigen Berich- 

te zusammengestellt waren. Sein erklartes Ziel war dabei zu zeigen, wie man eine Revolu

tion nicht machen sollte.92 (Diese Worte stammten von Kropotkin).

Osugis Aktivitaten wurden abrupt durch seine Ermordung im Gefolge des Kanto-Erdbe- 

bens 1923 beendet, doch wurden seine Kropotkin-Ubersetzungen groBenteils in die ab 

1928 erscheinende Kropotkin-Gesamtausgabe aufgenommen (s.u.).

Mit Osugis Tod war der japanischen anarchistischen Bewegung die herausragendste Fi- 

gur genommen. Nachdem der Versuch einiger Aktivisten, die Terrorismus-Tradition als 

„Rache“ wiederaufleben zu lassen, gescheitert war,93 sollten sich die ubrigen in zwei 

Hauptrichtungen scheiden: die Anarcho-Syndikalisten und die „reinen Anarchisten".

Die mittleren 20er Jahre

Kropotkins Werk wurde nattirlich weiterhin tibersetzt. In anarchistischen Zeitschriften 

Mitte der 20er Jahre erschienen immer wieder Verlagsannoncen zu Werbezwecken, z.B. 

fur Etika in der Ubersetzung von Uchiyama Kenji A ill M A ,94 „L’anarchie dans

89 Ibid.. S. 59-66.

90 Erschienen 1891. Hug: Bibliographic S. 122.

91 Abgedruckt in Osugi Sakae zenshu, 14 Bande, Bd. 1, S. 39-65.

92 Vorwort abgedruckt in ibid. Bd. 7, S. 3-4. Dort S. 4.

93 Die sogenannte „Guillotine-Gesellschaft“ plante, durch Attentate die Revolution auszulosen. Sie wurde 

entdeckt und einige Mitglieder zum Tod verurteilt.

94 Erschien 1925. Uber Uchiyama geben weder Shiota Shobei HEHStAiW u.a. (Hrsg.): Nihon shakai undo 

jinmei jiten H A A A A A A iff A (Biographisches Lexikon zur sozialen Bewegung in Japan), 

Tokyo 1979, noch Hagiwara Shintaros FTf FT Anakisuto shojiten A AT X b /J-AA(Kleines 

Anarchisten-Lexikon), Tokyo 1975, Auskunft. (Shiota hat iibrigens bereits das japanische Manuskript fur 

die franzosische Publikation Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Internationale: Japan, 2 

Bde., Paris 1978, betreut, doch ist sein 1979 in Japan erschienenes Lexikon wesentlich umfangreicher, 

weshalb ich mich darauf beziehe). (1997 ist nochmals ein japanisches Lexikon zur sozialen Bewegung er

schienen, das mir aber leider nicht zuganglich war).
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1’evolution socialiste“,95 La science moderne et Lanarchie in Ubersetzung von Hattori 

Yutaka H 96 und L ’etat: son role historique in Ubersetzung von Furuta Tokujiro

EB^^£|3.97

Anfang 1927 brachte Nii Itaru (Journalist und guter Bekannter von Ishikawa

und Iwasa mit besonderem Interesse fur Anarchismus und Literatur) in der inzwischen in 

funfter Folge erscheinenden, einst von Osugi lancierten Rodd undo, eine kurze Zusammen- 

fassung zur in Japan verfugbaren anarchistischen Literatur, wobei Kropotkins Werk natiir- 

lich die zentrale Rolle spielte.98 99 Diese Zentralitat Kropotkins in Niis Artikel resultierte 

auch daraus, dab Nii weder bei Kotoku noch bei Osugi, den beiden herausragenden und zu 

„Martyrern“ gewordenen Gestalten der japanischen Bewegung, eigenstandige anarchisti- 

sche Schriften zu entdecken vermochte, vielmehr waren sie in seinen Augen vornehmlich 

Aktivisten, die ansonsten mehr als Ubersetzer und Popularisierer des westlichen Anarchis

mus aufgetreten seien. An allgemeinen japanischen Werken zum Anarchismus beschei- 

nigte er zwar Kemuriyamas Werk (s.o.) zumindest historische Ausfuhrlichkeit - ein Ver- 

weis auf Kutsumis Buch fehlt (!) dem Anarchismus-kritischen Werk von Endo Tomo- 

shiro IB^7 : Museifu kydsanshugi no kompon hihyd^fc T H (7) jg 2^

fp (Grundsatzliche Kritik am Anarcho-Kommunismus) fehle jedoch die Objektivitat, wes- 

halb er nur Moritos beriihmten ersten Kropotkin-Artikel, der diesen ins Gefangnis gebracht 

hatte, empfehlen kbnne neben Kuropotokin kenkyu von Osugi und Ito Noe. Auberdem 

ftihrte Nii noch Osugi und Ito Noes Buch iiber Bakunin und Emma Goldman (1922) und 

Moritos zweite Kropotkin-Arbeit Kuropotokin no hen ’ei als „allgemeine Anarchismus- 

Literatur“ an.100

Die wichtigsten Quellen fur das japanische Verstandnis des Anarchismus waren also die 

Kropotkin-Ubersetzungen. Insgesamt acht Bucher stellt Nii vor: 1. La conquete du pain 

(Ubersetzung Kotoku); 2. Memoirs („beste Ubersetzung" von Osugi); 3. Fields, Factories 

and Workshops (Ubersetzung Nakayama Kei); 4. Russian Literature (Ubersetzung von 

Baba Kocho 101 mit Sato Ryokuyo sowie die von Tanaka Jun);102

5. Mutual Aid (Ubersetzung Osugi); 6. La science moderne et Lanarchie („sarkastische“

95 Erschien 1886. Hug: Bibliographie S. 108. In der Annonce fur die Ubersetzung in Kokushoku seinen EE 

■fe # W- (Schwarze Jugend), einer zunachst von verschiedenen anarchistischen Richtung getragenen, spa- 

ter von „reinen“ Anarchisten dominierten Zeitschrift, wird der Ubersetzer nicht genannt. (Siehe dort Nr. 8, 

5. 4. 1927, S. 4). (Die Zeitschrift liegt als Nachdruck, Isesaki 1975, vor). Es handelte sich wohl um Ichi- 

bashi Zennosuke rfr # LL gij (s.u.).

96 Auch zu ihm gibt es in den einschlagigen Lexika keine Informationen. Wann die Ubersetzung erstellt wur- 

de, ist unklar, aber in jedem Fall spatestens im Fruhjahr 1928 und moglicherweise nicht vor Friihjahr 

1927, da sie in Nii Itarus Bericht (s.u.) nicht auftaucht.

97 Er wird lediglich bei Shiota: Nihon ... erwahnt, aber ohne genauere Charakterisierung. (Die Verlagsannon- 

cen erschienen in Kokushoku seinen Nr. 17, 5. 4. 1928, S. 8).

98 Nii Itaru: „Hobun anakizumu bunsho“ ^[5 >£ 7* 7 7 ZZ Z B (Anarchismus-Schriften in japanischer 

Sprache) in: Rodd undoVAge 5, Februar-Nr. 1927, S. 38—41. (Diese fiinfte Folge wurde 1981 in Tokyo 

nachgedruckt. Folge 1-4 ebenda 1989).

99 Dieses eigentlich erste japanische Werk zum Anarchismus war also offenbar in den 20er Jahren nicht 

ohne weiteres verfugbar, auch wenn es in Otsukas Uberblick zur japanischen Anarchismusliteratur von 

1928 (s.u.) dann auftaucht.

100 Rodd unddYAge 5, Februar-Nr. 1927, S. 38-39.

101 1869-1940. Ubersetzer und Essayist.

102 Nii sollte kurz darauf in der japanischen Kropotkin-Gesamtausgabe seine Ubersetzung publizieren.
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Ubersetzung des Anarchismus-Kritikers Endo Tomoshird);103 7. La grande revolution 

(noch keine Ubersetzung verbffentlicht, aber in Arbeit von Iwasa und „eventuell“ von Ku

do Makoto T fa und von Endo Tomoshiro);104 8. Etika (Ubersetzung von Uchiyama 

Kenji und von Abe Hiroshi 105).

An kleineren Kropotkin-Schriften fiihrte Nii auf: 1. Aux jeunes gens (Ubersetzung Osu- 

gi); 2. La loi et I’autorite (eine Ubersetzung sei in Japan „nicht erlaubt“)106; 3. „L’anarchie 

dans 1’evolution socialiste“ (Ubersetzung Ichibashi Zennosuke); 4. „Die Notwendigkeit des 

Anarchismus“107 (noch ohne Ubersetzung); 5. Paroles d’un revolte (noch ohne Uber

setzung);108 6. L'anarchie: sa philosophic, son ideal (die existente Ubersetzung sei „ver- 

boten“); 7. „Le salariat“109 (Ubersetzung sei in der Zeitschrift Ronsen =^1^ [Debatte] er- 

schienen). Nii zahlte noch einige weitere ihm bekannte Kropotkin-Broschuren auf, von 

denen aber nur „Etude sur la revolution" als von Osugi ubersetzt gekennzeichnet wurde.110

Nii rundete seinen Uberblick mit dem Hinweis auf anti-anarchistische Schriften und ihre 

japanischen Ubersetzungen ab. Neben dem bereits erwahnten Werk von Endo Tomoshird, 

Museifu kydsanshugi no kompon hihyd, finden nur auslandische Schriften Erwahnung, was 

zeigt, dab auch der Kampf gegen den Anarchismus bis dato sich vornehmlich auf westliche 

Schriften stiitzte. Besonders einfluBreich wurden auch in Japan Plechanovs Anarchismus 

und Sozialismus (ubersetzt von Kono Mitsu jqj f!f ^)'" und Bucharins Anarchismus und 

Sozialismus (ubersetzt von Yamakawa Hitoshi in seinem Werk Shakaishugi kenkyu

[Sozialismusstudien]).112

Der gesamte Abrib Niis vermittelt somit den Eindruck, dab zur Zeit seiner Entstehung, 

also 1927, immer noch die Ubersetzungstatigkeit und besonders Kropotkins Werk das 

Zentrum des japanischen Anarchismus bildeten.113

103 Da Nii die Ubersetzung von Hattori (s.o.) nicht anfuhrt, entstand diese mbglicherweise zwischen Friihjahr 

1927 und Friihjahr 1928.

104 Die von Iwasa erschien dann in der japanischen Kropotkin-Gesamtausgabe. Uber die anderen beiden ver- 

muteten Ubersetzungen ist mir nichts weiter bekannt.

105 Die Ubersetzung Abes war 1925, also im selben Jahr wie die Uchiyamas, als Kuropotokin: Ronrigaku ki-

gen oyobi hattatsu R n tp 1 4 > ■ in Tokyo erschienen. Abe - der mit Morito

in Kontakt stand - war, wie sich aus seinem Vorwort schlieBen laBt, kein Anarchist, aber auch ohne Aver- 

sionen. 1921 hatte er, wie erwahnt, bereits eine langere Abhandlung uber Kropotkin verfaBt, in der er auch 

Mutual Aid und Etika ausfuhrlich vorgestellt hatte. (Siehe sein Kuropotokin no ronrigaku setsu J D zft 

b A ycDfraEt^ift [Kropotkins Morallehre], Tokyo 1921).

106 Die Ende der Meiji-Zeit wahrscheinlich von Oishi Seinosuke (s.o.) verfafite und unter der Hand verbrei- 

tete Ubersetzung zirkulierte offenbar nicht mehr.

107 So die Riickubersetzung aus dem japanischen Titel. Ich konnte keine eindeutige Entsprechung bei Hug: 

Bibliographic finden. Es konnte sich um „La necessite de la revolution11 (in die Paroles d’un revolte ein- 

gegangen) handeln. (Siehe Hug: Bibliographic S. 36).

108 Dies ist eigentlich keine „kleinere Schrift11.

109 Urspriinglich 1888 erschienen. In iiberarbeiteter Form 1889 als Broschiire auf Englisch unter dem Titel 

The Wage System vertrieben. Eine Vorarbeit zu La conquete. Siehe Hug: Bibliographic S. 52-53.

110 Rodd undo? Age 5, Februar-Nr. 1927, S. 39^10.

111 Syndikalist mit marxistischer Neigung.

112 Rodd undoFolge 5, Februar-Nr. 1927, S. 40.

113 Es sei noch angemerkt, daB in der Rodo undo selbst (Folge 5) auch kleinere Kropotkin-Schriften in Uber

setzung erschienen, z.B. „Here is my opinion11 (Hug: Bibliographic S. 169), eines der letzten Schriftstticke 

Kropotkins, entstanden am 23. 11. 1920, verbffentlicht erst 1925, in dem er zur Situation in der SU 

kritisch Stellung nahm. (Ubersetzt von Koike [Eizo] /JU-fi ~ ] in Rddo undo, Folge 5, August 1927,
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Anfang 1928 erschien dann nochmals ein ausfuhrlicher Uberblick zur in Japan verfug

baren Anarchismusliteratur, diesmal von Otsuka Teizaburo ft; j=f —. , einem Syndika- 

listen mit anarchistischen Neigungen:* * * 114 Anakizumu bunken shuppan nenkan T -J- — ft- X 

A ft [|f ft fft (Jahrbuch der Verbffentlichungen von Anarchismus-Dokumenten).115 

Dieser erganzte den (bezeichnenderweise nicht genannten) Artikel von Nii. Darin stellte 

Otsuka - in impliziter Abgrenzung von Nii - auch japanische „Beitrage“ heraus und ver- 

suchte somit zu zeigen, dab der Anarchismus durchaus auch in Japan FuB gefaBt habe und 

sich nicht nur auf die Ubersetzung westlicher „Klassiker“ beschranke.116 Dennoch nahm 

naturlich auch bei Otsuka Kropotkin den wichtigsten Platz ein.117 Entsprechend wurde am 

Ende dieses Jahrbuches auch auf die noch im selben Jahr beginnende Kropotkin-Gesamt- 

ausgabe verwiesen, die der Menschheit „den rechten Weg“ weisen werde.118

Die anarchistische Gesamtausgabe versus Kropotkin als „ bedeutender Denker “

Im Laufe des Jahres 1928 kulminierte die Beschaftigung mit Kropotkin schlieBlich in die- 

sem erwahnten GroBprojekt: einer Gesamtausgabe auf Japanisch in insgesamt 12 Banden.

S. 17-19). In den Nummern September und Oktober 1927 erschien Aso Gis ft ft Ubersetzung

„Anarchismus und Syndikalismus“ (wohl Syndicalism and Anarchism", erschienen 1912, vgl. Hug: Bib

liographic S. 161).

114 Zu ihm siehe Shiota: Nihon ... S. 115. Allerdings wird dort Otsukas Beziehung zum Anarchismus nicht so 

klar herausgestellt, wie sie sich zumindest 1928 eindeutig manifestierte.

115 Die Schrift liegt im Nachdruck Tokyo 1986 vor.

116 Die Ubersicht Otsukas gliedert sich in einen nach Erscheinungsdatum gereihten Uberblick japanischer 

Anarchismusliteratur (incl. „Nihilismus“!), eine nach Verfassem gereihte Zusammenstellung von wichti- 

gen Beitragen zum Anarchismus, einschlagige Biographien, Romane und Theaterstticke (sehr weit gefaBt, 

z.B. incl. Herzen und Turgenev oder Rousseau, Anatole France und Zola), eine kurze Auflistung der wich

tigsten Werke von Proudhon, Bakunin und Kropotkin (in europaischen Sprachen) und eine knappe Uber

sicht wichtiger westlicher anarchistischer Zeitschriften. An japanischen Beitragen wurden vor allem Ar- 

beiten von Osugi, Ishikawa, Iwasa, Morito, Hatta Shuzo (s.u.), den wegen Terrorismus (aus Rache fur 

Osugis Ermordung) zum Tode verurteilten Furuta Daijiroft EH K'At F|3 und Wada Kyutaro^D E0 XftS|5 

u.a.m. aufgefuhrt. AuBerdem fand sogar eine japanische Ubersetzung aus Shen Zhongjius „Aufruf an die 

chinesische Jugend“ (Jinggao zhongguo qingnian § ft US W ft ) (bezuglich des Verhaltnisses der 

Anarchisten zum Marxismus - liegt mir leider nicht vor, aber wird bei Ge/Jiang/Li Bd. 2, S. 1083, aufge- 

listet -) Erwahnung! (Siehe Otsuka S. 29). (Dies ist, neben japanischer Bezugnahmen auf Ba Jins Vorwort 

zu Etika [s.u.], einer der seltenen Faile, in denen die japanischen Anarchisten sich einmal auf chinesische 

Genossen beriefen).

" An westlichen Anarchisten wurden ferner Godwin, Proudhon, Stirner, Malatesta, Reclus, Goldman, Cer- 

kezov, Pierre Ramus (=Rudolf GroBmann), Rudolf Rocker. Nettlau und „Soki“ (=Augustin Souchy?) 

berticksichtigt. Im iibrigen erwahnte Otsuka auch die Ubersetzungen der westlichen „wissenschaftlichen“ 

Anarchismus-Studien von Eltzbacher (1921 ins Japanische ubersetzt) und der kurzen von Rudolf Stamm- 

ler (1926 ins Japanische ubersetzt). Otsuka erganzte ferner zu den Kropotkin-Ubersetzungen - im Ver- 

gleich zu Nii -, daB Endo Musui (=Tomoshiro) auch Kropotkins The Terror in Russia ubersetzt habe, 

allerdings ohne genauere Angaben zu machen.

118 So in der Bemerkung zur Ubersicht der geplanten Gesamtausgabe im Anhang von Otsuka. Vgl. auch die 

Bemerkungen auf S. 9, wo Otsuka selbst sich explizit zu Kropotkin als „unserem verehrten Vater der Be- 

freiungsffont“ bekannte.
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Interessanterweise lief ja zu dieser Zeit in China bereits ein ahnliches Projekt,119 das aber 

nicht vollendet wurde. Die japanische Kropotkin-Ausgabe umfaBte schlieblich folgende In- 

halte:120

Band 1: Paroles d’un revolte (Ubersetzung Ishikawa Sanshiro)

„Les temps nouveaux“ (1894) (Ub. Ishikawa Sanshiro)121

„Un siecle d’attente“ (1889) (Ub. Ishikawa Sanshiro)122

„Les prisons“ und influence morale des prisons sur les prisonniers“ (beide 1886) 

(Ub. Ishikawa Sanshiro)123

..Declaration des anarchistes accuses devant le tribunal correctionnel de Lyon“ 

(1883) (Ub. Ishikawa Sanshiro)124 *

„Kropotkins Verteidigungsrede“ (1883)12:>

„Anarchismus, Individualismus, Syndikalismus“126

„Declaration“ (1916)127

(Der Band 1 hatte somit den Schwerpunkt auf Agitationsschriften).

119 In Japan war spatestens 1924 bekannt, dab in China eine Kropotkin-Gesamtausgabe geplant war, denn in 

Rodo undo, Folge 4, war eine Anfrage des chinesischen Anarchisten Wu Kegang A A (>00 erschienen, der 

die japanischen Genossen um einige in China nicht erhaltliche Kropotkinwerke bat (Memoirs, In Russian 

and French Prisons und La grande revolution), da man sie fur die Gesamtausgabe iibersetzen wolle. 

(Rodo undo, Folge 4, Nr. 6, 1.12. 1924, S. 7) (Nachdruck S. 375).

Die Januar-Nr. 1927 der Rodo undo, Folge 5, berichtete ihren japanischen Lesem, dab in Guangdong 

der Verlag Minzhong g A (Volksglocke) bereits drei Bande der Gesamtausgabe publiziert habe (was 

aber de facto nur fur den ersten Band stimmte [s.o.]): ein Lunwenji aAK (Schriftensammlung), La 

science moderne et I’anarchie und La conquete. Momentan seien Fields, Factories and Workshops und 

die Memoirs im Druck. (Rodo undo, Folge 5, Januar 1927, S. 31).

120 Leider lag mir die japanische Kropotkin-Gesamtausgabe nicht in Ganze vor, sondem nur die Inhaltsver- 

zeichnisse und einige Ausziige. (Fiir diese danke ich Herm Dr. Lins). In den jeweiligen Einleitungen wer- 

den stets die Originalvorlagen erortert. Soweit mir bekannt, fuge ich die Informationen zu Original und 

Ubersetzer bei. Interessant ist femer der Vergleich der tatsachlich erschienenen Ausgabe mit verschie- 

denen Ankiindigungen, so z.B. im Anhang an das vorstehend erwahnte „Jahrbuch“ von Otsuka, welches 

im Februar 1928 erschienen war, wonach die Ausgabe urspriinglich 13 Bande umfassen und sich primar 

an den groben Werken mit je einem einzigen zugeordneten Ubersetzer orientieren sollte; siehe auch die 

Vorankiindigungen in Kosakunin /]'A (Der Pachter) Bd. 3, Nr. 4: Mai-Nr. 1928, S. 8 (Nachdruck 

Tokyo 1989, S. 94); oder Kokushoku seinen Nr. 17, 5. 4. 1928, S. 8 (Nachdruck S. 132), abgedruckt auch 

in der Werbebroschilre (siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin zenshu geppd', Shakai 

shiso zenshu naiyo mihon). Der Vergleich ergibt, dab zwischen Projekt und Realisierung erhebliche An- 

derungen eintraten! (Im Folgenden werden bei den kleineren Texten, soweit u.a. im Vergleich mit Hugs 

Bibliographic ermittelbar, die Daten der Originalpublikation angegeben).

121 Hug: Bibliographie S. 125.

122 Angegeben als 1893 erschienen. (Hug: Bibliographie S. 117, gibt 1889 an).

i2j Hug: Bibliographie S. 109.

124 Hug: Bibliographie S. 106. Dab die Ubersetzung von Ishikawa war, geht aus der urspriinglichen Planung 

hervor, wo dieser Text unter Ubersetzungen Ishikawas in Bd. 5 vorgesehen war.

122 Ebenfalls beim Prozeb in Lyon.

126 Original unklar.

127 Dies war das sog. „Manifeste des seize" zum Ersten Weltkrieg. (Hug: Bibliographie S. 164).
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Band 2:128 The Terror in Russia (Ub. Kubo Yuzuru X^M)129 

„Syndicalisme et parlamentarisme“ (1906)130 

„Les anarchistes et les syndicats“ (1907)131 

„La periode de reaction depuis 1871 “(1910)132 

„L’extension des idees radicales-socialistes“ (1910)133 

„L’oeuvre reactionnaire de la democratic sociale“ (1909)134 

„Widerspriiche der modemen Zivilisation"135 

„L’aisance pour tous“ (1890)136 

,,Realitat der Anarchie“137 

„Probleme der Verteilung“138

„The consitutional agitation in Russia" (1905)139

„The revolution in Russia“ (19O5)140

„The coming war“ (1885)141

„Outcast Russia" (1883)142

„La libre entente" (1887)143

„So antworten wir“144

„The present crisis in Russia" (1901)147

„H6here Bildung der russischen Frauen"146

128 In diesem Band war eigentlich In Russian and French Prisons (Ubersetzung Koike Eizo zj\ itfe 55 ~ )

vorgesehen. Koike war einer der Hauptinitiatoren der Gesamtausgabe. (Leider gibt es keine genaueren In- 

formationen zu ihm. Er hatte allerdings offenbar auch einen gewissen Kontakt zu chinesischen Anar- 

chisten, da der japanische Anarchist Kondo Kenji ihn und sich selbst bei einem speziellen Treffen mit 

Shen Zhongjiu, Zhang Jing, Mao Yibo und anderen Chinesen erwahnt! Siehe Kondo Kenji :

Ichi museifushugisha no kaiso — [Erinnerungen eines Anarchisten], Tokyo

1965, S. 276). Laut Werbebroschiire (S. 11) zur Gesamtausgabe ware dies eine japanische Ersttiber- 

setzung gewesen. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin zenshu geppa, Shakai shiso 

zenshu naiyo mihon).

129 Auch Kubo war einer der Initiatoren der Gesamtausgabe und Anarcho-Syndikalist. Seine Ubersetzung 

wird in der Werbebroschiire (S. 11) ebenfalls als japanische Erstiibersetzung ausgewiesen. (Siehe Kuro

potokin zenshu naiyo mihon, Kuropotokin zenshu geppd', Shakai shiso zenshu naiyo mihon).

130 Hug: Bibliographie S. 153.

131 Hug: Bibliographie S. 154.

132 Hug: Bibliographie S. 157.

133 Hug: Bibliographie S. 157.

134 Hug: Bibliographie S. 156.

135 Original unklar.

136 Hug: Bibliographie S. 55.

137 Original unklar.

138 Original unklar.

139 Hug: Bibliographie S. 149.

140 Hug: Bibliographies. 149.

141 Hug: Bibliographie S. 107.

142 Hug: Bibliographie S. 46.

143 Hug: Bibliographie S. 52.

144 Original unklar.

145 Hug: Bibliographie S. 142.

146 Original unklar.
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(Der Band 2 hatte somit den Schwerpunkt auf RuBland und der Auseinandersetzung mit 

anderen revolutionaren Ansatzen).

Band 3:147 „Finland. A rising nationality44 (1885)148

„Russian prisons44 (1883)149

,,Recent Science41150

„The present condition of Russia44 (1895)131

„The inheritance of acquired characteristics44 (1912)152

„Brief an Dumartheray44 (1917)153

„Elisee Reclus44 (1905)154

„The Fortress Prison of St. Petersburg44 (1883)155

„What geography ought to be44 (1885)156

„Brief an Luigi Bertoni44157

„Politics and Socialism44 (1903) (Ub. Ishikawa Sanshiro)158

„The coming revival of socialism44 (1903—1904)159

„Das 19. Jahrhundert nach 189444 (Ub. Ishikawa Sanshiro)160

,,Kropotkins Denken44 von Rocker (1922)161

„Chronologische Biographic zu Kropotkin44, kompiliert von Nochi Shumi f g 3a

147 Fur diesen Band waren ursprunglich vorgesehen: La conquete du pain (Ubersetzung des Verlages „Hei-

minsha“, also de facto Kotokus!) und „Le salariat“. Letzteres fand sich dann in Bd. 5 wieder (Ubersetzung 

Nochi Shumi ^=? W f/W )■ (Zu Nochi geben die einschlagigen Lexika keine Informationen). Wie aus der 

Begleitzeitschrift (Dezember 1929, S.l) hervorgeht, wurden in den Band schlieBlich „Gefangnisaufzeich- 

nungen“ und „naturwissenschaftliche Texte“ in Ubersetzung von Koike Eizo aufgenommen, so

daB die dazu einschlagigen Texte wohl von ihm iibersetzt wurden. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mi- 

hon: Kuropotokin zenshu geppcf, Shakai shiso zenshu naiyo mihon).

148 Hug: Bibliographie S. 107.

149 Hug: Bibliographie S. 46.

150 Original unklar. Kropotkin schrieb unter diesem Titel uber Jahre in der Zeitschrift The Nineteenth Cen

tury.

151 Hug: Bibliographie S. 129.

152 Hug: Bibliographie S. 160.

153 Hug: Bibliographie S. 179.

154 Dies war derNachruf zu Reclus. (Hug: Bibliographie S. 150).

155 Hug: Bibliographie S. 46.

156 Hug: Bibliographie S. 107.

15 Original unklar. Nach Hug: Bibliographie S. 175 fuhrte Kropotkin mit Bertoni tiber viele Jahre einen 

Briefwechsel.

158 Hug: Bibliographie S. 145. DaB der Text von Ishikawa iibersetzt wurde, ergibt sich aus dem Schriften-

verzeichnis von Ishikawa. (Siehe Akiyama Kiyoshi 111 und Osawa Masamichi A IF H : Kotoku,

Osugi, Ishikawa: Nihon anakisuto no genzo ’ U J H ° 3 L 7 f 7, f O IM IB

[Kotoku, Osugi, Ishikawa: Reprasentanten japanischer Anarchisten], Tokyo 1971, S. 249).

159 Hug: Bibliographie S. 146.

160 Original unklar. DaB die Ubersetzung von Ishikawa stammte, geht aus seinem vorstehend genannten 

Schriftenverzeichnis hervor.

161 Dies war die Einleitung zur Publikation, die anlaBlich Kropotkins Beerdigung in Berlin herausgebracht 

worden war: Album ...

162 Wie gesagt, konnte ich zu Nochi Shumi leider keine naheren Informationen finden.
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„Kropotkins Werke“, zusammengestellt von Nochi Shumi, basierend auf 

Nettlau

(Der Band 3, der als letzter erschien, beinhaltete somit Varia und eine abschlieBende 

Presentation Kropotkins durch Ubersichten zu Leben und Werk).

Band 4: Fields, Factories and Workshops (Ub. Nochi Shumi)163

„The small industries of Britain" (1900) (Ub. Nochi Shumi)164

„Some of the resources of Canada" (1898)165

(Der Schwerpunkt des Bandes lag also auf der Okonomie).

Band 5:166 1. „Anarchism“ (aus Encyclopaedia Britannica) (Ub. Kubo Yuzuru)

2. Anarchist Communism: ist basis and principles (Ub. Kubo Yuzuru)167

3. „Le salariat" (1889) (Ub. Nochi Shumi)168

4. „L’anarchie dans 1’evolution socialiste" (1886) (Ub. Kubo Yuzuru)169

5. L 'anarchie, sa philosophic, son ideal (1896) (Ub. Kubo Yuzuru)170

6. „Le principe anarchiste" (1892) (Ub. Kubo Yuzuru)171

7. „La revolution sera-t-elle collectiviste" (1892) (Ub. Kubo Yuzuru)172

8. „L’action anarchiste dans la revolution" (1914) (Ub. Kubo Yuzuru)173

9. „Uber Strafe" (Ub. Ishikawa Sanshiro)174

10. „Assez d’illusions" (1907)17''

l6j In der Begleitzeitschrift, Oktober 1928 (S. 2), verglich Nochi seine Ubersetzung mit den bereits vorhan- 

denen bzw. im gleichen Jahr erscheinenden. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihorr, Kuropotokin zen

shu geppcp Shakai shiso zenshu naiyo mihon). Demnach sei die 1909 oder 1910 erschienene des Agrar- 

wissenschaftlers Sato (s.o.) vergriffen, die von Nakayama Kei von 1920 nur an Kropotkins Marx-Kritik 

interessiert, mangelhaft und ohne den Anhang. Die im gleichen Jahr mit der seinen erschienenen Uber- 

setzungen (gemeint sind wohl die von Murobuse Koshin f|[ fk M IB - s.u. - und eine von Aso Gi) seien 

ebenso fehlerhaft.

164 Hug: Bibliographic S. 65.

165 Hug: Bibliographies. 137.

166 Dieser Band sollte, laut Werbebroschiire (S. 14), eine Erganzung zu Band 1 bilden. (Siehe Kuropotokin 

zenshu naiyo mihom Kuropotokin zenshu geppcr, Shakai shiso zenshu naiyo mihori). Wahrend die Pa

roles d’un revolte die Kritik am Bestehenden in den Vordergrund riickten, sollte dieser Band die positiven 

Aussagen zur Revolution vereinen. Urspriinglich sollte der Band mit „Schriften uber die Revolution11 

betitelt werden und Ubersetzungen von Kubo Yuzuru und Ishikawa Sanshiro enthalten, die daher als 

Ubersetzer anzunehmen sind. Die auBer den erschienenen Beitragen noch geplanten Ubersetzungen von 

„L’idee revolutionnaire dans la revolution11 und „Die Notwendigkeit des Anarchismus11 erschienen dann 

nicht, wahrend manche Beitrage in anderen Banden auftauchten und daher dort wohl als von Ishikawa 

oder Kubo iibersetzt anzunehmen sind.

167 Hug: Bibliographic S. 112.

168 Hug: Bibliographic S. 52. Diese Schrift war meist in der englischen Pamphletform als The Wage System 

gangig. DaB die Ubersetzung von Nochi Shumi war, geht aus der urspriinglichen Planung hervor, nach der 

der Text als Ubersetzung von ihm in Bd. 3 vorgesehen war.

169 Hug: Bibliographie S. 108.

170 Hug: Bibliographie S. 130.

171 Hug: Bibliographie S. 125.

172 Hug: Bibliographie S. 124.

I7j Hug: Bibliographie S. 163.

1 4 Nicht eindeutig zuordenbar. „L’organisation de la vindicte appelee justice11?
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11. „Quelques pensees sur 1’essence de 1’anarchie44 (1913)176

12. „Idee anarchiste au point de vue de sa realisation pratique44 (1879)177

13. „La grande greve des Docks44 (1889) (Ub. Ishikawa Sanshiro)178

14. „La croisade contre la science de Mr. Bergson44 (1900)179

15. „L’anarchie et ses moyens de lutte internationale44 (1909)180

16. „Les congres internationaux et le congres de Londres44 (1896)181

17. „La democratic sociale allemande et E. Bernstein44 (1900)182

18. „Action economique ou politique parlamentaire44 (1910)183

19. „La bourgeosie et le socialisme parlamentaire44 (1910)184

20. „Gerechtigkeit und Sittlichkeit44 (Ub. Aso Gi ) (1921)185

21. „L’agriculture“ (1890-1891)186

22. ,,La division du travail44 u.a. (1889)187

23. Production et consommation44 u.a. (1887)188

(Dieser Band konzentrierte sich auf die positive Definition von Anarchismus).

Band 6: Memoirs of a Revolutionist (Ub. Osugi)189

Band 7: Mutual Aid (Ub. Osugi)190

„Communist Kitchens44 (Ub. Osugi) (1914)191

„The Theory of Evolution and Mutual Aid44 (1910) (Ub. Osugi)192

Aux jeunes gens (Ub. Osugi)

1 5 Hug: Bibliographic S. 154.

1 6 Hug: Bibliographic S. 162.

1 Hug: Bibliographic S. 102.

178 Hug: Bibliographic S. 119.

179 Hug: Bibliographic S. 162.

180 Hug: Bibliographic S. 155.

181 Hug: Bibliographic S. 132.

182 Hug: Bibliographic S. 140.

I8? Hug: Bibliographic S. 158.

184 Hug: Bibliographic S. 158.

183 Urspriinglich ein Vortrag von 1888. Erschienen 1921 auf Russisch: „Spravedlivost’ i Nravstvennost’44

Siehe dazu Hug: Bibliographic S. 168 und S. 231 (vgl. dort FuBnote 148). Diese Ubersetzung wurde iibri- 

gens 1988 in Tokyo als Broschiire nachgedruckt. (Aso Gi, eigentlich Aso Yoshiteru war an

Anarchismus und Kunst interessiert. Obwohl die Lesung seines Vomamens [in der „Kurzversion“] bei 

Shiota mit „Gi“ angegeben wird, taucht er in der US-Zeitschrift The Road to Freedom als „Yoshi“ auf, so 

daB er selbst moglicherweise diese Lesung bevorzugte).

186 Hug: Bibliographic S. 56.

187 Hug: Bibliographic S. 54.

188 Hug: Bibliographic S. 52.

189 Laut Werbebroschiire (S. 15) wurde hier noch das Brandes-Vorwort, dessen Ubersetzung Osugi nur im 

Manuskript erstellt hatte, beigefugt. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihorn, Kuropotokin zenshu geppa, 

Shakai shiso zenshu naiyo mihon).

190 Osawa Masamichi gibt an, daB hier die FuBnoten, die bei Osugi fehlten, z.T. von dessen alten Kameraden 

Kondo Kenji PO W A und Koike Eizb hinzugeftigt wurden. (Siehe Osawas Nachwort zu Osugis Mutual 

zhcAUbersetzung: Osugi Sakae, Ito Noe senshu Bd. 8, Tokyo 1987, S. 321).

191 Hug: Bibliographic S. 163.

192 Hug: Bibliographies. 157.
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„Etude sur la revolution" (Ub. Osugi) (1891)193

(Dies war im Grunde ein Osugi-Band, also am Ubersetzer, nicht den Inhalten orientiert).

Band 8:194 1. „Warum im 19. Jahrhundert die soziale Revolution nicht stattfand" 

(1904)195

2. „Was sollen wir tun?" (1921) (Ub. Asd Gi)196

3. Syndicalism and Anarchism" (1912) (Ub. Aso Gi)197

4. La science moderne et I’anarchie (Ub. Aso Gi)198

5. „Communisme et anarchie" (Ub. Hijikata Teiichi ' und

Aso Gi)199

6. „L’etat, son role historique" (Ub. Aso Gi und Furuta Tokujiro S EB

b^p)200

7. „L’etat moderne" (Ub. Aso Gi)201

8. „Herbert Spencer: sa philosophic" (Ub. Aso Gi)202

9. „La morale anarchiste" (1890) (Ub. Hatta Shuzo)203

(Die Texte 4-8 bildeten die erweiterte Fassung von La science moderne et I’anarchie. 

Dieser Band legte den Schwerpunkt auf die eigene Identitat und die Frage, was zu tun sei).

Band 9: Ideals and Realities in Russian Literature (Ub. Nii Itaru)204

Band 10: La grande revolution (Teil 1) (Ub. Iwasa Sakutaro)205

1 Hug: Bibliographic S. 122.

194 Der hier noch vorgesehene Beitrag „Le congres ouvrier de 1896“ entfiel ebenso wie „Soziale Revolution 

und neue okonomische Organisation . Manche urspriinglich hier vorgesehenen Beitrage wanderten wieder 

in andere Bande.

111

195 Dies war das Vorwort zur italienischen Ausgabe von Paroles d’un revolte.

196 Nach der vom Ubersetzer gegebenen Vorbemerkung kbnnte es sich um „Here is my opinion  von 1921 

handeln, welches erst postum erschien. (Siehe Hug: Bibiliographie S. 169).

11

197 Hug: Bibliographic S. 161.

198 Die Werbebroschtire (S. 19) begrilndete diese neuerliche Ubersetzung ins Japanische mit den Unzulang- 

lichkeiten der bereits kursierenden. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihorr, Kuropotokin zenshu geppd', 

Shakai shiso zenshu naiyo mihori).

199 Dies war einer der Zusatze zu La science moderne et I’anarchie, die dort in einem zweiten Teil bei der er- 

weiterten franzbsischen Fassung enthalten waren. Leider konnte ich nichts weiter uber Hijikata Teiichi he- 

rausfinden.

200 Urspriinglich war eine Ubersetzung durch Kubo Yuzuru fur den Bd. 5 vorgesehen gewesen.

201 In der franzosischen Ausgabe von La science moderne et I’anarchie von 1913 erstmals als 4. Kapitel ver- 

offentlicht. Vgl. Hug: Bibliographic S. 76.

202 Hug: Bibliographic S. 147. Dies war ebenso in der erweiterten Fassung von La science moderne et 

I’anarchie enthalten.

203 Hug: Bibliographic S. 119.

204 Dieses Buch Kropotkins war identisch mit Russian Literature von 1905 (London). Lediglich der Titel war 

bei der amerikanischen Ausgabe 1915 etwas verandert worden. (Vgl. Hug: Bibliographic S. 85). Wie Nii 

in der Begleitzeitschrift (Dezember-Nr. 1928, S.l) erklarte, sei dieses Werk grundlegend zum Verstandnis 

der Verbindung von Anarchismus und Literatur. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin 

zenshu geppd', Shakai shisozenshunaiyo mihon).

"°5 Diese Ubersetzung, die schlieBlich auch Band 11 z.T. mit umfassen sollte, wurde in der Werbebroschtire 

(S. 21) als „Kronung“ der japanischen Kropotkin-Gesamtausgabe gepriesen, weil Iwasa sich funf Jahre
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Band 11:1. La grande revolution (Teil 2) (Ub. Iwasa Sakutaro)

2. „Warum scheiterte die Franzdsische Revolution?14206

3. „Reale Probleme“207

4. „Arbeit, die vernunftig gestaltet werden mub“208

5. „Reaktion und Revolution44209

6. „Uber Wissenschaft und Kunst“210

7. „Befreiung der Fabriken und Kiichen“211

8. „The great French revolution and its lessons44 (1889)212

9. „Le developpement des idees anarchistes44 (Ub. Aso Gi) (1912)213

10. „Uber den Ersten Weltkrieg44 (1914?)214

11. Vorwort zu „Wie miissen wir kiinftig die Revolution machen?“215

12. Briefe: „Neue Schulen“216

Brief an Brandes217

Brief an die westlichen Arbeiter (1920)

Brief vom Dezember 1920218

13. Vorworte zu: La conquete du pain (aus den englischen, russischen und 

deutschen Fassungen)

Etika (aus der Esperanto-Fassung)

(Der Schwerpunkt lag hier auf dem Thema „Revolution“).

lang intensiv mit der Thematik befabt habe. In der Begleitzeitschrift (Dezember-Nr. 1928, S. 2) weist Aso 

Gi darauf hin, dab das Werk hier zum ersten Mai in seiner Ganze ubersetzt werde. Das Besondere an 

Kropotkins Behandlung der Franzosischen Revolution sei, dab er nicht nur die politische Geschichte, 

sondem auch Gesellschaft und Wirtschaft beriicksichtige. Auberdem sei er kein blober Historiker, sondem 

schreibe als Revolutionar. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihorr, Kuropotokin zenshu geppp Shakai 

shiso zenshu naiyo mihon).

206 Original unklar.

207 Original unklar.

208 Original unklar. Mbglicherweise „Le travail agreable" aus La conquete du pain (vgl. Hug: Bibliographic 

S. 54).

209 Original unklar.

210 Original unklar.

211 Original unklar.

212 Siehe Hug: Bibliographic S. 118.

213 Siehe Hug: Bibliographic S. 160.

214 Vermutlich „A letter on the present war“ von 1914. (Siehe Hug: Bibliographic S. 163).

215 Original unklar.

216 Original unklar.

217 Original unklar. Kropotkin pflegte einen mehrjahrigen Briefwechsel mit Brandes. Der am haufigsten 

zitierte „Brief an Brandes" war der von 1919 tiber die SU, welcher jedoch im Bd. 12 (s.u.) enthalten ist.

218 Original unklar. Vielleicht handelte es sich um den Brief an die schwedischen Anarchisten vom 20. 12. 

1920 (siehe Hug: Bibliographie S. 181).
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Band \2:2'9 Etika (Ub. Hatta Shuzb)219 220

Brief an Brandes uber SowjetruBland von 1919221

(Etika lieB man schlieBlich als letzten Band erscheinen, da dieses unvollendet gebliebene 

Werk gewissermaBen Kropotkins Vermachtnis darstellte. Es unterstrich damit aber auch 

das prinzipiell moralische Anliegen des Anarchismus!).

Im Laufe des Erscheinens dieser Kropotkin-Gesamtausgabe hatte es etliche Verschiebun- 

gen gegeben. Zum einen war auffallig, daB einige der grbBeren Werke nicht erschienen. So 

hatte Koike Eizo <b di HE , immerhin einer der Hauptverantwortlichen der Gesamtaus- 

gabe, seine Ubersetzung von In Russian and French Prisons nicht herausgebracht, wahrend 

andererseits der geplante Abdruck der Kotoku-Ubersetzung von La conquete du pain nicht 

erscheinen konnte, obwohl man vorsichtigerweise von der „Ubersetzung der Heiminsha“ 

sprach, um Kotokus Namen zu vermeiden. Die Ubersicht der Inhalte der japanischen Kro

potkin-Gesamtausgabe, die 1928-1930 erschien, zeigt jedoch auch, daB Kropotkin in gro- 

Ber Breite prasentiert wurde und somit der Titel „Gesamtausgabe“ durchaus seine Berech- 

tigung hatte. Allerdings waren manche Bande offenbar mehr durch den gemeinsamen 

Ubersetzer bestimmt, als durch eine ahnliche Thematik. Immerhin beriicksichtigten die 

Herausgeber aber nicht nur die groBen Werke, sondern auch kleinere Arbeiten, was inso- 

fem besonders zu vermerken ist, als von den grbBeren Werken ja ohnehin schon haufig 

Ubersetzungen vorlagen.

Treibende Kraft hinter der Zusammenstellung der Kropotkin-Gesamtausgabe waren Ko

ike Eizo, uber den leider nichts Genaueres bekannt ist. und Kubo Yuzuru, ein Anarcho- 

Syndikalist.222 Die greifbaren Ubersetzer waren jedoch aus verschiedenen anarchistischen 

Lagern, so daB die Gesamtausgabe eine gemeinsame Tradition beschwor. Nach dem Start 

dieses GroBprojektes wurde dann auch Bakunin mit einer achtbandigen „Gesamtausgabe“

219 Urspriinglich sollte der 12. Band Tagebiicher, Briefe, Abhandlungen uber Naturwissenschaften usw. ent- 

halten, also kleinere Arbeiten Kropotkins, sowie einiges unverbffentlichte Material. Auch wollte man Be- 

wertungen Kropotkins von einigen einfluBreichen westlichen Anarchisten integrieren. An den besonders 

in Kropotkins letzten Jahren in der SU entstandenen Schriftstiicken und Briefen lag den Herausgebem na- 

ttirlich besonders, beinhalteten sie doch Kritik am Bolschewismus. Wie man stolz hervorhob, wiirden eini

ge Materialien damit auch weltweit zum ersten Mai veroffentlicht werden. (Siehe Werbebroschtire S. 23). 

Die Materialien hoffte man von westlichen Anarchisten zugesandt zu bekommen. Am Ende muBten die 

Herausgeber aber ihre Ambitionen zurtickstecken, weil das erhoffte Material nicht eingetroffen war. (Vgl. 

die Begleitzeitschrift, August-Nr. 1929, S. 2). (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihoir, Kuropotokin zen

shu geppo\ Shakai shiso zenshu naiyo mihori). Die meisten der hier fur Band 12 vorgesehenen Inhalte 

erschienen schlieBlich in Band 3 (s.o.), der als letzter erschien. Der zwblfte Band dagegen tibemahm das 

urspriinglich fur Band 11 Geplante, weil Iwasas Ubersetzung auBer Band 10 auch z.T. Bd. 11 in Anspruch 

genommen hatte.

220 Er ubersetzte nach der englischen Ausgabe von 1924, die den Titel Ethics: origin and development trug. 

(Siehe Hug: Bibliographic S. 94). Auch hier verwies der Verlag auf die Existenz von Altemativtiber- 

setzungen, hielt Hattas aber fur die am ehesten zum „Standard“ geeignete. (Werbebroschtire S. 21). (Siehe 

Kuropotokin zenshu naiyo mihon, Kuropotokin zenshu geppcr, Shakai shiso zenshu naiyo mihori). Wie 

Niis Uberblick vom Februar 1927 (s.o.) gezeigt hatte, gab es eine von Nakayama Kei und die von Abe Hi

roshi.

221 Siehe Hug: Bibliographic S. 166.

222 Dies geht aus Hagiwaras Anakisuto shojiten, S. 39, hervor.
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(1929-1930) geehrt.223 Dermoch war die Kropotkin-Gesamtausgabe fur die anarchistische 

Bewegung von besonderer Bedeutung, da gerade Kropotkin von verschiedenen Seiten rezi- 

piert wurde. Die Herausgeber legten daher Wert darauf, dab nur Ubersetzungen von sich 

klar zu Kropotkins Anarchismus bekennenden Ubersetzern aufgenommen wurden. „Reak- 

tionare“ Ubersetzungen oder Kritik an Kropotkin waren daher ausgeschlossen.224 225 226 Auber- 

dem strich man stolz heraus, dab diese Kropotkin-Gesamtausgabe auch weltweit die erste

■ 225 
sei.

Mit dieser von Anarchisten getragenen Gesamtausgabe wollten die Herausgeber sich be- 

wubt absetzen von anderweitiger Kropotkin-Rezeption. Es lagen ja, wie oben dargestellt, 

zu vielen Texten bereits Altemativubersetzungen vor, was das insbesondere durch den 

„Fall Morito“ erhbhte allgemeine Interesse an Kropotkin dokumentiert. Auch liefen - 

parallel zur anarchistischen Kropotkin-Ausgabe - andere Verlagsgrobprojekte, die Kro

potkin mitberucksichtigten, ihn aber durchaus auch mit Distanz betrachteten.

An solchen Verlagsprojekten wurden namlich, ebenfalls ab 1928, ein 40-bandiges Sam- 

melwerk zu „Gesellschaftsvorstellungen“ und eine Reihe zu den „groben Ideen der Welt“ 

realisiert, die jeweils Bande zu Kropotkin enthielten. Das 40-bandige Shakai shiso zenshu 

If W M (Gesamtausgabe der Gesellschaftsvorstellungen) widmete Kropotkin

immerhin drei eigene Bande (Band 29-31), in denen - auber Ishikawas Ubersetzung der 

Paroles d'un revolte - lauter Altemativubersetzungen zu denen der Kropotkin-Gesamt

ausgabe erschienen: Kato Kazuo — (Anarchismus-Befurworter) iibersetzte hier La 

conquete du pain22b (welches in der Gesamtausgabe iiberhaupt nicht vertreten war wegen 

der geplanten Ubemahme der Kdtoku-Ubersetzung), Nii Itaru (Mitarbeiter auch an der an

archistischen Gesamtausgabe) iibersetzte La science moderne et I ’anarchisms, Murobuse

223 Siehe z.B. die Verlagsannonce in Dinamikku P G,La Dynamique") Nr. 2, 1. 11. 1929, S. 4

(Nachdruck Tokyo 1974, S. 14). Dinamikku war eine Zeitschrift Ishikawas (s.u.).

224 Siehe Werbebroschiire, Innencover. Die Heroisierung Kropotkins ging sogar so weit, dab selbst die in 

anarchistischen Kreisen haufig kritisierte Einstellung Kropotkins zum Ersten Weltkrieg von Ishikawa 

rechtfertigt wurde. (In der Begleitzeitschrift, April-Nr. 1929, S. 1-2). (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo 

mihon', Kuropotokin zenshu geppd', Shakai shiso zenshu naiyo mihori). (Dieser Ishikawa-Beitrag war eine 

leicht gekiirzte Version seines Artikels zu „Anarchismus und Patriotismus" in Kokushoku sensen Mfa 

^[Schwarze Front], Februar 1929, S. 12-15. Die Zeitschrift liegt im Nachdruck Tokyo 1975 vor).

Andere Mitarbeiter an der Gesamtausgabe, wie Hatta Shuzo z.B., teilten zwar grundsatzlich die Kritik 

an der Position Kropotkins zum Ersten Weltkrieg, versuchten ihren „sensei“ aber zu entschuldigen im 

Sinne von: Irren ist menschlich. (Siehe Hattas Artikel zur „Frage des Patriotismus“, urspriinglich in Jiyu 

rengo shinbun g ffi GAG M [Freie Vereinigung], April-Nr. 1929, abgedruckt in Hatta Shuzo zenshu 

[Hatta Shuzo Samtliche Werke], Tokyo 1981, S. 110-112).

225 Wie erwahnt, lief in China bereits eine solche, doch wurde sie nie abgeschlossen. In der SU hatte man 

versucht, eine russische Gesamtausgabe auf die Beine zu stellen, doch dies wurde staatlicherseits unter- 

bunden. Auch im Westen gab es nichts Vergleichbares. Erst 1989 (!) begann George Woodcock mit einer 

11-bandigen Ausgabe, die 1995 abgeschlossen wurde, sich jedoch weitgehend auf die „groBen Biicher“ 

beschrankte!

226 Ob diese Ubersetzung identisch ist mit der, fur die in der Marz-Nr. 1930 in der Zeitschrift Kurohata 

fig (Schwarze Fahne) ohne Ubersetzemame geworben wurde und die eine Neutibersetzung „nach der Ko- 

tokus“ sein soli (so Komatsu Ryuji im Nachwort zur Kotoku-Ubersetzung in Kotoku Shusui zenshu Bd. 7, 

S. 435), kann nur der Vergleich zeigen.
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Koshin227 228 fA Sb (b , ein Anarchismus-Kritiker, iibersetzte Mutual Aict^ und „La morale 

anarchiste“; Aso Gi Fields, Factories and Workshops', Hirabayashi Hatsunosuke ft fft

ein Kommunist,229 die Etika. Dies zeigt schon, dab der Verlag dieses Sammelwerkes 

eine andere Strategic verwendete: neben einigen anarchistischen Ubersetzem, die z.T. 

selbst an der Kropotkin-Gesamtausgabe beteiligt waren, warden auch Anarchismus-Kriti

ker berticksichtigt, allerdings stets aus dem „linken“ Spektrum.230 Der Verlag warb daher 

mit einer „wissenschaftlich-neutralen“ Presentation der wichtigsten Gesellschaftsansatze, 

die in der Geschichte entwickelt wurden, in betonter Abgrenzung von Journalistischem 

Halbwissen und agitatorischer Propaganda".231 (Die Klassiker der Marxismus-Leninismus 

nahmen jedoch bezeichnend viel Raum ein! Die Darstellung der „Gesellschaftsideen“, nur 

durch Ubersetzungen dokumentiert, begann mit den Utopien von Thomas More, Bellamy, 

und William Morris, setzte dann eigentlich ein mit Saint-Simon und Fourier. Damit tiber- 

nahmen die Herausgeber ganz den Standpunkt westlicher „Sozialismus-Geschichten“ und 

hatten daher ihr Unternehmen „Sammlung zum westlichen Sozialismus" nennen kbnnen. 

„Ostliche" Ansatze fanden ganz selbstverstandlich keine Erwahnung).

Die andere grbbere Reihe, Sekai daishiso zenshu ft; ® ® ft ft (Gesamtausgabe 

der grobe Ideen der Welt), brachte wiederum in ihrem Band 34 Fields, Factories and 

Workshops in Ubersetzung von Murobuse und La science moderne et I’anarchie in der 

Hattas, womit sich wiederum ein Anhanger und ein Kritiker des Anarchismus als Uber- 

setzer in einem Band fanden.

Dies zeigt zum einen, dab das Leserinteresse offenbar erheblich war und sich die Verla- 

ge daher einen harten Konkurrenzkampf lieferten, zum anderen, dab die Herausgeber der 

anarchistischen Kropotkin-Gesamtausgabe wohl auch bewubt ihre Mitarbeiter streuten und 

so einige der Mitarbeiter weitere Kropotkin-Ubersetzungen bei den anderen Verlagen ver- 

dffentlichten. Fur den japanischen Leser bedeutete dies, dab er Ende der 20er Jahre bei 

vielen Kropotkin-Werken zwischen einer ganzen Reihe von Ubersetzungen wahlen konnte 

(eine wohl weltweit einzigartige Situation!), darunter auch solchen, die mit kritischer Inten

tion verfabt worden waren oder die Kropotkin anderweitig vereinnahmen wollten. (Insbe- 

sondere sein Mutual Aid oder andere Schriften, die die Anarchismus-Propaganda nicht auf- 

fallig in den Mittelpunkt ruckten, boten sich fur eine „burgerliche“ Rezeption an. Aber 

auch La grande revolution wurde von nicht-anarchistischer Seite geschatzt, namlich von 

den Bolschewisten).232

Die japanische Gesamtausgabe war somit auch ein Versuch von anarchistischer Seite, 

Kropotkin durch eine eigene Kanonisierung zu defmieren und fur sich zu reklamieren. Dies

227 Wie bereits erwahnt, wird die Lesung seines Namens gelegentlich auch mit „Murofuse Takanobu“ ange- 

geben. Ich folge dem Namenslexikon Shincho nihon jinmeijiten $$ £3 ft Aft [ftp*. , Tokyo 1991.

228 Diese Ubersetzung brachte samtliche FuBnoten, kiirzte aber den Anhang. (Siehe Osawa Masamichi im 

Nachwort zu Osugis Ubersetzung, Osugi Sakae, Ito Noe senshu Bd. 8, S. 321).

229 Er war urspriinglich KP-Mitglied, distanzierte sich aber Ende der 20er Jahre zunehmend von der Partei.

230 Vgl. die Gesamtliste der Ubersetzer in der Werbebroschtire der Reihe: Shakai shiso zenshu naiyo mihon 

41W ® ® ft M M ft • (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin zenshu geppd', Shakai shi- 

s d zensh unaiyom ihon).

231 Ibid. Vorwort S. 3.

232 Man denke an Lenins positives Urteil uber das Buch! So Iibersetzte Dantoku Zaburo ~ £[3, ein KP- 

Aktivist, 1931 den zweiten Teil. (Die komplette Ubersetzung von ihm erschien erst nach dem Krieg).
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macht die Werbebroschiire deutlich, indem sie die Gesamtausgabe begrtindete mit der Not- 

wendigkeit, dem „zwar haufig iibersetzten, aber oft falsch interpretierten“ Kropotkin Ge- 

rechtigkeit widerfahren zu lassen. Dabei hatte man besonders zwei „Fehlinterpretationen“ 

im Ange: 1. die „burgerliche“, die Kropotkin als gewaltverherrlichenden Terroristen de- 

nunziere, 2. die der „autoritaren Kommunisten“, die Kropotkin als romantischen Utopisten 

verunglimpften, als habe er kein systematisches Programm zur Gesellschaftsveranderung 

zu bieten. (Dabei hatte Koike, einer der Hauptverantwortlichen der Gesamtausgabe, auch 

Morito im Visier, der Kropotkin mangelndes Verstandnis von Marx’ Theorien und der ge- 

sellschaftlichen Lage vorgeworfen hatte und ihn damit zu einem Utopisten stempelte. Da 

Morito 1922 Nettlau, den bekannten Anarchismus-Historiker, getroffen hatte, konnte sein 

Urteil den Eindruck erwecken, als habe er dieses von Nettlau ubemommen. Koike zitierte 

daher Ba Jins F, Vorwort zur chinesischen Ubersetzung von Etika, die gerade heraus- 

gekommen war! [Dies ist einer der seltenen Faile, in denen sich die japanischen Anar- 

chisten argumentative Munition von den chinesischen Genossen besorgten]. In diesem 

Vorwort hatte Ba Jin, explizit zur Korrektur an dem von Morito hervorgerufenen Eindruck, 

einen Nettlau-Brief anfuhrt, worin Kropotkin ungebrochener revolutionarer Elan beschei- 

nigt und davor gewamt wird, Kropotkins einzelne Werke aus dem Gesamtzusammenhang 

gelbst zu betrachten).233 In Wahrheit sei Kropotkin - so die Werbebroschiire - eine einzig- 

artige Revolutionstheorie gelungen, die er - unter Beriicksichtigung politischer und dko- 

nomischer Faktoren - streng „wissenschaftlich“ und durch eigene Erfahrung entwickelt 

habe. Kropotkin sei somit der seltene Fall eines Theoretikers, der seine Ideen auch ver- 

wirklicht habe.234 235

Nachdem nun das Interesse an Kropotkin, wie die allgemeine Ubersetzungstatigkeit und 

der EinschluB Kropotkins in manche Buchreihe zeigte, stark gewachsen war, wollte man 

nun mit der Gesamtausgabe eine systematische und umfassende Vorstellung Kropotkins 

erreichen. DaB man deshalb nur auf Ubersetzer zurtickgriff, die sich seinen Lehren ver- 

pflichtet fuhlten, sollte garantieren, daB der letztendliche Zweck erreicht wiirde: nicht, 

Kropotkin nur Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondem damit den „unterdrtickten 

Volksmassen“ zur Befreiung zu verhelfen.23’

Die „ reinen Anarchisten “

Die gewahlten Ubersetzer waren wohl auch deshalb bewuBt im anarchistischen Spektrum 

gestreut worden, um mit der Gesamtausgabe ein gemeinschaftliches Erbe zu beschwbren, 

derm in den Jahren ihres Erscheinens spitzten sich die inner-anarchistischen Auseinander- 

setzungen in Japan zu. Die „reinen“ Anarchisten, die sich ideologisch eng an Kropotkin 

ausrichteten, versuchten, diesen ganz fur sich zu reklamieren und den Anarcho-Syndi-

233 Koike in der Begleitzeitschrift, August-Nr., S. 1-2. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon; Kuropoto

kin zenshu geppo; Shakai shiso zenshu naiyo mihon).

234 Werbebroschtire S. 1. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', Kuropotokin zenshu geppo; Shakai shiso 

zenshu naiyo mihon).

235 Ibid. S. 2-3.
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kalisten Anteil an dessen Erbe zu verweigern.236 Die fuhrenden Gestalten des „reinen“ Flu

gels waren Iwasa Sakutard £ fp A und besonders Hatta Shuzo A dtb A , der in 

einigen Punkten sogar uber Kropotkins Theorien hinausging und damit einen eigen- 

standigen Beitrag zur Theorie des Anarcho-Kommunismus leistete.237 In den Publi- 

kationen der „reinen“ Anarchisten spielten Kropotkins Theorien die Funktion des Leit- 

sterns, doch bemiihte man sich, nicht nur dessen Gedanken zu propagieren, sondern sie 

auch kreativ auf japanische Verhaltnisse anzuwenden.

Hatta attackierte in seiner Kropotkin-Interpretation sowohl marxistische Vereinnah- 

mungsversuche desselben als „Materialist“ wie auch syndikalistische. Zum einen habe 

Kropotkin stets die marxistische Auffassung von Wissenschaft und den dialektischen Ma- 

terialismus bekampft. Wenn man ihn als „Materialist“ bezeichnen wolle, kbnne dies 

bestenfalls „Realitatsbezogenheit“ bedeuten, wahrend Marx’ Materialismus de facto „me- 

taphysische Spekulation“ sei. Auch habe Kropotkin - so Hattas Behauptung - nie an die 

Allmacht der Wissenschaft geglaubt, da sie im Grunde totalitar und eine kapitalistische 

Ideologic sei!238 - Mit der Behauptung, Kropotkin sei wissenschaftskritisch gewesen, 

verbog er ihn ganz offensichtlich, hatte Kropotkin doch sein Lebenswerk in der Verbin

dung von Wissenschaftlichkeit (im Sinne des 19. Jahrhunderts) und Anarchismus gese-

236 Einen guten Uberblick uber die Entwicklungen im japanischen Anarchismus gibt Komatsu Ryuji

in seinem Buch Nihon anakizumu unddshi B A 7’ A A" X A IM f ij X. (Geschichte der anarchistischen 

Bewegung Japans), Tokyo 1977. Siehe auch die Arbeiten anarchistischer Aktivisten wie Suzuki Yasuyuki

A® AG,reiner“ Anarchist): Nihon museifushugi unddshi B A A Er .A T iT V (Geschichte der 

anarchistischen Bewegung Japans), Tokyo Neuauflage 1990 (Erstauflage 1932); Akiyama Kiyoshi A |_Ll 

Tff : Nihon no hangyaku shisd. Museifushugi undo shoshi ° A W 37 M IBSt) A A

(Rebellisches Denken in Japan. Eine kurze Geschichte der anarchistischen Bewegung), Tokyo 1968 (Erst

auflage 1960) und Hagiwara Shintaro AjIbA A Nihon anakizumu rodd unddshi B A T A A" X A

St) A (Geschichte der anarchistischen Arbeiterbewegung Japans), Tokyo 1969, und seine Chro- 

nologie Anakizumu undo nenpyo f A A1 X A jg ®)X (Chronologic zur anarchistischen Bewegung), 

Tokyo 1970. (Diese beiden Autoren waren Nachkriegs-Aktivisten). Der vom anarchistischen Verlag 

„Kokushoku sensen“ („Schwarze Front“) herausgegebene Band mit dem Titel Nihon museifushugi un

ddshi (erweiterte Auflage 1982) ist keine eigentliche „Anarchismus-Geschichte“, sondern eine Material- 

sammlung. Im ubrigen liegen auch von einigen fuhrenden Anarchisten Erinnerungen vor.

Ideengeschichtlich orientiert - aber ganz pro Anarcho-Syndikalismus - ist Osawa Masamichi A

d : Anakizumu shisoshi f A X X A ® A (Geschichte des anarchistischen Denkens), Tokyo 1990. 

Fur ihn waren die „reinen“ Anarchisten der „rechte Flilgel der Kropotkinianer“, fast klerikal an der „Rein- 

heit der Lehre“ festhaltend und letztlich schadlich, die Anarcho-Syndikalisten entsprechend der „linke 

Flilgel", der sich auf Osugi legitim berufen konnte (S. 214-215). (Die Trennung der Flilgel erfolgte ja erst 

nach Osugis Tod).

237 Siehe Ota Ryu A EH ft: „Anakizumu ron“ T A A- X A tw (Uber Anarchismus), abgedruckt im Anhang 

zu Hatta Shuzo zenshu AXAHAtM (Hatta Shuzo Samtliche Werke), Tokyo 1981, S. 321-341, dort 

S. 336. Damit stach Hatta auch international heraus, weswegen ihm John Crump ein eigenes Buch 

widmete: Hatta Shuzo and Pure Anarchism in Interwar Japan, London 1993. Hatta selbst bezeichnete 

sein Ideal (mit Bezug auf Kropotkin) als „anarchistischen Kommunismus" - in Ablehnung des nach „Ver- 

mischung" klingenden „ Anarcho-Kommunismus". (Vgl. sein „Kuropotokin no shisbteki haikei to moku- 

hyo“ f u A f A A A) A® A W st A @ 1“ [Hintergriinde und Ziele von Kropotkins Denken], er- 

schienen 1928, abgedruckt in Hatta Shuzozenshu S. 54-58, bes. S. 54).

238 Hatta: „Kuropotokin no shisoteki haikei to mokuhyo" in Hatta Shuzozenshu, dort S. 54-56.
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hen.239 Hatta selbst hatte eben keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund wie Kropotkin, 

sondern war Pastor gewesen!

Zum anderen, so Hatta, habe Kropotkin nie den Syndikalismus favorisiert, obwohl er 

ihn mit Interesse verfolgt habe. Kropotkins zentrales Anliegen, wo fur er nicht nur ge- 

schrieben, sondern auch aktiv gekampft habe, seien vielmehr Dezentralismus und die Prio- 

ritat der Konsumtion vor der Produktion gewesen.240 - Diese namlich waren die Stutz- 

pfeiler von Hattas „anarchistischem Kommunismus“.241 Hatta kam daher zu dem SchluB, 

daB Kropotkin nur das verkorperte, was die „reinen Anarchisten“ vertraten.

Als ideologischer Ftihrer der „reinen Anarchisten“ hatte Hatta an der Gesamtausgabe 

mitgewirkt und dort vor allem Ethik-bezogene Texte (stets aus den englischen Versionen) 

tibersetzt, weil er - ehemals schlieBlich Pastor - darin die tiefste Begrtindung fur dessen 

Lehre sah. In seinen Augen war das unvollendete Werk Etika, nicht zuletzt, da es Kropot

kins Vermachtnis bildete, der Angelpunkt zum Verstandnis, und er verglich es mit Das 

Kapital fur das Verstandnis von Marx.242 Was in diesem Werk unvollendet blieb, sei in 

„La morale anarchiste“ vorweggenommen.243 Damit hatte Hatta die nach seiner Ansicht 

grundlegendsten Texte seines „sensei“ in der „kanonischen“ Ausgabe tibersetzt.

Mit seiner Ethik hatte Kropotkin - nach Hattas Auslegung - drei Ziele verfolgt: zum 

ersten klarzulegen, daB Befreiung ohne moralisches Fundament nicht moglich sei. Aktu- 

elles Gegenbeispiel seien die Bolschewisten, die ohne ethisches Fundament in den auf 

Macht und Organisation bauenden „Determinismus der Dialektik“ verfallen seien. Kropot

kin habe dem eine realistische Ethik entgegengehalten, woraus sich auch eine neue, „wah- 

re“ Grundlage fur die Wirtschaftslehre ergebe. Daher kbnne man ihn nicht als Moralpre- 

diger ohne okonomischen Sachverstand hinstellen. Zum zweiten habe Kropotkin die Moral 

aus der religiosen Umklammerung und Monopolisierung befreit, und zum dritten umge- 

kehrt diejenigen, die eine Veranderung des status quo anstrebten - ob auf kommu- 

nistischem oder individualistischem Wege zu einem richtigen Moralverstandnis gefuhrt. 

Dabei habe Kropotkin - im Gegensatz zu der Anti-Moral der Individualisten und der 

klassengebundenen Moral der Marxisten - die „natiirliche“ und somit unteilbare Moral der 

„gegenseitigen Hilfe“ dargelegt.244

Hatta verteidigte Kropotkin auch gegen den Vorwurf, zu optimistisch beziiglich der 

menschlichen Natur zu sein. Den Egoismus habe er wohl wahrgenommen, aber durch die 

biologische Begrtindung der Moral als tieferliegendem Instinkt relativiert. Individuum und 

Gesellschaft seien de facto eng aneinandergekettet, eine Gegentiberstellung beider daher 

falsch.245 Darin sah Hatta die wichtigste Lehre aus Kropotkins Moralstudien.

2j9 Darauf weist auch Crump: Hatta .. S. 127-128, hin.

240 Hatta ibid. S. 58.

241 Siehe Crump: Hatta ... Kapitel 5 und 6.

242 Hatta: „Keizaigaku ka, ronrigaku ka - Kuropotokin chosaku no shingi“ ZH# Ji $ ° f a f

A > (Okonomie oder Ethik - Die wahre Bedeutung von Kropotkins Werk), in der Be-

gleitzeitschrift zur Kropotkin-Gesamtausgabe, Oktober-Nr., S.l. (Siehe Kuropotokin zenshu naiyo mihon', 

Kuropotokin zenshu geppd', Shakai shisozenshu naiyo mihon).

243 Siehe Hattas Vorwort zu seiner Ubersetzung davon in Band 8 der Kropotkin-Gesamtausgabe, abgedruckt 

in Hatta Shuzozenshu S. 98.

244 Siehe Hattas Vorwort zur Ubersetzung von Etika fur Band 12 der Kropotkin-Gesamtausgabe, abgedruckt 

in Hatta Shuzozenshu S. 195—207. Dort S. 195-199.

245 Ibid. S. 200-201 und 204.
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Obwohl Hatta seine Ubersetzungen der Texte, die ihm besonders am Herzen lagen, in 

der Gesamtausgabe unterbringen konnte, erschien seine Ubersetzung von La science mo- 

derne et I ’anarchie, wie oben erwahnt, in der Reihe „GroBe Ideen der Welt“. In der Kro- 

potkin-Gesamtausgabe dagegen kam Asd Gi, dessen Kropotkin-Auffassung Hatta gelegent- 

lich kritisierte, zum Zuge.246 DaB Hatta, ein erklarter Feind der Wissenschaft, diesen Text 

iiberhaupt ubersetzte, mag verwundern, weniger aber sein Versuch, uber die Frage der De

finition des Begriffes „Wissenschaft“ bei Kropotkin diesen wieder in seinem Sinne zu 

deuten. Der Begriff meine, so Hattas Losung, lediglich den Gegensatz zu „Spintisiere- 

rei“!247

Eine weitere Strategic von Hattas Reklamierung des Kropotkinschen Erbes fur die „rei- 

nen“ Anarchisten war die Relativierung positiver Aussagen Kropotkins zu anderen Strb- 

mungen als „Zeichen von ToleranzT248 SolchermaBen versuchten die „reinen“ Anar

chisten, sich zu Hiitern der „wahren Lehre“ zu stilisieren und uber Kropotkin zu legiti- 

mieren.

In Anbetracht dieser von 1927 an vor allem von Seiten der „reinen“ Anarchisten betrie- 

benen Aufspaltung des anarchistischen Lagers, die erst unter auBerem Druck in den fruhen 

30er Jahren uberwunden wurde,249 nimmt sich die Kropotkin-Gesamtausgabe als ein Ver

such aus, Gemeinsamkeit iiber Traditionsbildung zu betreiben. Immerhin konnte sie als 

einzige voll realisierte Kropotkin-Gesamtausgabe der Welt nicht zu Unrecht beanspruchen, 

daB Kropotkins Erbe nach Japan gegangen war. Sie vereinte Mitarbeiter verschiedener 

anarchistischer Richtungen. Iwasa und Hatta etwa reprasentierten den „reinen“ Flugel, Aso 

war dem Syndikalismus zugeneigt, ebenso Ishikawa. Dennoch diente der gemeinsame Be- 

zug auf Kropotkin auch als Kristallisationspunkt der verschiedenen Auslegungen, so daB 

schon von „rechter“ und „linker“ Interpretation gesprochen worden ist.250 Diese Auseinan- 

dersetzungen wurden nicht nur auf rein ideologischem Feld ausgetragen, sondem auch 

ausgedehnt auf den literarisch-kunstlerischen Bereich, so daB „Kropotkin und Kunst“ ein 

heiBumstrittenes Thema wurde.

Kropotkin, Literatur und Kunst

Nachdem sich in der japanischen Literaturszene die marxistisch dominierte proletarische 

Literatur in den 20er Jahren fest etabliert hatte, wollten die Anarchisten natiirlich gegen- 

halten. Ende 1926 war die „Japanische Liga fur Proletarische Literatur“, in der ein weites

246 Die Werbebroschiire lobte dessen Ubersetzung besonders wegen der sorgfaltigen Auswahl der zugrunde 

gelegten Ausgabe. (Diese Schrift hatte ja eine sehr komplizierte Entstehungsgeschichte). Hatta kritisierte 

Asb z.B. in „Kuropotokin no shisoteki haikei to mokuhyo“, Hatta Shuzdzenshu S. 57-58.

247 Siehe sein Vorwort zur Ubersetzung der englischen Version von La science moderne et I’anarchie, abge- 

druckt in Hatta Shuzdzenshu S. 190-191.

248 So etwa die positiven AuBerungen zu den Sowjets in Kropotkins „Brief an die westlichen Arbeiter“, den 

Hatta in der Gesamtausgabe, Band 12, ubersetzte. (Siehe Hattas Vorwort dazu, abgedruckt in Hatta Shuzo 

zenshu S. 192-194, dort S. 193.

249 Crump: Hatta ... gibt in Kap. 4 und 7 eine zusammenfassende Darstellung. Die japanischen Marxisten 

durchliefen iibrigens eine ahnliche Phase ideologischer Aufspaltungen, zuerst angestoBen vom sog. Fuku- 

motoismus ab etwa 1925, der fur einen „reinen Marxismus“ stand.

250 So Osawa Masamichi in seinem Anakizumu shisdshi S. 214-215.



662 Die Kropotkin-Rezeption in Japan und China im Uberblick

Spektrum sozialistischer Kiinstler mitgearbeitet hatte, von alien nicht-marxistischen (be- 

sonders den anarchistischen) Vertretern „gesaubert“ worden. Die anarchistisch Orientierten 

schlugen daraufhin z.T. den Kurs eines vage am individualistischen Anarchismus ausge- 

richteten Dadaismus und Nihilismus ein, was jedoch bald als unbefriedigend empfunden 

wurde. Einige kleinere anarchistische Kunstzeitschriften grtindeten daher 1929 die erste 

Folge der Zeitschrift Kokushoku sensen S. (Schwarze Front), die sich am An-

archo-Kommunismus Kropotkinscher Pragung orientierte. Diese Initiative entstand nicht 

zuletzt mit Befliigelung durch die laufende Kropotkin-Gesamtausgabe.251 Damit wurde 

wiederum - wie schon bei Osugi - die Verbindung von Kropotkinschem Anarchismus und 

Kunst hergestellt, obwohl Kropotkin selbst sich nur am Rande mit Kunst befabt hatte.252 253 

Bereits die erste Nummer der Kokushoku sensen - eine „Kropotkin-Nummer“ - brachte 

einen Artikel zu „Kropotkins Kunsttheorie“, gestiitzt auf sein Russian Literature und Pas- 

sagen aus La conquete du pain, in dem sowohl eine idealistische Auffassung von Kunst 

ohne Gesellschaftsbezug verworfen wurde, wie eine blobe Propagandafunktion oder gar 

Auffassung der Kunst als blobe Spiegelung der Gesellschaft.233 Zur Dokumentation der 

Kropotkinschen Kunstauffassung wurde auf eine geplante Veroffentlichung von Aso Gi 

verwiesen, der das gesamte Kropotkinsche Werk nach relevanten Passagen durchforsten 

wolle.254

Die Herausgeber der Zeitschrift zerstritten sich aber im Laufe des Jahres 1929, insbe- 

sondere wegen Hatta Shuzos Attacken gegen den Syndikalismus und den Klassen- 

kampfgedanken, so dab die Zeitschrift vorerst eingestellt wurde. Die 1930 erschienenen 

„Zerfallsprodukte“ waren die Kurohata ® (Schwarze Fahne) der „reinen“ Anarchisten, 

die sich mehr auf anarchistische Propaganda verlegte, und die Kokusen FH (Schwarze 

Schlacht) der Anarcho-Syndikalisten, die das Thema „Anarchismus und Kunst“ weiter- 

verfolgten und sich eng an Ishikawa Sanshiro anlehnten. Beide Zeitschriften wurden 1931 

eingestellt, und mit der Wiederbelebung der Kokushoku sensen (Folge 2) im gleichen Jahr 

hatten die „reinen“ Anarchisten die Dominanz gewonnen. Die Zeitschrift gait nun als „der 

Kunst und dem Denken des Anarchismus“ gewidmet.255 In der ersten Nummer wurde 

gefordert, dab anarchistische Kunst „revolutionar“ sein miisse, was - natiirlich stets unter 

Berufung auf Kropotkin - erklart wurde als im Dienst der anarchistischen Propaganda 

stehend. Wer hingegen „freie Kunst“ fordere, mache sich zum Anhanger des individu

alistischen Anarchismus a la Stimer!256 Damit hatten die „reinen“ Anarchisten die Kunst- 

diskussion wieder enger an die Propaganda-Aktivitaten gekoppelt in markantem Kontrast

251 Siehe Beiheft zum Nachdruck der Kokushoku sensen, Folge 1, Tokyo 1975, S. 3-4.

252 Sein Buch Russian Literature war das einzige langere Werk zum Thema, verstand sich aber erklar- 

termaBen nicht als eigentlich literaturwissenschaftlich.

253 Ueda Shinobu fit EH (B : „Kuropotokin no geijutsuron to gendai to no kosho“ J n A b A > Z) ®

iW fra L. fS Pt A Z) A (Kropotkins Kunsttheorie und ihre Beziehung zur Gegenwart) in: Kokushoku

sensen, Nr. 1 (Februar 1929), S. 6-11.

254 Ibid. S. 11. Ob dieses erschien, ist mir nicht bekannt. Ein solches Werk brachte jedoch Kato Kazuo 1931

heraus: Kuropotokin geijutsuron R u A b A , Tokyo 1931 (s.u.).

255 Ab Juli 1932 wieder nur der anarchistischen Kunst gewidmet.

256 Yamada Ichiro 111 EH — A : „Anakizumu geijutsu undo ni tsuite“ A A A X A ® )jij H If A V > 

A(Uber die anarchistische Kunstbewegung) in: Kokushoku sensen Folge 2, September 1931, S. 20-23. 

(Nachdruck der Folge 2, Tokyo 1988).
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zur Position des Artikels uber Kropotkins Kunsttheorie in der ersten Folge der Zeit

schrift I25 7

„Kropotkin und Kunst“ war ein Thema, das Anfang der 30er Jahre auch Buchpub- 

likationen zeitigte. 1930 brachte Nii Itaru, der Russian Literature in der Gesamtausgabe 

iibersetzt hatte, eine Sammlung eigener Aufsatze zu Anarchismus und Kunst heraus: 

Anakizumu geijutsuron y y X A ® (Anarchistische Kunsttheorie). Sein 

Vorwort gibt als Anlaft des Buches die kommunistische Monopolisierung der Litera- 

turszene durch die „Proletarische Kunst“ an. * * * 258 1931 erschien Kato Kazuos Zusammen- 

stellung von Kropotkin-Aussagen zur Kunst als Kuropotokin geijutsuron j7 V2 y

® ® fra (Kropotkins Kunsttheorie), der diesen Anspruch einer „anarchistischen Kunst“ mit 

Kropotkins Autoritat untermauern wollte. 1932 schlieblich lancierte Hagiwara Kyotaro X 

IM lb eine eigene, handgeschriebene Zeitschrift: Kuropotokin o chushin ni shita 

geijutsu no kenkyu j7 p X b X > 41 'C? X L X © ® ZXX (Von Kropotkin aus- 

gehende Studien zur Kunst).259 Hagiwara gehbrte zwar zu den „reinen“ Anarchisten, woll

te aber gegen das Riickzugsgefecht der anarchistischen Literaturbewegung allgemein an- 

kampfen. Seine kurzlebige Zeitschrift richtete sich daher wieder auf den eigentlichen „Geg- 

ner“: die Marxisten.

Losung vom „ Ubervater"

Auf der anderen Seite bezog sich Ishikawa, unter dessen Fittiche sich die Anarcho-Syn- 

dikalisten gern fluchteten und der ebenso sein Interesse der Kunst zuwandte, dabei nun 

nicht mehr primar auf Kropotkin, wie er iiberhaupt zunehmend eigene Wege ging. 1929 

hatte er seine Zeitschrift Dinamikku y f -f $ ,y y („La Dynamique“)260 gegriindet und 

favorisierte eine starkere Beschaftigung mit weniger zentralen Figuren des westlichen 

Anarchismus, Kunst und asiatischen Traditionen. Insbesondere China hatte es ihm angetan. 

Nachdem er 1928 mit Iwasa und Yamaga Taiji an der chinesischen „Arbeiteruniversitat“ 

gelehrt hatte, fuhr er Ende 1933 wieder nach China, aber diesmal beschaftigte er sich mit 

dem chinesischen Landleben und chinesischer Geschichte. In der Ishikawa nahestehenden 

Zeitschrift Kokusen (s.o.) erschien im iibrigen in der Oktober-Nummer 1931 ein Artikel, 

der ebenfalls versuchte, in der alten chinesischen Gesellschaft die Faktoren von Macht und 

Freiheitskampf - nach dem Modell der Kropotkinschen Auffassung von der „urspriing- 

lichen gegenseitigen Hilfe“ in friihen Gesellschaften und der allmahlichen Entwicklung des 

Staates - aufzuzeigen.261 Ishikawas Hinwendung zu „Asien“ , die an den „traditiona- 

listischen“ Ansatz eines Liu Shipei erinnert, fand daher Gefolge.

_57 Die Debatte uber das Verhaltnis von Ideologie und Literatur fuhrten nattirlich auch die Marxisten. Siehe

z.B. die Zusammenfassung im Kapitel uber Proletarische Literatur bei Arima Tatsuo: The Failure of Free

dom, bes. S. 188-213.

258 Nachdruck , Tokyo 1988, S. 1-2. (Das Buch erschien urspriinglich 1930 ebenfalls in Tokyo).

259 Nachdruck enthalten in Puroretaria shizasshi shusei ?A U R 9 7* It M X (Sammlung proleta- 

rischer Gedichtzeitschriften), Tokyo 1978.

260 Nachdruck Tokyo 1974.

261 Kokusen, Oktober-Nr. 1931, S. 10-14.



664 Die Kropotkin-Rezeption in Japan und China im Uberblick

Ishikawa vollzog damit einen AblbsungsprozeB von Kropotkin als „Ubervater“ der anar- 

chistischen Bewegung, wahrend die „reinen“ Anarchisten - nicht zuletzt durch Hattas Aus- 

scheiden262 - allmahlich an Boden verloren. Durch Ishikawa, der ja lange im Westen gelebt 

hatte, wurde auch die in der westlichen anarchistischen Bewegung aufgekommene Kritik 

an Kropotkins System in Japan bekannt gemacht und dieses damit grundsatzlich als „iiber- 

holt“ in Frage gestellt.263 1931 referierte er zustimmend Malatestas Kritik, daB Kropotkin 

letztendlich der anarchistischen Bewegung geschadet habe, weil seine materialistische Phi

losophic, mechanistische Weltsicht und selbstherrliche Auffassung des Anarchismus einer- 

seits zu Fatalismus, andererseits zu ubertriebenem Optimismus gefuhrt habe. Der Versuch, 

den Anarchismus wissenschaftlich zu begriinden, habe viele enthusiastische Aktivisten 

vergrault, weil sie auf die „objektiv richtige Situation'1 fur ihr revolutionares Engagement 

warten sollten. Ishikawa selbst betonte, dab er schon langer nicht mehr ganz mit Kropot

kins Lehre zufrieden gewesen sei, und schloB sich somit dem neuen internationalen Trend 

an.264 Ein enger Freund Ishikawas, Miura Seiichi H $1 ffl — , begann dann kurz darauf in 

der Oktober-Nr. 1931 von Kokusen die Ubersetzung von Malatestas Kritik.265

In den fruhen 30er Jahren pladierten schlieBlich viele der „reinen“ Anarchisten fur eine 

Annaherung an die Anarcho-Syndikalisten. Ein Teil bildete sogar eine geheime anar- 

chistisch-kommunistische „Partei“ (19 3 4),266 die schlieBlich durch kriminelle Machen- 

schaften zu einer Verhaftungswelle fiihrte, der auch viele ganzlich unbeteiligte Anarchisten 

zum Opfer fielen. Die anarchistische Bewegung muBte daher Mitte der 30er Jahre furs 

Erste ihre Aktivitaten einstellen und konnte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 

konstituieren. Kropotkin blieb zwar weiter eine wichtige Referenz, aber seine fuhrende 

ideologische Rolle hatte er eingebiiBt. In Anbetracht der Tatsache, daB die japanische 

Kropotkin-Gesamtausgabe den Versuch reprasentierte, die auseinanderstrebenden verschie- 

denen anarchistischen Fliigel durch Traditionsbildung zu einen, war es eine Ironie, daB die 

Annaherung derselben de facto erst - vor allem aufgrund der politischen Situation Japans 

- zu einem Zeitpunkt gelang, als Kropotkins Ansehen im japanischen Anarchismus zu 

sinken begann.

262 Er war seit 1932 krank und wandte sich in seinen letzten Monaten wieder dem Christentum zu. (Siehe 

Crump: Hatta ... S. 64-67).

263 (Ishikawa): „Kuropotokin no gakusetsujo no gobyu“ J n b (Die Irrtiimer in

Kropotkins Lehre) in: DinamikkuNr. 23, 1.9.1931, S. 2.

264 Ibid.

265 Die Identifizierung des Ubersetzer-Pseudonyms nimmt Miura selbst in seinem Nachwort, S. 2, zum Nach- 

druck der Kokusen vor.

266 Vgl. Crump: Hatta ... S. 180 ff.


